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18. Jahrgang 1921.

M itte i lu n g en  über a u sg e fü h r te  K o h len s i lo s .
Nach dem  Vortrag ' a u f  d e r  24. H a u p tv e r s a m m lu n g  d es  „ D eu tsch en  B e to n - V e r e in s “ von Dr.-In^ 

O b .- In g e n ie u r  d e r  F i rm a  Schaffer  & Co., D u isb u rg -B rem en .
(Hierzu die Abbildungen S. 68 und 69.)

L ii h r s ,

o h le n s i lo s  u n d - B l i n k e r  s in d  s c h o n  
f r ü h e r ,  e h e  d ie  E i s e n b e t o n b a u 
w e is e  b e k a n n t  w u r d e ,  in  g r o ß e r  
Z a h l  g e b a u t  w o r d e n  u n t e r  V e r 
w e n d u n g  d e r  B a u s to f f e  E is e n ,  
H o lz  u n d  M a u e r w e r k .  W ie  so 
m a n c h e r  a n d e r e n  h a t  s ic h  d e r  
E i s e n b e t o n b a u  a u c h  d ie s e r  t e c h 
n i s c h e n  A u f g a b e  a n g e n o m m e n  u n d  
z w a r  m i t  a l l e r b e s t e m  E r fo lg e .  

F r ü h e r  h a t  e s  s ic h  m e i s t e n s  n u r  u m  k le in e  S i lo -A n la g e n  
g e h a n d e l t  u n d  v o r  a l l e m  n u r  u m  d ie  L a g e r u n g  v o n  w e 
n ig  z u r  S e l b s t e n t z ü n d u n g  n e ig e n d e r  K o h le .  M eine  F i r 
m a  h a t  m e h r e r e  s o l c h e r  S i lo s  g e b a u t ,  b e i  d e n e n  S c h ü t t 
h ö h en  v o n  8— 12 m g a n z  n o r m a l  w a r e n  u n d  b e i  d e n e n  
s p ä te r  n ie m a ls  B r ä n d e  v o r g e k o m m e n  s in d .

A ls  j e d o c h  im  L a u f e  d e r  Z e i t  d e m  K o h le n s i lo b a u  
im m er g r ö ß e r e  A u f g a b e n  g e s t e l l t  w u r d e n ,  e in m a l  in B e 
zug  a u f  d ie  G r ö ß e  d e r  zu  l a g e r n d e n  K o h le n m e n g e ,  u n d  
zum  a n d e r e n  d u r c h  d ie  N o t w e n d i g k e i t ,  a u c h  le ic h t  e n t 
z ü n d b a r e  G a s k o h le  zu  l a g e r n ,  s e t z t e n  d ie  B e m ü h u n g e n  
ein, b e s o n d e r e  B a u w e is e n  zu  e r f in d e n ,  d ie  d u r c h  g e e ig 
n e te  E i n r i c h tu n g e n  d e r  S e l b s t e n t z ü n d u n g  d e r  K o h le  
e n tg e g e n w i r k e n  s o l l te n .  E s  s in d  v ie le  P a t e n t e  h ie r f ü r  
e r te i l t ,  d e r e n  A n z a h l  v ie l  g r ö ß e r  is t ,  a ls  d ie  d e r  w i r k 

lich a u s g e f ü h r t e n  T y p e n .
D a s  T h e m a  m e in e s  V o r t r a g e s  ü b e r  n e u e r e  K o h l e n 

silos v e r l a n g t ,  d a ß  a u c h  ü b e r  d e n  Z w e c k  d e r  K o h l e n 
s p e ic h e r u n g  E in ig e s  g e s a g t  w ird ,  d a  d ie s e  F r a g e  m it 
d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  g r o ß e r  A n l a g e n  u n t r e n n b a r  v e r 
k n ü p f t  is t .  B i s l a n g  s t a n d  im  V o r d e r g r u n d  d e r  U e b e r-  
l e g u n g e n  u n d  R e n t a b i l i t ä t s b e r e c h n u n g e n  v o r  d e m  B au  
e ines  K o h le n s i lo s  d ie  F r a g e :  W i r d  d u r c h  d ie  A n la g e  s o 
viel a n  A r b e i t s k r ä f t e n  g e s p a r t ,  d a ß  d e r  m a s c h in e l l e  B e 
t r ie b  n e b s t  A m o r t i s a t i o n  d e r  A n l a g e n  s ic h  b i l l ig e r  s t e l l t ?  
N e u e rd in g s  b r i c h t  s ich  j e d o c h  im m e r  m e h r  d ie  E r k e n n t 
nis B a h n ,  d a ß  d ie  A n l a g e  g r o ß e r  m a s c h in e l l  b e d i e n t e r  
K o h le n s p e ic h e r  w e i t e r e  w e s e n t l i c h e  V o r t e i l e  b i e t e t ,  d ie 
a l le rd in g s  t e i lw e is e  z a h l e n m ä ß i g  s c h w e r  zu  e r f a s s e n  
sind . E in e  f ü r  d a s  K o h l e n  v e r b r a u c h e n d e  W e r k  s e h r  
u n a n g e n e h m e  E r s c h e i n u n g  i s t  e s  z. B., d a ß  d ie  Z u f u h 
ren  h e u te  n i c h t  a n n ä h e r n d  g l e i c h m ä ß ig ,  s o n d e r n  s t o ß 
w e ise  u n d  ä u ß e r s t  u n r e g e l m ä ß i g  e r f o lg e n .  S c h w e r w i e 
g e n d e r  ist a b e r  n o c h  e in  a n d e r e r  N a c h te i l  d e r  a l t h e r g e 

b r a c h t e n  A r t ,  d ie  K o h le  a u f  H a u f e n  zu s c h i c h te n  u n d  
h i e r v o n  z u  e n tn e h m e n .  E s  b le ib t  d ie  u n t e r s t e  K o h le  
d a u e r n d  l ie g e n  u n d  v e r l i e r t  d a d u r c h  b e d e u t e n d  a n  H e iz 
k r a f t .  G e r a d e  in  h e u t i g e r  Z e i t  i s t  es  a b e r  m e h r  a ls  je  
e r fo rd e r l ic h ,  d a ß  d ie  K o h le  o h n e  V e r lu s t  a n  H e iz w e r t  
zu m  V e r b r a u c h  k o m m t .  N ic h t  u n w e s e n t l i c h  is t  f e rn e r ,  
d a ß  d ie  in  S ilo s  g e l a g e r t e  K o h le  t a t s ä c h l i c h  ih re r  B e 
s t im m u n g  z u g e f ü h r t  w i rd ,  w ä h r e n d  b e i  o ffen  g e l a g e r t e r  
K o h le  w e i te r e  V e r lu s t e  d u r c h  D ie b s t a h l  in  K a u f  g e n o m 
m e n  w e r d e n  m ü sse n .

In  g r o ß z ü g ig e r  W e is e  w u r d e  d e r  U e b e r g a n g  v o n  
e in e m  v e r a l t e t e n  B e tr i e b  zu  e in e r  h o c h m o d e r n e n  A n la g e

Abbildung 6. Ansicht des fertigen Silos in Duisburg.
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vom S t ä d t i s c h e n  E  1 e k t r i z i t  ä  t  s w e r k  D u i s 
b u r g  g e m a c h t .  N ach  umfangreichen V o r a r b e i t e n  w u rd e

im Mai 1919 m it  dem  B au  e ines g r o ß e n  K o h le n s i lo s  
5200 1 In h a l t  b e g o n n en .  Bei d e r  A u s s c h re ib u n g  w a re n  
v e rsc h ie d e n e  S y s te m e  a n g e b o te n .  A u ß e r  e in em  Pr<j1j \  
w e r te n  A n g e b o t  w a re n  cs die g u te n  E r f a h r u n g e n  J 
e inem  ä l te r e n ,  w e n n  a u c h  k le in e re n  Silo  u n s e re r  B a u 
a r t ,  d ie  d en  A u s sc h la g  bei d e r  E n ts c h e id u n g  fü r  e in en  
B au n a ch  u n se re m  S y s te m  g a b e n .  (E r s tm a l ig  g e la n g te  
d ie B a u a r t  bei dem  Silo  d es  s t  ä  d  t. E l e k t r i z i 
t ä t s w e r k e s  W a n d s b e k  z u r  A u s fü h ru n g .  D er

Schnitt
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Abbildung la  und b. Längsschnitt und Grundriß des Kohlensilos in Duisburg

i. J .  1915 e r r ic h te te  B au  h a t  s ich  vom  e r s te n  T a g  des  
B etr iebes  a n  se h r  g u t  b e w ä h r t  u n d  a u c h  in d en  s c h w ie 
r ig s ten  K r ie g sz e i ten  h a b e n  sich n ie M iß s tän d e  g e z e i g t )

Bezeichnend für jeden Silobau sind die E inbau ten  
die in ers ter  Linie der V erm inderung der Druckhöhe

v T n  AKK-n ' H le rzu  s in d  2 B a lk e n ro s te  a n g e o r d n e t  
(s^ehe A b b i ld u n g  l a - d ) .  J e d e r  R o s t  b e s te h t  a u s  e in e r  
o b e ren  u n d  u n te r e n  B a lk e n lag e ,  d ie so g e g e n e in a n d e r  
v e r s e tz t  sind , d a ß  die Z w isc h e n rä u m e  d e r  u n te r e n  L a S

i t r<t n e f talkM! ? "  obore"  « b e rd ec to  » Ä  
Die Kohle kann  daher  nur durch die lo trech ten  Schlitze

zw isc h en  d e n  e in z e ln e n  B a lk e n  in d ie  u n t e r e n  T e ile  des 
S ilos g e la n g e n ,  s o d a ß  e in e  D r u c k ü b e r t r a g u n g  in lot
r e c h t e r  R i c h t u n g  a u s g e s c h lo s s e n  ist.

E in  w e i t e r e r  V o r t e i l  d ie s e r  A n o r d n u n g  is t ,  d a ß  die 
B e w e g u n g  d e r  K o h le  v o n  o b e n  n a c h  u n t e n  in  ke iner 
W e ise  v o n  d e r  R e ib u n g  a u f  S c h r ä g f l ä c h e n  a b h ä n g ig  ist. 
I >ie E r s c h e in u n g ,  d a ß  in fo lg e  d e s  m i t  d e r  B eschaffenheit  
d e r  K o h le  s c h w a n k e n d e n  R e ib u n g s k o e f f i z ie n t e n  früher 
e in g e b r a c h te  K o h le  n i c h t  n a c h r u t s c h t  u n d  d ie  nachge- 
fü l l te  K o h le  f r ü h e r  z u r  E n t l e e r u n g  k o m m t  a ls  d ie zu
e r s t  e in g e b r a c h te ,  k a n n  h ie r  n i c h t  a u f t r e t e n ;  v ielm ehr 

k o m m t  d ie  g e s a m t e  Kohlen- 
m e n g e  in d e r  R e ih e n fo lg e  zur 
E n t l e e r u n g ,  w ie  s ie  e in g e b rac h t  
w u r d e ,  u n d  d a  d ie  K o h le  s tänd ig  
in B e w e g u n g  is t ,  w i rd  d ie Bil
d u n g  v o n  B r a n d h e r d e n  im Keim 
e r s t i c k t .  B e g ü n s t ig e n d  für  die 
B i ld u n g  s o lc h e r  B r a n d h e r d e  sind 
N e s t e r  a u s  f e in e m  K o h lengrus .  
U e b e r l e g u n g  u n d  E r f a h r u n g  zei
g e n ,  d a ß  e in e  G ru s b i ld u n g  bei 
d ie s e m  S y s te m ,  b e i  d e m  doch  die 
K o h le  im  f r e ie n  F a l l  v o n  oben 
n a c h  u n t e n  g e h t ,  n ic h t  au f tr i t t .  
E in  V o r a u s e i l e n  g r ö b e r e r  K oh
l e n s t ü c k e  v o r  d e n  fe in e ren  zur 
G r u s b i l d u n g  n e ig e n d e n  kann 
n i c h t  s t a t t f i n d e n  u n d  besondere  
V o r k e h r u n g e n  z u r  V e rm eid u n g  
d e r  so  g e f ä h r l i c h e n  E n tm isc h u n g  
d e r  K o h le  s in d  n i c h t  n ö t ig .  Die 
Z w i s c h e n r ä u m e  z w isc h en  den 
e in z e ln e n  B a lk e n  w e r d e n  so groß 
g e w ä h l t ,  d a ß  b e im  Z u sam m en 
b a l l e n  v o n  n a s s e r  K o h le  keine 
V e r s t o p f u n g  m ö g l ic h  ist.  Auch 
d ie  Z e r k l e in e r u n g  d e r  h e rab fa l 
l e n d e n  K o h le  d u r c h  m eh rfaches  
A u f s c h l a g e n  a u f  d ie  B a lk e n  tr it t  
n i c h t  e in ,  d a  s ich  a u f  d e n  wag- 
r e c h t e n  o d e r  n u r  s c h w a c h  ge
n e ig t e n  R ü c k e n f l ä c h e n  d e r  Bal
k e n  K o h l e n p o l s t e r  b ilden .

W ic h t ig  f ü r  e in e  g u te  K o h 
l e n l a g e r u n g  i s t  f e rn e r ,  d a ß  die 
K o h le  m ö g l ic h s t  lu f td ic h t  a b g e 
s c h lo s s e n  w ird .  G e r a d e  neuere  
V e r s u c h e ,  v o r  a l l e n  D in g e n  die 
v e r d i e n s t v o l l e n  v o n  H rn .  B au ra t  
J ä c k e l  a u f  d e m  G asw erk  
P l a u e n * ) ,  h a b e n  e in w a n d f re i  den 
N a c h w e i s  e r b r a c h t ,  d a ß  durch 
d e n  l u f td i c h t e n  A b s c h lu ß  die Ge
fa h r  d e r  S e lb s t e n t z ü n d u n g  auf 
e in  M in d e s tm a ß  z u rü c k g e fü h r t  
w ird ,  u n d  d a ß  d a s  f r ü h e r  übliche 
B e s t r e b e n  n a c h  e in e r  k ü n s t l ich en  
B e lü f tu n g  d e s  L a g e r g u t e s  zw eck 
w id r ig  is t .  E s  w u r d e  d a h e r  bei 
d e m  B a u  in D u i s b u r g  e ine  d u rc h 
g e h e n d e  A b s c h lu ß d e c k e  b e rge 
st e il t .  D ie  O e f fn u n g e n ,  durch 
w e lc h e  d ie  K o h le  a b g ew o rfen  
w ird ,  s i n d  fü r  g e w ö h n l ic h  mit 
e i s e r n e n  D e c k e ln  v e rsc h lo sse n ,  
d ie  a m  R a n d e  m i t  L e h m  v er 
s c h m ie r t  s in d .  So  e n t s t e h t  oben 

d e r  ü b e r s ic h t l ic h e  R a u m ,  d e n  d ie  A b b i ld u n g  2, S. 69 
zeig t .  B e m e r k e n s w e r t  ist  d e r  V e r g le i c h  d ie se s  R aum es 
m it  d e m  e n t s p r e c h e n d e n  R a u m  e in e s  ä l t e r e n  Silos, der 
im J a h r  1913 v o n  d e r  F i r m a  S c h a f f e r  & Co. fü r  das 
G a  s w e r k  H a  g  e n a u s g e f ü h r t  w u r d e ,  d a m a l s  nach 
d e m  R a n k ’s c h e n  S y s te m .  D a s  F e h l e n  e in e r  A b sch lu ß 
d e c k e  u n d  d ie  A r t  d e r  m a s c h i n e l l e n  A n o r d n u n g  lassen 
h ie r  e in e n  w e n ig  ü b e r s i c h t l i c h e n  R a u m  e n t s t e h e n  (siehe 
A b b i ld u n g  3. S. 68). G le ic h z e i t ig  ist d u r c h  d ie  Abschluß-

No. 9.



d eck e  e r r e ic h t ,  d a ß  b e im  A b w e r f e n  d e r  K o h le  n i c h t  d ie  D ie je n ig e ,  d ie  u n m i t t e l b a r  d e n  b e id e n  V o r r a t s b u n k e r n
g e r in g s te  S t a u b b e l a s t i g u n g  a u f t r i t t .  z u g e f ü h r t  w e r d e n  soll,  w i rd  u n m i t t e l b a r  ü b e r  d e r  K ip -

V e r b e s s e r u n g  d e s  L u f t a b s c h l u s s e s  w u r d e n  d ie  p e r g r u b e  h o c h g e f ü h r t  u n d  in d ie  V o r r a t s b u n k e r  a b g e -
A u ß e n v ä n d e  m i t  e in e m  d i c h t e n  Z e m e n tp u t z  v e r s e h e n ,  w o r fe n .  D e r  H a u p t v o r r a t s b u n k e r  ü b e r  d e r  Iv ip p e rg ru b c
T ro tz d e m  e r f o r d e r t e  d ie  \  o r s i c h t ,  d a ß  m a n  \  o r k e h r u n -  f a ß t  250  4, w ä h r e n d  d e r  k le in e r e  V o r r a t s b u n k e r  am
gen g e g e n  e tw a i g e  K o h l e n b r ä n d e  t r a f .  E in e  F e r n t h e r -  a n d e r e n  E n d e  d e s  S ilo  S o n d e r z w e c k e n  d ie n t  u n d  je-
m o m e te r -A n la g e ,  d ie  a m  e r s t e n  g e e i g n e t  e r s c h ie n ,  f rü h -  w e i ls  20  ̂ b e s o n d e r s  h o c h w e r t i g e r  K o h le  a u f z u n e h m e n
_ O ftfii Vmtinrilrf a ml Ar» .»-*•£ / - » _  i- . . *   1 1 n n » • t t  - ,

Schnitt

zeitig  G e f a h r p u n k t e  z u  e r k e n n e n ,  e r f o r d e r t e  e in e n  s e h r  
g ro ß e n  K o s te n a u f w a n d .  A u ß e r d e m  h a b e n  d ie se  A n la 
gen n u r  e in e n  b e s c h r ä n k t e n  W e r t ,  d a  s ic h  w ie d e r h o l t  
geze ig t  h a t ,  d a ß  ö r t l i c h  e n g  b e g r e n z t e  B r a n d h e r d e  d u r c h  
die T h e r m o m e t e r  n i c h t  a n g e z e i g t  
w e rd en  k ö n n e n .  N ic h t  m it  U n r e c h t  
w u rd e n  a u c h  B e d e n k e n  g r u n d s ä t z 
licher A r t  g e g e n  e in e  so lc h e  A n la g e  
lau t,  d a  m a n  s ic h  s a g t e ,  d a ß  d a s  
P e rso n a l  s ich  l e ic h t  z u  s e h r  a u f  d ie  
A b le su n g e n  v e r l a s s e n  w ü r d e  u n d  
e n tw ö h n t  w ü r d e ,  d ie  B e s c h a f f e n h e i t  
de r  L a g e r k o h le  u n m i t t e l b a r  z u  b e 
o b a ch te n .  D ie se  B e o b a c h t u n g  ist  
e inm al u n t e n  a n  d e n  A n z a p f s t e l l e n  
und  d a n n  a n  d e r  ü b e r a l l  b e q u e m  z u 
g ä n g l ic h e n  O b e r f lä c h e  d e s  L a g e r 
g u te s  g u t  d u r c h z u f ü h r e n .

B e so n d e rs  c h a r a k t e r i s t i s c h  s in d  
bei d e r  E r w ä r m u n g  d e r  K o h le  d ie  
a u f t r e t e n d e n  G a se ,  d ie  b e im  A n lü f 
ten  d e r  D e c k e l  s o f o r t  b e m e r k t  w e r 
d en  . E s  g e h ö r t  s o m i t  s c h o n  e in e  
sehr  g r o b e  F a h r l ä s s i g k e i t  d a z u ,  
w en n  ü b e r h a u p t  z u  g r o ß e  W ä r m e 
g ra d e  a u f t r e t e n .  I s t  e in e  E r w ä r 
m u n g  f r ü h z e i t ig  b e m e r k t ,  so  w i r d  
m an  d ie  e r s t e  u n d  e in f a c h s t e  V o r 
s ic h ts m a ß re g e l  d a g e g e n  d a d u r c h  
tre ffen ,  d a ß  m a n  d e n  I n h a l t  d e r  g e -  0/83 
f ä h rd e te n  T a s c h e  in  a n d e r e  T a s c h e n  
um se tz t .  B e i  d e m  S ilo  D u i s b u r g  z. B. 
ist  es  m ö g l ic h ,  e in e  v o l lg e f ü l l t e  
T a s c h e  m i t  e in e m  I n h a l t  v o n  e tw a  
850 1 in  7 S t u n d e n  z u  e n t l e e r e n ,  b e i  
e inem  K r a 'f tb e d a r f  v o n  20 P S .  D ie se s  
m it  n u r  g e r in g e n  K o s t e n  v e r b u n d e n e  
U m se tze n  w i r d  in  d e n  m e i s t e n  F ä l 
len d u r c h  g r ü n d l ic h e  A b k ü h l u n g  u n d  
V e rm is c h u n g  d ie  G e f a h r  b e s e i t ig e n .
In b e d e n k l i c h e r e n  F ä l l e n  m u ß  m a n  
die K o h le  a u s  d e n  V e r s c h l ü s s e n  f a l 
len la s se n ,  o h n e  sie  d u r c h  d ie  K o n v e y e r  w e i te r  zu  b e 
fö rdern ,  u n d  a u ß e r d e m  is t  z u r  s c h n e l l e r e n  E n t l e e r u n g  
a n  j e d e r  S i lo ta s c h e  in  6 ,5  m ü b e r  E r d b o d e n  e in e  E in 
s t e ig e tü r  v o n  0 ,6  • 1 m a n g e b r a c h t .  V o n  e in e m  a u s g e 
k r a g te n  L a u f s t e g  a u s  s in d  d ie s e  T ü r e n  z u g ä n g l i c h  u n d  
im N o tfa l l  le i c h t  zu  ö f fn e n .  A u c h  i s t  d ie  M ö g l ic h k e i t  
v o r h a n d e n ,  d u r c h  e in  b is  z u r  S i lo d e c k e  h o c h g e f ü h r t e s  
W a s s e r r o h r  b e i  e in e m  e tw a i g e n  B r a n d e  r e ic h l ic h  W a s 
se r  z u z u fü h re n .

Die  m a s c h in e l l e  E i n r i c h t u n g  d e r  A n l a g e  m a g  a n  
H a n d  d e s  W e g e s ,  d e n  d ie  K o h le  v o m  E i s e n b a h n w a g e n  
bis zu  d e n  K e s s e ln  d e s  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e s  z u r ü c k g e 
leg t,  k u r z  b e s c h r ie b e n  w e r d e n .

In  d e r  L ä n g s r i c h t u n g  d e s  S i lo s  f ü h r t  d a s  Z u f ü h 
ru n g sg le is  u n t e r  d e m  S i lo  h i n d u r c h ;  a n  e in e m  E n d e  
s te h t  d e r  S ilo  ü b e r  d e r  11 m t ie f e n  K i p p e r g r u b e  m it  
e inem  2 0 1 f a s s e n d e n  E i n w u r f s t r i c h t e r .  V o n  d ie s e m  
T r ic h t e r  w i r d  d ie  K o h le  z w e i  B r e c h e r n  z u g e f ü h r t ,  d ie  
zwei B le ic h e r t ’s c h e  K o n v e y e r  fü l le n .  D ie  b e id e n  K o n 
v e y e r  b e s o r g e n  d ie  g a n z e  w e i t e r e  V e r t e i l u n g  d e r  K o h le .  
(A b b i ld u n g  4, S. 68  z e ig t  d ie  u n t e r e  K o n v e y e r b a h n . )

Abbildun
gen lc u. d. 
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h a t .  So ll  d ie  K o h le  g e s p e ic h e r t  w e r d e n ,  so  w i r d  sie 
v o n  d e n  b e id e n  K o n v e y e r n  ü b e r  d e n  e in z e ln e n  T a s c h e n  
a b g e w o r f e n .  Z u m  V e r b r a u c h  m u ß  sie  n a c h  d e m  D u r c h 
la u fe n  d e r  Z e l len  v o m  u n t e r e n  S t r a n g  d e r  K o n v e y e r  

w ie d e r  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  u n d  in 
d ie  V o r r a t s b u n k e r  b e f ö r d e r t  w e rd e n .  
V o n  d e m  V o r r a t s b u n k e r  a u s  n im m t  
e ine  E l e k t r o h ä n g e b a h n  in w a g r e c h -  
t e m  K r e i s l a u f  d ie  K o h le  a u f  u n d  f ä h r t  
sie , n a c h d e m  sie  e in e  a n  d e r  S t i r n 
s e i te  d e s  S ilo s  a n g e b r a c h t e  s e lb s t 
t ä t i g e  W a g e  d u r c h la u f e n  h a t ,  in  d a s  
K e s s e lh a u s .  D ie  L e i s t u n g  d e r  E l e k 
t r o h ä n g e b a h n  is t  b e i  d e m  V e r k e h r  
n u r  e in es  W a g e n s  60  ‘ in d e r  S tu n d e  
u n d  n o r m a le r  W e is e  b r a u c h t  d ie  
H ä n g e b a h n  n u r  2— 3 S t u n d e n  t ä g 
l ic h  z u  f a h re n .  D e r  t ä g l i c h e  V e r 
b r a u c h  b e t r ä g t  h e u te  im J a h r e s 
d u r c h s c h n i t t  131 4, s o d a ß  d e r  Silo  
e in e n  V o r r a t  fü r  40  T a g e  a u f z u n e h 
m e n  v e r m a g .  E in  b e s o n d e r s  k r a s 
s e r  F a l l  l ieß  a n  e in e m  S o n n t a g  im 

, J a n u a r  d. J s .  d e n  W e r t  d e s  S ilo s  
ifAm e r k e n n e n .  E s  w u r d e n  d a  a u f  e in m a l  

42  W a g e n  m i t  5 6 5 4 K o h le  z u g e 
s te l l t .  Z u m  A b la d e n  v o n  H a n d  w ä 
r e n  h ie rz u  e tw a  160 S o n n ta g s - L o h n -  
s t u n d e n  e r fo rd e r l ic h  g e w e s e n ,  s o w e i t  
d ie  A r b e i t  a n  e in e m  S o n n t a g  ü b e r 
h a u p t  zu  b e w ä l t i g e n  w a r .  M it H ilfe  
d e r  S i lo a n la g e  w a r  es  m ö g lic h ,  d a ß  
n a c h  6 S t u n d e n  d ie  g a n z e  M en g e  im  
S ilo  u n t e r g e b r a c h t  w a r .

D ie  A b b i ld u n g  5, S. 69  v e r d e u t 
l ic h t ,  w ie  b e e n g t  d ie  V e r h ä l tn i s s e  
v o r  u n d  n a m e n t l i c h  a u c h  w ä h r e n d  
d e s  S i lo b a u e s  w a r e n .  A b b i ld u n g  6, 
S. 65  z e ig t  d a s  f e r t ig e  B a u w e r k  u n d  
l ä ß t  e r k e n n e n ,  d a ß  a u c h  d ie s e r  re in e  
Z w e c k b a u  a r c h i t e k t o n i s c h  r e c h t  g ü n 
s t i g  w i r k t .  —

Z u m  S c h lu ß  s e ie n  h ie r  n o c h  e in ig e  B e m e r k u n g e n  
a n g e b r a c h t  ü b e r  d ie  E n t w i c k l u n g  d e s  S i lo b a u e s  im  A ll 
g e m e in e n .  D u r c h  d ie  u n g ü n s t i g e  L a g e  u n s e r e r  K o h l e n 
w i r t s c h a f t  i s t  d e r  B a u  v o n  g r o ß e n  K o h le n s i lo - A n la g e n  
s t ä n d i g  d r i n g e n d e r  u n d  n u tz b r i n g e n d e r  g e w o r d e n .  Die 
m a n n i g f a c h e n  B e s t r e b u n g e n  a u f  d ie s e m  G e b ie t  f inden  
ih r e n  N ie d e r s c h la g  in d e r  g r o ß e n  A n z a h l  d e r  Silo- 
p a t e n t e .  W e r  h e u te  e in e n  S ilo  b a u e n  w ill,  k o m m t  f a s t  
u n f e h lb a r  a u f  i r g e n d  e in  P a t e n t ,  u n d  es  is t  d a h e r  bei 
d e n  v ie le n  F i r m e n ,  d ie  k e in  P a t e n t  b e s i tz e n ,  d a s  I n t e r 
e s se  a m  S i lo b a u  n i c h t  so , d a ß  d a v o n  e in e  F ö r d e r u n g  
d e r  B a u w e is e  e r w a r t e t  w e r d e n  k ö n n te .  E s  l ie g t  je d o c h  
n i c h t  im  I n t e r e s s e  d e r  S a c h e ,  w e n n  w e n ig e  F i r m e n  
a l le in  d ie  T r ä g e r  d e r  E n tw ic k l u n g  s in d .  W e i l  g e r a d e  
d e n  s t ä d t i s c h e n  V e r w a l t u n g e n ,  d ie  v ie l f a c h  d ie  B a u 
h e r r e n  s in d ,  o ft  d a r a n  l ie g t ,  m i t  F i r m e n  ih re s  B e z i rk e s  
zu  a r b e i t e n ,  i s t  es  d a s  G e g e b e n e ,  w e n n  e in e  v o n  so lc h e n  
F i r m e n  n a c h g e s u c h t e  L ic e n z  e r t e i l t  w i rd .  D a n n  i s t  zu 
h o f fe n ,  d a ß  in  f re ie m  W e t t b e w e r b  d u r c h  w e i te r e  g r o ß e  
S i l o b a u te n  e in e  F ö r d e r u n g  d e r  S i lo b a u w e is e  u n d  d a m i t  
d e r  K o h l e n w i r t s c h a f t  e in t r i t t .  —

Schnitt g -h .

 f¥,83-

Zur Berechnung von Eisenbetonbauten im Geiste Taylor’s.
Von Prof. Dr.-Ing. B i r k e n s t o o k ,  Berlin.

ge fü h r te  A r t  de r  B e rech n u n g  ist bei E n tw ü rfen  fü r S ta a ts 
b a u te n  zu beach ten , sofern nicht in e inzelnen besonders  g e 
a r te te n  Fä l len  d ie A n w en d u n g  g e n au e re r  R ech n u n g sar ten  
an g eze ig t  erscheint.  Dies g ilt  s in n g em äß  auch  für die P r ü 
fu n g  v on  B au v o r lag en  d u rch  d ie B au p o lize ibehörden“ .

‘ D a e ine  Durchsich t d e r  E isen b e to n b es tim m u n g en  von

ei A u fs te l lu n g  d e r  B e rec h n u n g  v o n  E isen b e to n 
b au ten  h ab en  in P re u ß e n  die „M uste rbe isp ie le“ 
vom  3. J u n i  1919 a ls  R ic h ts c h n u r  zu gelten . 
In dem  e in fü h ren d en  E r la ß  h e iß t  es d a rüber:  
„D er den  B eisp ie len  v o ra n g esch ick te  ..Rech
n u n g sg a n g “ u n d  die in den Beispie len  durch-

7. Mai 1921.
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i * Apllflp des A ufsatzes  im Z u sa m m e n h an g  stehen , hier geäußerl
1916 bereits in die Wege geleitet ist und < _^.e werden.
rungen auch auf die Musterbeispiele zuruck p 00.pllA„„,i' Schon ein flüchtiger Blick auf die Musterbeispiele lehrt,
so mögen ejntee Wünsche, soweit sie mit dem iregensianu

Abbildung 3. Silo-Abschlußdecke Hagen i. W.

daß  d e r  d o r t  eingeschlagene 
R ech n u n g sg an g  vo m  üblichen 
v ielfach  abw eich t.  So sind die 
Sp a n n u n g e n  durch w eg  ermittelt 
auf G ru n d  de r  auch  für homo

g e n e  Q uerschnitte  geltenden 
'G rundfo rm el:

M
0- =  —  • J-,

wie dies in n eu eren  Lehrbüchern 
au ch  v ie lfach  geschieht. Für die 
e in fach  bew eh rte  Blatte  sind 
h ieraus  die bek an n ten  Span
nungsfo rm eln  hergeleitet .  Von 
de r  M ethodik  abgesehen bietet 
die B e n u tz u n g  dieser Formel 
ab er  d a n n  k e in en  Vorteil, wenn 
das T räg h e i tsm o m e n t  J  des Ver
b u n d q u e rsch n it te s  für sich als 
be sondere  G rüße  e rm itte lt  wird. 
Nach  le tz te rem  V erfahren  sind 
u. a. die F o rm eln  fü r  den dop
pelt b e w eh rten  Balken herge
leitet.

M
G le ic h u n g  (19): <rb =  —- x ,

J
G le ic h u n g  (20):

M
<Tf   n (h’ — a ) , wo

G le ic h u n g  (18):
b x 2 /  x \

J  = -------  V ------ +
2 \  3 /

- \ - n f ' t ( x — a') (h'— a).
ln  d ieser  W eise  ist auch in 

dem  Zahlenbeispie l  No. 9 das 
T räg h e i tsm o m e n t  a ls Zahl für 
sich a u sg e rec h n e t  worden. Da 
J  eine G röße  4. G rades ist, so 
erg ib t  de ren  A usrech n u n g  meist 
eine hohe Zahl, wobei leicht 
Feh le r  u n te r lau fen  können. P ra k 
tisch e r  ist  es daher,  in der her
geb rac h te n  W eise  zu rechnen:

No. 9.

A « am g Conveyor-Lauffcahn. „ „ „



_________— aber  beim E n tw erfen  von E isen be tonbauw erken  üb e rh au p t
b x  ( x \  x  — a' ’ in den H in terg rund .  Diesem U m stand  ist in den Muster-

~ W  \ ^ I  e (^’ — a') beispielen nicht ausre ichend  R ech n u n g  g e tragen .  Die be-
' J k a n n te n !  onne ln  für da s  Bemessen rech teck ig er  Querschnitte :

:ll(rb  — , h — a — r M  , --------
—  und  fe =  t \  M -b  .

Abbildung 2. Silo-Abschlußdecke Duisburg.

✓

Abbildung 5. Silo Duisburg. Zustand bei Baubeginn.

da dann n u r  G rößen  3. G rad es  Vorkom men. A uch  zur Be
rechnung der S ch u b sp a n n u n g e n  b ra u c h t  m an  J  n icht,  da. 
wie an a n d e re r  Ste lle  in den  M usterbe isp ie len  angegeben ,

M
sich der Hilfswert z = ----------  leicht be rechnen  läßt.

° V / e
Die A u s re c h n u n g  d e r  S p a n n u n g s w e r te  x b u n d  t r i t t  

7. Mai 1921.

Mitteilungen über ausgeführte Kohlensilos.

wobei m an  übrigens — um g leichen W u rze lw er t  zu e rh a l 
ten  — besse r  ___

schreib t,  s ind  zw ar h e rg e le i te t  u n d  in Beispie len an g ew en 
de t;  h ingegen  verm iß t  m an  A ngaben , wie m an  zu doppelt
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bewehrten oder exzentrisch beanspruchten Q“ bniUe 
und solchen von Plattenbalken  gelangt, em e tuerfcu de 
Eisenbetoningenieur ist mit den Spannungsform eln alle 

nur wenig gedient.
Wiewohl manchmal Probieren am  einfachsten « u n  

Ziel führt, ist dieser W eg doch meist recht unwirtschaftncj 
und erscheint in einer Zeit, die dauernd  das  W o rt  \o m  
Tavlor’schen System im Munde führt, als wenig gangbar. 
S  kom mt es dann, d aß  in den aus Entw urfsbüros herwon 
'reeano-er.en Berechnungen zu dem einen odei ani*ere 
Hilfsmittel oder Bemessungsverfahren giegriff!en w<enlei 
muß. wovon die Musterbeispiele aber  nichts berichten. L etz 
tere weisen also die gleiche Lucke auf, die sich bereits bei 
den Beispielen der E isenbetonbestimmungen von 1907 be
merkbar machte. Taylor will Arbeit ersparende Grundsätze 
nicht nur beim Baubetrieb, sondern auch bei der  T atigke  
in den Baustuben zur Geltung bringen. Dieser Gedanke ist 
inzwischen von der „Forschungsgesellschaft fü r  w ir tschaf t 
lichen Baubetrieb“ aufgegriffen worden. Mit R ech t  will sich 
ihr Arbeitsplan auch auf die U ntersuchung e tw a no tw en 
diger Aenderungen im Bürobetrieb erstrecken. L etz teres 
Ziel deck t  sich mit dem  Zweck dieser B etrachtung, die 
ebenfalls die alltägliche E ntw urfsarbe it  des E isenbetoninge
nieurs im Auge hat. W er die überflüssige Arbeit kennt,  die 
manchmal in den Entwurfsbüros geleistet werden muß, nur 
um  eine behördliche Bestimmung zu erfüllen, wird den Ruf 
nach möglichster Vereinfachung der ohnehin unstämdlichen 
Berechnung von E isenbetonbauten verstehen. Die h ier a n 
geschnittene Frage wäre von geringerer Bedeutung, wenn 
der oben angeführte Ministerialerlaß nicht die Beachtung 
der in den Musterbeispielen „durchgeführten  A rt  der  Be
rechnung“ und des „Rechnungsganges“ für S taatsbau ten  
ausdrücklich vorschreiben und auch eine „sinngem äße“ A n 
wendung bei der P rüfung von Baugesuchen bei den B au 
polizeibehörden verlangen würde. Man wende nicht ein, 
daß diese Bestimmungen nicht wörtlich gemeint seien und 
daß das W ort „sinngemäß“ einen Spielraum gewähre. Bei 
größeren Baupolizeiämtern, die m it Fach leu ten  besetzt sind, 
wird man zwar verständiges E ntgegenkom m en finden, was 
aber bei kleinen Aemtern, wo m an sich gern auf V erfügun
gen beruft, häufig nicht der Fall ist. Die Tatsache,  daß der 
genannte Erlaß nur wenig beachtet wird — genau  so wie 
manche Vorschrift in den Eisenbetonbestimmungen, weil 
sie unerfüllbar ist —  enthebt nicht de r  Verpflichtung, ihn 
kritisch zu beleuchten.

Nun pflegt eine statische Berechnung der Baupolizei in 
einer Form eingereicht zu werden, die sie bei ihrem a llm äh 
lichen Aufbau angenommen hat. Dies besagt, daß vom 
einen oder anderen  Hilfsmittel bei der Bemessung Ge
brauch gemacht werden mußte. Eine derartige  B erechnung 
weicht also von dem durch die Musterbeispiele offiziell fest" 
gelegten W eg erheblich ab. Dieser ist  zw ar für das Nach 
prüfen, nicht aber  für das Entw erfen  gangbar. A ber selbst 
das Nachprüfen, wie es bei den Baupolizeibehörden g e 
schieht, lehnt sich besser an  die Entw urfsberechnung an. 
Denn das Nachprüfen an  Hand  d e r  Musterbeispiele erfor
dert einen anderen Zahlenansatz und ist  daher Zeit rau 
bend. Nur gelegentlich — bei Kontro llrechnungen — sollte 
man hiervon Gebrauch machen.

Hinsichtlich der S taatsbauten , für welche der Erlaß  in 
erster Linie gilt, ist noch zu bemerken, daß  die Berechnun
gen dazu vielfach von den U nternehm ern angefertig t wer
den, da  es den Behörden manchmal an  dem nötigen Stab 
von Ingenieuren fehlt. Es wäre unwirtschaftlich, wenn in 
solchen Fällen eine andere  A rt de r  Berechnung verlang t 
würde, als sie bei P riva tbau ten  üblich ist.

Es erhebt sich nun die F rage ,  ob es zweckm äßig wäre 
bestimmte Bemessungsverfahren, die bei wirtschaftlichem 
Entwerfen nun einmal nicht entbehrt werden können be
sonders namhaft zu machen. Die Lösung dieser Frage  V r d  
erschwert durch die Tatsache, daß es eine ganze Reihe von 
Bemessungsverfahren gibt und daß es schwer sein würde 
das geeignetste auszuwählen. Auch darf das Bestreben, neue 

zu finden, nicht unterbunden weiden, d a  vielleicht 
auf diesen noch Besseres zu Tage gefördert werden wird 
P .e N en n rn g  emze ner Verfahren würde wohl die a u g en 
blickliche Vielseitigkeit etwas eindämmen. Dies würde fin
den prüfenden Baupolizeibeamten, der sich jetz t  m anchm a 
durch ihm unbekannte Verfahren hindurch arbeiten  m“ ß

d e ?  Prüfing h e h f  bedeut,en und daher » »  Beschleunigung 
der Prüfung beitragen, also wirtschaftlich sein. Trotzdem
Ist dieser eg aus den angegebenen Gründen nicht gangbar

s a t t e s  I
s r r s .  gf ä v s 's b ; :
TU

fahren, bei denen d e r  G rad  der G enau igke it  je nach Art 
des Verfahrens sehr  versch ieden  sein kann . Schließlich sind 
noch die V erfah ren  zu nennen , d ie  m eh r  den  C h a rak te r  von 
Faustrege ln  t rag e n  u n d  fü r  V o ren tw ü rfe  zw eckm äß ig  sind. 
Bei endgü lt igen  B e rech n u n g en  tu t  m an  gut,  von  solchen 
rohen N ähe ru n g en  n u r  e inen  e in g e sc h rän k te n  Gebrauch zu 
machen, da  sie häufig  zu überflüssig  g roßen  Abmessungen 
führen, a lso  unw ir tschaf t l ich  sind.

W iewohl also d ie  Mehrzahl d e r  V erfah ren  eine, wenn 
auch zum Teil r e ch t  gu te  A n n ä h e ru n g  da rs te l l t ,  findet man 
in E n tw u rfsb e rech n u n g en  häufig  d ie  S p annungsw erte  sogar 
bis auf zwei D ezim als te llen  a u sg e rech n e t .  E in  solches Ar
be itsverfahren  v e rk e n n t  d ie  ta tsäch lich en ,  un ten  dargeleg
ten  V erhältn isse  vo lls tänd ig .  L e id e r  le is te t  m anche behörd
liche V orschrif t  d ieser  V e r sc h w e n d u n g  von  A rbeit  Vor
schub. So ist es z. B. bei den  p reuß ischen  Eisenbahnver- 
w a ltungen  üblich, in den  s ta tisch en  B erechnungen  n u r  einen 
Fehler  von ±  1 % zu g e s ta t ten .  D an ach  darf  für eine Be
tonspannung , d e ren  w a h re r  W e r t  3 2 ,6 ke/cm2 b e tragen  möge, 
äuß ers ten  Falles 32,9, a b e r  n ich t  33 geschrieben  werden.

B estim m ungen  wie die g e n an n te ,  de ren  A nw endung  bei 
hom ogenen Baustoffen  z w eck m äß ig  se in  kann , sollten bei 
V erbundbau ten , de ren  S p a n n u n g se rm it t lu n g  viel weniger 
d urchsich tig  ist, n ich t  zu r  A n w en d u n g  kom m en.

Eine Reihe  v o n  G ründen  sp r ich t  da fü r .  So kann ein 
Ebenbleiben d e r  Q uerschn itte  n u r  in ro h e r  A nnäherung  an
genom m en w erden. H ie rau f  fu ß t  a b e r  d ie  Spannungsbe
rechnung, die d ah er  lü ck e n h a ft  b leibt.  Die Form änderungs
zahl E  und  d a m it  au ch  d e r  F a k to r  n w ird  d u rc h  das Misch
ungsverhä ltn is ,  d e n  W asse rz u sa tz  und  durch  d ie Größe der 
B elastung  erheblich  beeinflußt. Meist sind die Tragwerke 
aus E isenbeton  s ta t isch  unbest im m t. D an n  spielt bei ihrer 
Berechnung  das T räg h e i tsm o m e n t  des Verbundquerschnittes 
eine große Rolle. Auch  le tz te res  ist  sehr  veränderlich , selbst 
bei äußerlich  g leichble ibendem  Q uerschnitt ,  weil die Beweh
rung  wechselt.  H ande lt  es sich um d u rch lau fende  Pla tten 
balken, so m ü ß ten  schon bei ru h e n d e r  L a s t  die wirksamen 
T räg he itsm om ente  im F e lde  u n d  in  d e r  N ähe  der Stützen 
verschieden ang ese tz t  w erden . W an d e rn d e  N u tz las t  hat in 
gewissen Q uerschnitten  e inen  Vorzeichen-W echse l der Mo
m ente  im Gefolge. Diese Q uerschn itte  ve rfü g en  daher je 
über zwei ve rsch iedene  V erb u n d träg h e itsm o m en te .  Bei ex
zentrisch bean sp ru ch ten  Q uerschn itten  wie bei Rahmenbau
ten  zieht im A llgem einen j e d e  A e n d e ru n g  der Lage der 
N utz las t  einen W echse l des w irk sa m en  Trägheitsmom entes 
und  zwar in j e d e m  Q u erschn itt  n ach  sich. Die Schwierig
keiten , d ie  sich h ier  au f tü rm en ,  haben  dazu  geführt, daß 
die E isenb e to n b es tim m u n g en  in § 16, Ziffer 1 vorschreiben, 
da ß  bei E rm it t lu n g  d e r  s ta t isch  u n b est im m ten  Größen der 
volle Querschnitt  in A nsa tz  zu b r ingen  ist. Dies entspricht 
den wirk lichen V erh ä ltn issen  in d e r  T a t  am  besten, da die 
R ißb ildung  im m erhin  die A usn ah m e  bleibt. Die Spannungen 
hingegen w erden  u n te r  A u ssch luß  d e r  Zugfes tigkeit  des 
Betons erm itte lt.  S p a n n u n g sb e re ch n u n g  und K rafterm itt 
lung sind a lso  nicht e inheitlich.

Die U eberb rü ck u n g  d ieser  zah lre ichen  Schwierigkeiten, 
deren  A u fzäh lung  sich noch  v e rm e h ren  ließe, ist  nur durch 
vereinfachte  A n nahm en  bei d e r  B e rech n u n g  möglich. Ueber- 
triebene G enau igke it  beim B em essen  v o n  Eisenbetonbauten 
ist dah er  n icht am  P la tz .  D ah e r  k a n n  auch  d er  durch die 
M usterbeispiele gew iesene  W eg , d e r  sich zw ar  s treng an 
den W o r tla u t  de r  E isen b e to n b es tim m u n g en  hält ,  nicht Rich
tu n g  gebend  sein. V ie lm ehr  w äre  bei e iner Durchsicht die
ser B est im m ungen  bezw. d e r  M usterbeispiele  auf Arbeit er
spa rende  B em essu n g sv e rfah ren  geb ü h ren d  R ücksich t zu 
nehmen. Diese V e rfah ren  stellen, wie schon  gesagt, meist 
eine gewisse  A n n ä h e ru n g  d a r ,  d ie  zw ar  m anchm al einer 
genauen  R e ch n u n g  g le ichkom m t,  w ä h ren d  andere  Verfah
ren, die sich d u rch  besonders  g roße  E infachheit  auszeich
nen, w eniger g enaue  E rgebn isse  liefern. A ber  auch letztere 
en tsprechen  du rch au s  de in  W esen  u n d  d e n  Bedürfnissen 
des E isenbetonbaues,  w enn  die U n g en au ig k e i t  ein gewisses 
Maß nicht übersch re i te t .  Der zu läss ige  Feh ler  dürfte  min
destens i  5 % b e tragen .

V orstehende  B e tra c h tu n g e n  v e rd ich ten  sich zu folgen 
den \ \  ünschen. Z u nächst  w ä re  die Schärfe  des Ministerial
erlasses, d e r  je tz t  d en  „ R e c h n u n g sg a n g “ und  „die Art der 
Berechnung“ g em äß  d en  M usterbeisp ie len  vorschreibt,  zu 
mildern. Schließlich w ä re  es an g eb ra ch t ,  e ine Bestimmung 
über die Feh lerg renze ,  die beim  Bem essen iune zu halten 

o •"! V orsch rif ten  au fzu n eh m en .  W en n  durch solche 
ei leichternde B est im m ungen  den B em essungsverfah ren  noch 
mehr a ls  bisher der W e g  g e eb n e t  w ürde  u n d  zw ar auch 
solchen V erfah ren , die b eso n d e rs  e infach, aber  weniger 
g enau  sind, d an n  w ä re  e ine  F o r d e r u n g  d e r  Zeit, mit einem 
Mindestmaß an  A rbe it  d a s  H ö ch s tm aß  d e r  L e is tu n g  zu er
reichen. erfüllt. —
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Verhalten von mit Hochofenschlacke hergestelltem Beton im Seewasser.

D ru c k fe s t ig k e i te n  a u s  je  3 V ersu ch en  für d ie ve rsch it  
d e n e n  M ate r ia lien  s u s a m m e n g e s te l l t :

M ischung  1 R t l . /S c h la c k en fe in  
Z em e n t  -+- 2 R t l . \R h e in s a n d

u f  A n t r a g  d e s  „V ere in s  d e u ts c h e r  E i s e n h ü t t e n 
l e u t e “ is t  i. J .  1911 vo m  p reu ß .  M in ister  d e r  
öffenti .  A rb e i te n  b e k a n n t l ic h  ein A u ssc h u ß  
e in g e se tz t  w o rd e n  fü r  d ie U n te r su c h u n g  d e r  
V e r w e n d b a r k e i t  d e r  H o c h o f e n 
s c h l a c k e  z u  B e t o n z w e c k e n .  Nach  

dre ijähr iger  V e rsu ch s-  u n d  B e o b a c h tu n g s d a u e r  h a t  d iese r  
Ausschuß se inen  1. B e r ich t* )  in d e n  „M itte i lu n g en  a u s  dem 
M ate r ia l-P rü fu n g sam t B e r l in “ 1916, H e f t  4 u. 5, v e rö f fe n t 
licht. D iese r  k a m  zu d e m  E rg eb n is ,  d a ß  sich m it S ch lack e  
ein gu ter ,  u n te r  U m stä n d e n  dem  K ie sb e to n  an  D r u c k 
festigkeit so g a r  ü b e r le g e n e r  B e to n  h e r s te i le n  lä ß t  und  
daß das E isen  in d iesem  B e ton  sich n ich t  a n d e rs  v e r h ä l t  
als im K iesb e to n ,  d. h. k e in e  g rö ß e re  N e ig u n g  zum  R o s ten  
zeigt. A uch  a u s  z e r f a l l e n d e r  S c h lac k e  b e r e i t e t e r  B eton  
hatte  sich a ls  b r a u c h b a r  e rw iesen .  E in e  e in fach e  M ethode, 
um zum Z erfa llen  n e ig e n d e  S c h lac k e  v o rh e r  zu e rk en n e n ,  
wurde a b e r  n ich t  g e fu n d en .

Die V e rsu ch e  u n d  B e o b a c h tu n g e n  s ind  d a n n  noch 
bis zu 5 jä h r ig e r  D a u e r  f o r tg e s e tz t  w o rd e n  u n d  d ie  E r 
gebnisse sind in e inem  2. B erich t** )  d e s  M a te r ia l -P rü fu n g s 
amtes z u sam m en g efaß t ,  d e r  in  H e f t  3 u. 4, J a h r g .  1919 d e r  
Mitteilungen d e s  A m tes  e r sc h ie n en  ist.

Die U n te rsu c h u n g en  d e s  A u ssc h u sse s  e r s t r e c k te n  sich 
schon a n fan g s  au ch  a u f  d a s  V e rh a l te n  v o n  Beton  aus  
Hochofensch lacke  in S e e w a sse r .  D e r  d a m a ls  v e rw e n d e te  
Beton v o n  50 R t l .  M örte l (1 R tl .  Z em e n t  +  3 R tl .  S c h la c k e n 
fein) und  100 R tl.  S c h la c k e n g ru s sc h o t te r -G e m isc h  (1 Rtl. 
Sch lackengrus  v o n  7— 25 mm u n d  2 R tl .  S c h la c k e n sc h o t te r  
von 25—40 mm K o rn g rö ß e )  e rw ies  sich a b e r  a ls  n ich t  dicht, 
sodaß R o s te rsc h e in u n g e n  an  d e n  E is e n e in la g e n  a u f t ra te n ,  
während die E is en  in  e in e r  M ischung  1 : 2 : 3 ,  d ie  sich n ach  
spä ter  a n g e s te l l te n  B e re c h n u n g e n  a ls  e tw a s  f e t t e r  e rw ies, 
rostfrei b lieben. F ü r  d ie  w e i te re n ,  1916 e in g e le i te te n  V e r 
suche w urde  d a h e r  e ine  M ischung  v o n  1 R tl.  P o r t l a n d -  
bzw. E is e n p o r t la n d z e m e n t  a u f  2 R tl .  S c h lac k e n fe in  au f  
3 Rtl. S c h la c k e n g ru s sc h o t te r  z u g ru n d e  g e le g t .  E s  w u rd en  
3 S c h la c k e n s o r te n : sch lech t ,  m i t t e lg u t  u n d  g u t  v e rw en d e t .  
Der Beton  w u rd e  w e ich  a n g e m a c h t  u n d  zu  W ü rfe ln  von  
30 cn> K a n te n lä n g e  g e fo rm t .  E r p r o b t  w u rd e n  d iese  n ach  
28 Tagen , 6 M onaten , 1 u n d  3 J a h r e n  S e e w a sse r -L a g e ru n g .

Die b e id en  Z em e n te  e n ts p ra c h e n  ih re n  N orm en , w a ren  
langsam  b in d en d ,  r a u m b e s tä n d ig  u n d  b e id e  g le ich  fein 
gem ahlen . Sie h a t t e n  in d e r  N o rm e n m ö r te lm isc h u n g  n ach  
7 T agen  W a s s e r la g e r u n g  a n n ä h e r n d  g le ich e  F e s t i g k e i t ; 
nach 28 T a g e n  W a s s e r l a g e r u n g  h a t t e  d e r  P o r t la n d z e m e n t ,  
nach 28 T a g e n  k o m b in ie r te r  L a g e r u n g  d e r  E is e n p o r t la n d -  
Zement d ie h ö h e re  D ru c k fe s t ig k e i t .  D ie  an sc h lie ß en d e  
Tabelle  g ib t  ü b e r  d ie F e s t ig k e i t s e ig e n s c h a f te n  A u fsch lu ß :

+ 3 R tl /S c h la c k en g e m isch

Wasser
zusatz

Wasserlagerung
Kom

binierte 
Lagerung 

Druck
festigkeit 

kg/cra 2 
28 Tage

Z e me n t . Zug- .
festigkeit

kg/cm 2

7 Tage

Dri
festij 

kg / 
7 Tage

ick- 
jkeit 
cm 2

28Tage

Porti a n d - 
z e m e n t . . . 8,5 24,4 248 403 356

E isen p o r t 
landzem en t 8,25 26,5 248 374 432

Die chem ische  Z u sa m m e n se tz u n g  e n ts p ra c h  d e r  n o r 
maler P o r t la n d -  bzw . E is e n p o r t la n d z e m e n te .

D er U n d ic h t ig k e i t sg ra d  d e r  G em isch e  a u s  d en  e in 
zelnen K ö rn u n g e n  d e r  Z u sch lag s to ffe  w a r  z iem lich  g leich  
(0,277—0,291), d e s  G em isch es  a u s  R h e in s a n d  u n d  R h e in 
kies fü r d ie P a ra l l e lv e r s u c h e  m it  K ie sb e to n  e tw a s  g e r in g e r  
(0,206). A uch  das  V e rh ä l tn is  v o n  S a n d  zu g ro b em  K o rn  
war fü r a lle  M ate r ia lien  z iem lich  g le ich .

B e rechnet  m an  d ie  G e w ic h tsm e n g e  Z em e n t  a u f  1 cbm 
Zuschlagstoffe, so e rg e b e n  sich  fü r  d e n  P o r t la n d z e m e n t  
284, für  den  E is e n p o r t l a n d z e m e n t  n u r  278 ks, d ie  M ischung 
aus E is e n p o r t la n d z e m e n t  is t  a lso  u m  ein  G e r in g e s  m ag e re r .

Bezüglich d e s  m it t le r e n  R a u m g e w ic h te s  d e r  W ü rfe l  
ist zu bem erk en ,  d a ß  d ie  K ö r p e r  a u s  P o r t l a n d z e m e n t  und  
E isen p o r t lan d z em e n t  fü r  d ie se lb e  S c h la c k e  a n n ä h e r n d  das  
gleiche G ew ich t  h a b en .  L e t z te r e s  is t  n u r  a b h ä n g ig  vo m  
Gewicht d e r  S ch lac k e n so r te .  D ie  B e to n p ro b e n  a u s  Sch lack e  
haben im D u rc h sc h n i t t  e in  e tw a s  h ö h e re s  G ew ich t  e r 
geben a ls  d ie a u s  R h e in k ie s sa n d .  D a s  R a u m g e w ic h t  a l le r  
W ürfel n im m t m it  fo r t s c h re i t e n d e m  A l te r  n u r  v e r h ä l tn i s 
mäßig w e n ig  zu, d. h. d ie  P r o b e k ö r p e r  w a re n  z iem lich  
dicht und  h ab en  n u r  w e n ig  W a s s e r  au fg en o m m en .

In d e r  n a c h s te h e n d e n  T a b e l le  s ind  d ie  m it t le re n

*) Vgl. unsere Betonmitteilungen Jahrg . 1917, S. 73.
**) Vgl. unsere Betonmitteilungen Jahrg . 1920, S. 54.

7. Mai 1921.

Art des Zementes Portlandzement Eisenportlandzement

Druckfestigkeit in kg/cm 2 nach

Art des
ca>
xi

s05
Xi e £

a© a
Zuschlagstoffes y

o o ? Ix
xi O 3

3
Ix

P

35 4
Ci

'“3 £ & ci
'”3 4

<N ~ :o X <N i-H CO

S ch lac k e  P  . . . 2 5 4 3 2 7 3 5 4 3 6 7 2 6 1 3 1 6 3 5 7 3 6 6

S ch lack e  B . . . 2 9 7 3 8 5 4 0 6 4 3 1 2 8 8 3 6 9 4 0 9 4 7 8  -

S ch lack e  F  . . . 2 6 5 3 3 4 3 2 8 3 6 3 2 7 7 3 4 5 3 3 2 4 2 2

R h e in m a te r ia l  . 2 6 3 2 8 8 3 0 6 3 6 8 2 4 6 2 9 2 3 1 0 3 9 1

u.o iu n u c ic i i  vvene uei o ocniacKen- 
so r te n  d e n  W e r te n  fü r  R h e in m a te r ia l  n ach  A lte rs s tu fen  
fü r  d ie b e id en  Z em e n tso r te n  g e g e n ü b e r  g e s te l l t :

Alter der Proben

Art des
Zuschlagstoffes

Sch lack en

R h e in m a te r ia l

Zementes

ao»
xio
o
>
C3 '”3
<M yH

Mittlere Druck
festigkeit in k g / c m 2

P o r t la n d z e m e n t 2 7 2 3 4 9 3 6 3 3 8 7

E isen p o r t lan d z em e n t 2 7 5 3 4 3 3 4 3 4 2 2

P o r t la n d z e m e n t 2 6 3 2 8 8 2 8 8 3 6 8

E isen p o r t lan d z em e n t 2 4 6 2 9 2 2 9 2 3 9 1

Die D ru c k fe s t ig k e i t  n im m t d em n a c h  m it A u snahm e 
d e r  J a h r e s f e s t ig k e i t  be i  Sch lack e  F  (was a u f  Z u fä l l igke iten  
b e ru h e n  m uß, d a  d a n n  w ie d e r  no rm ale  F e s t ig k e i t s s te ig e 
ru n g  e in se tz t)  m it  fo r tsc h re i ten d e m  A l te r  bei d e r  L a g e ru n g  
im S e e w a sse r  n o rm a l  zu. F ü r  d en  B e to n  au s  S tü ck sch lack e  
b e t r ä g t  d ie F e s t ig k e i t sz u n ah m e  n a ch  3 J a h r e n  i. M. 41 %  
bei P o r t la n d - ,  5 3 u/0 bei E is e n p o r t la n d z e m e n t ;  fü r  R h e in 
m a te r ia l  s ind  d ie b ezü g l ich en  Z ah len  40 u n d  5 9 % . Von 
d en  S ch lac k e n b e to n m isch u n g e n  h a t  die a ls  g u t e  Sch lacke  
au sg e w ä h l te  auch  d ie h ö c h s t e  B e to n fe s t ig k e i t  e rgeben .

D ie  m it t le re n  D ru c k fe s t ig k e ite n  d e r  S ch lack en b e to n  - 
m isch u n g en  l ie g e n  d u rc h w e g  h ö h e r  a ls die b e tr .  M ischun 
g e n  m it R h e in m a te r ia l ,  w as  auch  d en  f rü h e ren  V e rsu c h s 
e rg eb n is sen  e n tsp r ic h t .  D a n a c h  v e rh a l t e n  sich a lso  die 
S c h lac k e n b e to n p ro b en  im S e e w a sse r  m in d e s te n s  ebenso  
g u t  wie d ie R h e in k ie sb e to n p ro b e n .  D a  die E ig e n fe s t ig 
k e i te n  d e r  b e id en  M a ter ia lien  z iem lich g le ich  s ind  u n d  die 
P ro b e n  g a n z  g le ic h a r t ig  b e h a n d e l t  w o rd e n  sind, so schließt 
d e r  B e r ic h te r s ta t te r  d a rau s ,  d a ß  die h y d ra u l i sc h e n  E ig e n 
sc h a f te n  d e r  S tü c k sc h la c k e  e ine  b esse re  E rh ä r tu n g  des 
B e to n s  h e rb e i fü h ren  m üssen .  E s  w ird  jed o c h  au ch  die 
M öglichke it  zu g eg eb en ,  d a ß  d ie K o rn fo rm  u n d  B ru c h 
f läch en beschaffenhe it  d e r  S ch lac k e n s tü ck e  dabei  mit- 
sp re c h en  k a n n .

N ach  d e n  D ru c k v e rs u c h e n  h a t  d e r  E is en p o r t lan d z em e n t  
au f  d ie  E r h ä r tu n g  g ü n s t ig e r  e in g ew irk t ,  t ro tz d e m  d e r  
P o r t l a n d z e m e n t  bei d e r  N o rm e n p rü fu n g  (W asse r la g e ru n g )  
h ö h e re  D ru c k fe s t ig k e i t  e rgab .  D ab e i  w a re n  d ie K ö rp e r  
m it  P o r t l a n d z e m e n t  u m  e in  g e r in g es  n och  f e t te r  in d e r  
M ischung  n a c h  d e n  f rü h e re n  A ng ab en .

Die E i s e n e i n l a g e n  b l ieben  w ä h ren d  d e r  D a u e r  
des  V e rsu c h es  in  a l le n  K ö rp e rn  r o s t f r e i ,  sow eit  sie 
b lan k ,  d. h. m it  u n d  ohne  W alz h au t ,  e in g e le g t  w a ren .  Die 
ro s t ig  e in g e leg te n  E isen  z e ig ten  schon  n ach  8 W o ch en  
E n t r o s tu n g  u n d  so b lieb  es w ä h re n d  d e r  g a n ze n  D a u e r  
d e r  L a g e r u n g  im S e e w a sse r  im w e se n t l ic h en .  In  den  
S c h la c k e n k ö rp e rn  sc h r i t t  d ie  E n t r o s tu n g  d e r  E isen  ra sc h e r  
fo r t  a ls  in  d e n  K ie sb e to n k ö rp e rn .

S äm tliche  P ro b e k ö rp e r  ze ig ten  w e d e r  äu ß er l ich  noch  
im I n n e re n  e ine  E in w irk u n g  des  S eew asse rs .

D e r  B e r ich t  k o m m t n a c h  d iesem  B efunde  zu  dem  
S c h l u ß ,  d a ß  d ie u n te r s u c h te  S c h lac k e n b e to n m isch u n g  
sich a ls  g e n ü g e n d  d ich t  e rw ie sen  ha t,  um  d a s  E in d r in g en  
v o n  W a s s e r  u n d  L u f t  in  d e n  B e to n  zu v e rh in d e rn  und  
eine  ro s ts ic h e re  U m h ü llu n g  d e r  e in g e b e t t e te n  E isen  zu  g e 
w ä h r le i s te n .  D e r  g e p rü f te  S c h la c k e n b e to n  e r h ä r t e t  im 
M ee resw asse r  eb en so  g u t  wie  K ie sb e to n  g le ic h e r  Mischung, 
die H o c h o fe n s tü c k sc h la c k e  h a t  sich z u r  B e to n b e re i tu n g  
m in d e s te n s  a ls  e in  eb en so  g u te s  M ater ia l  e rw ie sen  a ls  d e r  
N a tu rk ie s .

A u ch  d iese  V e rsu ch e  b e s tä t ig e n ,  d a ß  d i e  W i d e r 
s t a n d s f ä h i g k e i t  v o n  Z e m e n t b e t o n  i m  S e e 
w a s s e r  i n  e r s t e r  L i n i e  v o n  d e r  D i c h t i g 
k e i t  d e s  B e t o n m a t e r i a l e s  a b h ä n g t .  —



Vermischtes.
Ueber Ausbesserungen an Sisenbetonschitfen \ eibrei-

t6t Si Cfx e0in,3AUvfSai9 Ä Ä «  ei«
E i s e n b e to n - D a m p f s c h i f f  der Fa. H öjgaard  ¿  Schulze A .G  
das im November 1920 vollbelastet und bei S Knoten  F a h r
auf grobsteinigen Untergrund auflief. D e af  ete ta  

«toiip w ar etwa 4 .57m. w ahrend das bcn n t  uniei
der Ladun»- vorn etwa 4.98, hinten 5,59 m Tiefgang hatte. 
Peilungen am Tage nach dem Auflaufen ergaben, daß  das 
Schiff vorn 5,64, hinten 4,34™ tief lag, es ha tte  «ich also 
hinten angehoben, während es in den vorderen  R ^ u™ei] 
z T voll W asser gelaufen war. Heftiger W ind ges ta t te te  
•Vrbeiten an dem heftig stampfenden Schiff dann längere  
Zeit nicht, ein Teil der L adung  ging über Bord und erst am 
11. Tage wurde das Schiff wieder flott.

Trotzdem  war das Schiff verhältn ism äßig  wenig v e r 
letzt. Die Hauptkonstruktionste ile  waren ganz unbeschä
digt Nur der Schiffsboden w ar in den P la tten  s tä rk e r  be
schädigt und auch einige S tringer desselben zeigten Ver- 
letzungen. Der äußere Beton w ar z. T. durch Steine abge- 
splittert, es zeigten sich Risse, die Eisen waren z. 1 .  stark 
nach innen gedrückt bis zu 15 cm. Das Schiff wurde, nach 
dem es in Aarhus gelöscht war, nach K openhagen ge
bracht und im Schwimmdock gedockt. Mitte Dezembei 
wurde mit den Ausbesserungsarbeiten begonnen, die ein
schließlich des Aufhauens des sehr ha r ten  Betons, das mit 
Preßluftwerkzeugen erfolgte, nur 21 T age  beanspruchte. 
Etwa V.i der gesamten Bodenfläche des Schiffes, d. h. rd. 
165 i m Betonfläche m ußten aufgehauen werden. Die A us
richtung der s tark  verbogenen Eiseneinlagen m achte erheb 
liche Arbeit. Sie nahm mindestens 20 % der Gesam tzeit für 
die Ausbesserungsarbeiten in Anspruch. Die s ta rk  e inge
drückten Eisen m ußten zu diezem Zweck zunächst du rch 
schnitten werden. Die Risse wurden d an n  durch besondere 
Eisen gedeckt, für deren  E inlegung ziemlich viel Beton 
herausgehauen werden mußte.

Durch das Ausflicken des Betons en ts tanden  i. G. 435 m 
neuer Nähte, die Einbringung des Betons m ußte daher mit 
größter Sorgfalt erfolgen, um hier Dichte zu erzielen. Die 
Proben mit W asserdruck, die nach Ausbesserung vorgenom 
men wurden, bewiesen, daß dieses Ziel durchweg erreicht 
war. Acht Tage nach Fertigs tam pfung  des Betons wurde 
das Schiff wieder zu W asser gelassen. T ro tz  der u ngün 
stigen Jahreszeit verliefen die ganzen Arbeiten prog ram m 
mäßig und mit so gutem Erfolg, daß das Schiff seine frü 
here Klasse behielt.

Diese Havarie bestätig t wieder die große W iders tands 
fähigkeit des Eisenbetons. Bei einem Eisenschiff würden 
bei einem so schweren Stoß nach Ansicht des B erich ters ta t 
ters zweifellos auch die Konstruktionsteile  gelitten  haben, 
sodaß die Ausbesserungsarbeit sich sehr viel um fangrei
cher. gestaltet haben würde. Bei d e r  D ockung des Schiffes 
lag dieses zuerst nur vorn  und h in ten  auf den Kielblöcken 
auf, erst nachdem diese- sich in die B odenplatte  e ingedrück t 
hatten, kam das Schiff ganz zum Aufliegen. W eiteren  Scha
den erlitt es aber dadurch nicht. E in  Eisensohiff würde das 
nicht ausgehalten haben.

Der Berichtersta tter zieht aus dem ganzen Unfall die 
Folgerung, daß das Schiff überbewehrt war, d a ß  m an also 
unbedenklich den Bewehrungsprozent der Eisenbetonschiffe 
herabsetzen könne. Das entspricht auch den Forderungen  
der dänischen Eisenbetonschiffbau - Kommission nicht nur 
im Hinblick auf die V erringerung der Kosten, sondern auch 
der besseren Unterbringung der Eisen in den dünnen  P latten .

Ein Eisenbetonschiff kann  hiernach kräftige örtliche 
Stöße erfahren, ohne in Stücke zu gehen. Schon durch 
einen leichten Stoß auf die dünnen Pla tten  kann  allerdings 
ein Leck entstehen, wo das Eisenschiff nur eine Beule er 
hielte. Trifft uer Ramm stoß dagegen die Spanten  oder son- 
stl£f, Hauptkonstruktionsteile , so nimmt das E isenbeton
schiff nicht so leicht Schaden. So blieb dasselbe Dam pf
schiff das im Juni 1920 kräftig  von einem Schleppschiff 
Mittschiffs angefahren wurde, bis auf kleine örtliche Be- 
Schädigungen, die rasch auszubessern waren, aanz un 
verletzt.

Der oben erwähnte Unfall beim Docken des E isenbe
ton-Dampfers mahnt- übrigens zur Vorsicht beim Docken 
von Eisenbetonschiffen. Es ist auf sorgfältigste E instellung 
der Kielblöcke in der Höhenlage zu achten  ? , ie h  ist ein z tf- 
sam mendruckbares F u t te r  einzuschalten —

ausPfahle von 60 m Länge in Eisenbeton. Zu dieser 
f h  “  Fachpresse entnommenen Notiz in No 4
S. 81, erhalten wir olgende Zuschrift: „Die e rw ähnte  Brücke 
wird von Stockholm nach der Vorstadt-Insel L i d i n  « ö 
rühren und die eigentlichen Bauarbeiten f a n g e n  j e t z t  
e is t  an. Hie von Ihnen beschriebenen Arbeiten sind alle 
g e p l a n t .  Große Kräfte sind in Bewegung, um f f  Aus

iuhriing einer e isernen  P o n to n b rü c k e  zu erreichen. Hier
über sind neulich auch  viele d e u ts ch e  A ngebote  eingefor
dert worden, was ich im In teresse  de r  W ahrheit  mitteilen

Stockholm , d e n  21. A pril  1921.
R. S c h 1 y  t  e r , Dipl.-Ing.

Mitglied des B rückenausschusses .

Einfluß von Gerbsäure auf die Festigkeit des Betons.
ln „Genie Civil“ J a h rg .  1921, H eft  13 wird nach amerika
nischen V ersuchen , die in d e n  B erich ten  der „American So
c ie ty  for T es t in g  M ateria ls“ , Bd. XX, Teil I, 1920, veröffent
licht sind, auf den E influß o rg an ischer  Verunreinigungen 
d es  W asse rs  au f  den  A b b indeprozeß  und  die Festigkeit des 
Betons au fm erk sam  gem ach t.  Bezüglich der Gerbsäure 
wird festges te llt ,  d a ß  sie schon in k le ins ten  Mengen scha
det, bei 0,1 % schon die F e s t ig k e i t  des B etons auf die Hälfte 
herabsetz t.  Magere u n d  g ro b k ö rn ig e  Mischungen werden 
s tä rk e r  beeinflußt a ls  fe t te re  u n d  fe inkörnigere . Feuchte 
Mischungen zeig ten  sich w en iger  empfindlich als trockene. 
E in  G ehalt  von  2— 3 % G e rbsäure  im W asse r  genügt, um 
ein A bbinden d es  B etons ü b e rh a u p t  zu verhindern .  —

Die Preisermäßigung für Zement, die wir auf Grund 
am tlicher M itte ilung in No. 8 z u r  V eröffen tl ichung  brachten 
und  die e rs t  vom  1. März d. J .  da tie r te ,  ist infolge der ab 
1. April e rh ö h ten  K ohlenpre ise  ba ld  d a rau f  wieder in eine 
nicht unerhebliche P re ise rh ö h u n g  ü b ergegangen ,  die z. B. 
für das Gebiet d e r  „ S ü d d eu tsch en  Zem entverkaufsstelle“, 
wie m an uns aus F re ib u rg  schreib t,  526 M. fü r 10 000 ks be
t räg t .  Die in A ussich t geste l l te  längere  S tab ili tä t  des Ze- 
m entpre ises  ist a lso  n icht e inge tre ten .  —

Literatur.
Handbuch für Eisenbetonbau. Zweite neubearbeitete 

Auflage. H erau sg eg eb en  von  Dr.-Ing. F. E m p e r g e r ,  
Oberbaura t  in W ien. VIII.  Bd., 2. Lfg. B a u u n f ä l l e .  
B earbeite t  von  F. E m p e  r  g  e r. 8 °, 235 S. T ex t  mit 262 
Text-Abb. Berlin 1921. V erlag  Willi. E rn s t  & Sohn. Pr. 
geh. 45 M. —

Mit dem E rscheinen  dieses zw eiten  Teiles des 8. Bandes 
ist die 2. A uflage  d es  „H an d b u ch es  fü r  E isenbetonbau“, 
das in e inigen T eilen  sich bereits  in d e r  3. Auflage in Ver
b re itung  befindet, abgesch lossen . W ä h re n d  die 1. Lfg. die 
„F euers icherhe it“ betrifft,  behande lt  die 2. die Bauunfälle 
und  zw ar ebenfalls  vom  S ta n d p u n k t  d e r  Schadensverhütung 
in e rs te r  Linie. Sie un te rsch e id e t  sich, abgesehen von der 
E rg än zu n g  durch  neue Beispiele v o n  d e r  1. Bearbeitung 
nam entlich  auch  d a d u rch ,  d a ß  die F ra g e n  e ingehend erör
tert  worden sind, „ d e ren  B e d eu tu n g  üb e r  die eines örtlichen 
Fehlers eines B au w erk es  h in au s  a ls d ie einer gefährlichen 
Schwäche d es  ganzen  B a u w e rk es  zu ge lten  h aben“ . Manche 
F ragen , die seit E rsch e in en  de r  1. A uflage schon in den 
Vorschrif ten  en tsp rech en d e  B e rü ck s ich t ig u n g  gefunden ha
ben, k o n n ten  dabei je tz t  in Fortfa ll  kom m en. Ausführlicher 
ist dagegen  die F ra g e  d e r  W ied e rh e rs te l lu n g  beschädigter 
B auw erke  und  die V e r s tä rk u n g  zu schw acher behandelt, 
bezüglich de ren  w ir  noch ziemlich am  A n fan g  stehen.

Der Stoff g liedert  sich dem en tsp rech en d  in 5 Haupt
abschnitte ,  Bauunfälle  d u rc h  e lem en ta re  Gewalt,  durch Man
gel an  V eran tw o rt l ich k e itsg e fü h l ,  durch  Mängel beim Ent
wurf oder der A u s führung ,  d u rch  nach träg liche  zerstörende 
Einflüsse und  zum B eschluß W iederherste llungsarbeiten . 
In e iner E inle itung, die zugle ich  e inen  kurzen  historischen 
R ückblick  gibt,  w ird  au f  die B auunfä l le  als „Lehrm eister für 
den F o r tsc h r i t t“  und mit Rech t auf die bedauerliche Tat
sache hingew iesen, d a ß  de r  S am m lu n g  eines entsprechen
den T a tsach en  - M ateria les fast unüberw indliche  Schwierig
keiten b isher en tg eg en  s tehen .  Die B estrebungen  zu einer 
in te rna tiona len  S ta t is t ik  m it  en tsp rec h en d e r  Auswertung 
der Unfälle, die a u ß ero rd en tl ich  w ertvo lles  Material hätten 
bringen können, sind le ide r  durch  den W eltk r ie g  auch nicht 
zur A u sw irk u n g  g ekom m en . N ach  d ieser  R ich tung  muß 
also m ehr geschehen , a ls  b isher zu erreichen war. Die 
hier vorliegende  B earb e i tu n g  d e r  F ra g e  k o nn te  sich in der 
H auptsache  auch  nu r  a u f  d a s  in d e r  F ac h li te ra tu r  zu fin
dende  Material s tü tzen . In Z eichnung  und  Beschreibung 
werden die Fä lle  e rö r te r t ,  es w ird  den U rsachen nach Mög
lichkeit n a ch g eg an g en  u n d  es w erden  die Gesichtspunkte 
abgele ite t,  bei d e ren  B e ac h tu n g  ein en tsp rechender  Scha
den h ä t te  v e rm ieden  w erden  können . Hierin liegt der be
sondere  W ert  de r  A rb e it  fü r  den au sfü h ren d en  Ingenieur. — 
        Fr. E.
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