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Vorstandsvorlage  Noch nicht endgultlg

Gutevorschriften fiir Stahlhauser

S tahlhauser sind B auten, bei denen die haupt- 
sachlichsten  statischen Ftinktionen vom  Stahl tiber- 
nom m en werden. D ie G iitevorschriften  betreffen nur 
ortsfeste Stahlhauser.

D ie G iite  eines Stahlhauses ist durch P riifu n g fo l
gender E igen schaften  n achzu w eisen :

1. Standsicherheit
2. W itterungs- und W arm eschutz
3. Feuersiclierheit und B litzsch u tz
4 . Schalldam pfung
5 . S ch utz gegen F eu ch tigk eit und R ostbildung.
1. S t a n d s i c h e r h e i t :
F iir  die Stan dsicherheit des Stahlhauses sind die 

bau p o lizcilich eu  Yorsch riften  m aBgebend.
2. W i t t e r u n g s -  u n d  W a r m e s c h u t z :
D as D ach miii? m it w etterfesten  B au stoffen  gedeckt 

sein. D ie  AuBenw ande sind w itterun gsbestan dig und 
fugendicht herzustellen, miissen S icherheit gegen D urch- 
dringen der F eu ch tig k eit und m indestens den W arm e
schutz einer 38 cnj dieken, beiderseitig verp u tzten  
Ziegelvollw and bieten.

3 . F e u e r s i c h e r h e i t  u n d  B l i t z s c h u t z :
D ie  B auw eise des Stahlhauses muB den fiir den  

W ohnungsbau geltenden feuerpolizeilichen Vorschriften  
entsprechen.

4 . S c h a l l d a m p f u n g :
D ie Schalliibertragun g soli bei einem  S tah lhaus 

n icht groBcr sein ais bei einem  Ziegelhaus ortsiiblicher 
B au art.

5 . S c h u t z  g e g e n  R o s t b i l d u n g  u n d  F e u c h 
t i g k e i t :

T ragen d e und fidlende Stah lbauteile  sind durch 
E in b ettu n g  in Zem ent oder sonstige, bew ahrte R ost- 
sch utzverfah ren  gegen R o st zu schiitzen.

D ie AuBenw ande sind so zu gestalten , daB schad- 
liches und lastiges Schw itzw asser verhin dert oder von  
den w andbildenden Stoffen  ohne Schaden aufgenom m en 
w in i;

E r la u te ru n g e n  zu  den G iitevorschriften  

f iir  S tah lhause r

B e g r i f f s b e s t i m m u n g  d e s  S t a h l h a u s e s :
D ie  in den C iiteyorscliriften- verlan gten  Yoraus-; 

setzungen fiir S tahlhauser konnen erfiillt w erden von
1. S tah lskelettbau ten
2. ■ Stah lhau tbauten .
A lle Beanspruchungen in den D ach-, D ecken- und 

W andkonstruktionen, die durch E igengew icht, N u tzlast, 
Schnee und W in d entstehen, sind in beiden F allen  von  
der S tah lkon stru ktion  aufzunehm en und sicher a u f das 
Fun d am en t zu iibertragen.

A lle  fullenden T eile in W anden und D ecken konnen 
aus anderen B au sto ffen  bestehen.

D ie  N orm en verlan gen  ortsfeste Stah lhau ser ais 
D au erbauten . A u ch  die H ypothekenban ken  und son
stigen  beleihenden Stellen legen a u f diese E igen sch aft 
W ert. D ie Stah lkon stru ktion  muB dem nach im  festen 
Zusam m enhang m it dem  F un d am en t stehen.

S t a n d s i c h e r h e i t :
E s  w ird darau f hingewiesen, daB zur Z eit noch die 

baupolizeilichen V orsch riften  in  bezu g a u f die S tan d 
sicherheit in  den einzelnen L an d em  verschieden sind. 
D ie F un dam en te der Stah lhau ser sind in gleiclier W eise 
w ie bei den M assivhausern (Ziegel, N atu rstein  und Beton) 
auszubilden.

W i t t e r u n g s -  u n d  W a r m e s c h u t z :
A is w etterfeste und w itterungsbestandige B au sto ffe  

sind solche anzusehen, die in unserem  K lim a  einer V er- 
w itteru n g standhalten  und im G efuge so d iclit sind, 
daB eine iiberm aBige W asseraufnahm e bei Regenfallen, 
N ebel usw. n icht erfolgt und daB ańdererseits das einge- 
drungene W asser wieder leicht abflieBen oder verdunsten  
kann. G egebenenfalls sind diese Forderungen durch w irk- 
same M ittel, w ie P u tz- oder Schutzanstrich, zu erfiillen.

Fugen dichtc soli das K indringen von W ind und 
F eu ch tigk eit in das Innere der B au w erke  verhindern  
und gleichzeitig  ein inniges Zusam inenliaften der F iill- 
stoffe m it der S tah lkon stru ktion  gew ahrleisten. V on 
dieser E igen sch aft h an gt die D au erh aftigk eit eines B au - 
w erkes w esentlich ab.

D ie AuBenw ande sind so auszufiihren, daB dic an- 
gewrandten  B au stoffe  sowohl einen geniigenden W arm e
schutz w ie eine genugende W arm espeiclierung gewahren. 
D ie W irkun g muB m indestens der einer 38 cm  dicken, 
beiderseitig verp u tzten  Z iegelvollw and entsprechen. 
AuBerdem  sind Y orkehru n gen  zu treffen, daB bei Y e r
wendung von  sehr porosen B au stoffen  der W arm eschutz 
durch A ufnahm e von W asser n icht nachlaBt.

F e u e r s i c h e r h e i t  u n d  B l i t z s c h u t z :
Die w eit verbreitete  M einung, daB ein S tah lhau s der 

B litzgefab r m ehr ausgesetzt ist ais andere G ebaude, ist 
irrig. Infolge der gu ten  V erbindung aller S talilte ile  
m iteinander in einem  Stahlhaus wird bei gu ter E rdung 
der B litzgefah r sicher vorgebeugt. W'ird ein B litz- 
ab le iter trotzdem  fiir erw iinscht gehalten, so ist die B litz- 
schutzan lage nach den von  dcm  AusschuB fitr B litz- 
ableiterbau  bearbeiteten  und herausgegebenen B e 
stim m ungen iiber den B litzsch u tz  auszufiihren1.

S c h a l l d a m p f u n g :
D a  einw andfreic MeB yerfahren der Sc.halluber- 

tragun g noch n icht vorlian den  sind, so soli vorlaufig  zum  
V ergleich  der Schalliibertragung in einem  S tah lhaus ein 
g u t gebautes Ziegelhaus dienen. D ie  S tah lkon stru ktion  
muB dem nach so um m antclt und u n ter sich verbunden 
sein, daB w eder eine erheblichere L eitu n g des Schalles 
von R aum  zu R aum  bzw . GeschoB zu GeschoB noch yon  
der StraBe lier sta ttfin d et ais in einem  gleichartigen  
M assivhause.

S c h u t z  g e g e n  R o s t b i l d u n g  u n d  F e u c h t i g k e i t :  
U m  eine gu te  H a ltb a rk e it der eingebauten  S tah lteile  

zu gew ahrleisten, sind sie v o r  R o st zu schiitzen. In  der 
R egel gen iigt eine E in b ettu n g  in Zem entm ortel. D a 
ein gutes I-Iaften des Zem entm ortels am  S tah l erreicht 
werden muB, sind die K on struktion steile  v o r der Um- 
m antelung g u t.v o n  anhaftendem  R ost, Ol und Schm utz 
m it Stah lbiirste  oder Sandstralilgeblasen zu reinigen. 
S tah lkon stru ktionsteile  in H ohlraum en sind, sofern diese 
H ohlraum c n icht m it B eton  oder M auerw erk in  Zem erit- 
m ortel ausgefiillt werden, nach eingehender Sauberung 
m it bew ahrten  R o stsch u tzm itte ln  zu iiberziehen. Sind 
in den AuBenw anden S tahlbleche eingeschaltet, so 
sind sie so auszubilden, daB schadliches und lastiges 
Schwitzwrasser n icht auftreten  kann, insbesondere muB 
eine T ropfenbildung an den W an den  du rch  S ch w itz
wasser verm ieden werden.

D ie eingebauten  W an dteilc  miissen das S ch w itz
wasser ohne Schadigung der K o n stru k tio n  aufnehm en 
und w ieder abgeben konnen, ohne den W arm eschutz 
der AuBenw and unter das zul&ssige MaB herabzum indern.

D ie Stahlhauser sind gegen aufsteigende F eu ch tig 
keit ausreichend zu isolieren, besonders, um  das Eisen 
v o r R o st zu schiitzen.

1 AusschuB fiir B litzabie iterb au , B erlin-Schoneberg, 
H au p tstr. 161. D ezem ber 1928
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Noch nicht eVidgult!g

Priifverfahren fiir feuerfeste Baustoffe 
Erweichen bei hohen Temperaturen 

unter Belastung

1. D as Erw eichen  feuerfester B au sto ffe  wird an P riif- 
kórpern bcstim m ter GroBe bei gleichbleibender B e 
lastu n g m it ,2 kg/cm 2 und gleichm aBig steigender 
T em p eratu r im  K ohlegrieB w iderstandsofen  e r m itte lt . ' 
D er V ersucli w ird bis zum  volligen  Zusam m ensinken 
bzw . -brechen des Priifkorp ers durchgefulirt. Die 
eintretende Langenanderung des K orpers is t in einer 
K u rv e  n ach  rechtw m keligem  K oord in aten system , 
m indestens beginnend bei 1000° C, aufzuzęichnen.

2. A ls  P riifkorp er sind Z ylin d er zu yerw enden, die aus 
dem  zu priifenden Steine durch A usbohren  ent- 
nom m en w erden derart, daB die .eine G rundflache 
des u nbearbeiteten  Priifkorp ers y o n  der B renn hau t 
des Steines gebild et wird. D ie  Priifkorp er sollen 
50 m m  D urchm esser und 50 m m  H olie besitzen.

D ie  beiden D ru ckflach en  der P riifzy lin d er sind 
p lanp arallel zu gestalten  und durch Schleifen  zu 
glatten .

3. D ie elektrisch geheizten  Ofen m ussen H eizrohre 
vo n  10 bis 12 cm  lichtem  D urchm esser und etw a  
50 cm  G esam tlange bei 25 b is  30 cm  L a n g e  des ver- 
engerten  K ohlegrieB raum es besitzen.

D ie auBere B egren zu n g des veren gerten  R aum es 
ist an den E ck en  abzurunden.

D as H eizrohr und auch das auBere B egrenzungs- 
rohr des yerengerten  R aum es, falls dieses rohrartig  
ausgebildet ist, sollen eine W an d d ick e  v o n  10 bis- 
15 m m  besitzen.

A ls H eizrohre sind solche aus K oru nd m asse zu 
verw enden.

D ie Zone annahernd gleichm aB iger hochster 
E rh itzu n g  soli m indestens 12 cm  lan g sein.

4 . D ie  m aschinelle E in rieh tu n g soli folgenden B ed in 
gungen geniigen:
a) D er D ru ck  soli sen krech t erfolgen,
b) die A ufzeich n un g soli in einem  rechtw inkeligen  

K oord in aten system  in lO fach er O bersetzung er
folgen,

c) die K ó rp er sollen m indestens um  20 m m  zu- 
sam m en gedriickt w erden konnen.

5 . D ie ttb ertrag u n g  des B elastun gsdru ckcs v o n  2 kg/cm 2 
geschieht durch K ohlestem pel. Zw ischen diesem  und 
dem P riifkorp er sind K o h lep lattch en  v o n  5 m m  
D ick e  einzuschalten.

6. D ie Tem peraturm essung erfolgt m it T eilstrah lun gs- 
p yro m eter in einem  unten  geschlossenen feuerfesten  
R o h r (Pyrom eterrolir), das in den O fen e ingehan gt

■ ist und bei B eginn des Y ersuches e tw a  in halber H ohe 
des P riifkorp ers endet,

D as P yrom eter w ird auf den B oden  des R ohres 
eingestellt. B e i Z w ischenschaltung eines Prism as 
am  oberen E n d e des M eBrohres ist die d adu rch  ein
treten de L ich tsch w ach u n g bei der T em p erturan gabe 
zu beriicksiclitigen.

7. B is  1000° kann  die T em p eratu r -um je  15° in der 
M inutę gesteigert werden.

O berhalb 1000° h a t die T em p eratu rste igeru n g 
ganz gleichftjrm ig 8° in der M in utę  zu betragen.

8. A ls  E rgebnisse des V ersuchs sind auBer der auf- 
gezeichn eten  K u rv e  zahlenm aB ig als M itte l aus 
zw ei V ersu ch en ,an zu geb en :
a) d ic  T em p eratu r fiir  den B eginn  des A bsinkens (ta)
b) die T em p eratu r fu r das A bsin k eu  um  20 m m  (te) 

der H ohe des K orp ers v o r  dem  V ersuch. F a lls  
in folge v orze itigen  Zusam m enbrechens des P riif- 
kórpers ein  eigentliches E n veich en  n ich t erfolgt, 
tr it t  an  die Stelle  der T em p eratu r t e d ie T em 
p eratu r tj, fiir  den Zusam m enbruch.

D ie T em p eratu rw erte sind a u f vo lle  10° a b zu 
runden.

E r la u te ru n g e n

Priifkorper, an  denen R isse  oder L u n k er erkennbar 
sind, diirfen n ich t v en ven d et werden.

A ls B eg in n  des A bsin ken s g ilt der P u n k t der K u rv e , 
w o diese von  der horizontalen T an gen te n ach  u nten  ab- 
biegt.

E s  muB in  der W iedergabe der E rgebn isse auch  ein  
V erm erk  iiber das Aussehen des P riifkorp ers nach be- 
end igtem  Y ersuch  gem ach t w erden (G estalt des erweich-

ten K orpers, Tonnenform , P ilzform , L a g e  von  V er- 
dickungen, A u ftreten  y o n  Risśen, A bsplitterun gen ).

B ei B etriebsu n tersuchu ngen  kann  zu r T em p eratu r
m essung auch A n visieren  der M an telflache des P riif
korpers sclirag v o n  oben oder von  der Seite  (durch ein 
nach auBen und unten  le ich t geneigteś in den O fen radial 
eingefiihrtes R ohr von hochstens 20 m m  iich ter W eite) er
folgen, da diese V erfah ren  hinreichend iibereinstim m ende 
W erte  m it dem u n ter Z iffer G ■vorgeschriebenen ergeben.

D as von  d e r-Seite  eingefiihrte  R o h r w ird  d ich t m it 
einem  totalreflektieren den  P rism a abgeschlossen.

D ezem ber 1928

Noch nicht endgiiltig

Priifverfahren fiir feuerfeste Baustoffe 
Nachschwinden und Nachwachsen

DIN
Entwurf i

E  1066

N achschw inden und N achw achsen beim  E rh itzen  
sind diejenigen V olum en- bzw . Langenanderungen 
feuerfester Erzeugnisse, die nach dcm  E rh itzen ' a u f hohe 
T em p eratu ren  bestehen bleiben. D ieses Y e rh alten  ist zu 
unterscheiden von der W arm eausdehnung und um kehr- 
baren  Langenan deru ng .infolge voriibcrgehen der Um - 
w an d lu n g ' y o n  E in zelbcstan d teilen  in andere Form en.

D ie P riifu n g a u f N achschw inden und. N achw ach sen  
gesch ieh t an  Probekórpern  m it m indestens zw ei plan- 
parallelen  Flachen , dereń A b sta n d  von ein and er etw a 
10 cm  und dereń Q u erschn itt 9 bis 11 cm 2 betragen  soli.

D ie P rob ekórp er w erden aus den Steinen durch 
Schneiden oder H erausbohren gewonnen. D ie fu r  die 
M essung erforderlichen p lanparallelen  F lach en  sind durch 
Schleifen zu g latten .

D ie  Langenm essung erfolgt v o r  und n ach dem 
B renn en  m it der Schublehre, und zw ar durch A nlegen 
der Schublehre an m indestens drei verschiedenen Stellen 
der p lanparallelen  F lachen .

D as N achw ach sen  oder N achschw inden w ird  in 
P rozen ten  der urspriinglichen L a n ge  berechn et und als 
M itte l aus den drei M essungen abgeru n det a u f die erste 
D ezim ale angegeben.

Die P riifkorp er w erden bei den in den G utenorm en 
D IN  . . . .  festzusetzen den  T em p eratu ren  und Zciten  
gebran n t. D a s  B rennen der P ro b en  geschieht in Brenn- 
kapseln in  einem  G asofen. D er E in b au  d e r K ap seln  
und der Probekorper gesch ieh t derart, daB sie a liseitig 
vo n  der W arm e gleichm aB ig u m sp iilt werden.

D ie Tem peraturm essung erfo lgt m itte ls therm o- 
elektrischen oder T eilstrah lun gsp yrom eters an  d,er 
K u p p e  eińes bis in die M itte  der K a p se l reichenden 
Pyrom eterrohres. JDie T em p eratu rsteigeru ng soli von 
R o tg lu t an  10° in der M inutę betragen.

M it dem  Priifu n gsb erich t sind auBer den Zahlen 
fiir  das N achschw inden und N achw achsen auch A n gaben  
tiber auBerlich sich tbare V eranderungen des Probe- 
korpers zu  m achen (A u ftreten  v o n  R issen, A bsan den  
oder Zerm iirben, A usschm elzungen, V erg lasu n g der 
O berflache). D ezem ber 1928

Noch nicht endgiiltig

Priifverfahren fiir feuerfeste Baustoffe 
Bestimmung der Druckfestigkeit 

bei Zimmertemperatur

1. U n ter D ru ck festigk eit is t die W id erstan d sfah igk eit 
eines K orp ers gegen D ru ck  im  A u g en b lick  der Zer- 
storun g bei Z im m ertem peratu r zu verstehen.

2. D er Y ersuch  w ird  an  zylin drischen  P riifkorp crn  von
5 cm  D urchm esser und 4,5 cm  H ohe, dereń F lachen- 
w nrzel und H ohe also gleich  sind, vorgenom m en. 
D ie  P riifk o rp er w erden  aus den zu untersuchenden 
S teinen herausgebohrt. . D ie  D ru ck flach en  der 
P riifkijrper m ussen g la tt  und p lan p ara lle l geschliffen  
sein und sen krecht zu r A chse des K o rp ers liegen. 
A usgleichen  der D ru ck flach en  m it Gips, Zem en t und 
dergleichen ist u n sta tth aft.

3. D ie Probekorper w erden b e i 110° bis zu r G ew ichts- 
k on stan z getro ck n et und b e i Z im m ertem peratur dem  
D ru ckversu ch ' unterzogen.

4 . D ie zum  D riicken  der K o rp er verw en d ete P resse  
muB ein gleichm aB ig fortschreitęndes Steigen  der
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B ela stu n g  zulassen, so daB StoBe vcrm icd en  werden. 
D ie D ru cksteigeru ng soli im M ittel etw a  20 kg/cm 2 
der gedriickten  F lach ę sek u n d lich  betragen. D er 
D ru ck  muB genau sen krech t zu r D ru ck flach e des 
P r  u f korpers erfolgen. Z w ischenschaltung eines 
K u gellagers is t zw eckm aBig. Die A n zeige  muB im 
B ereich der B ru ch b clastu n g eine G en au igkeit von
i  1 %  besitzen.

E r la u te ru n g e n

Zu 1 : D ie D ru ck festig k eit w ird ais D ureh schn itt 
der B estim m ungen an  10 S teinen  angegeben. F iir  die 
P riifu n g ist aus jedem  zu untersuchendcn Stein  ein Priif- 
kórp er aus der Ś tein m itte  zu entnehm en, w obei d ie  eine 
G rundO ache des u nbearbeiteten  P riifkorp ers v o n  der 
B ren n h au t des Steines gebild et werden soli. Ergebnisse 
von  P rufkorpern, an denen R isse oder L u n lter erkennbar 
sind, diirfen n ich t b ew ertet werden.

D ie D ru ck festigk eit w ird in kg/cm 2 der gedriickten  
F lach ę angegeben. D ezem ber 1928

Vorstandsvor|age Noch nicht cndgiiltlg

Prufverfahren fiir feuerfeste Baustoffe 
Spezifisches Gewicht, Raumgewicht, 

Porositat

1. D a s  s p e z i f i s c h e  G e w i c h t  (s) e i n e s  S t o f f e s  
i s t  d e r  Q u o t i e n t  a u s  s e in e m  G e w i c h t  u n d  
s e in e m  R a u m i n h a l t ,  b e z o g e n  a u f  d e n  
p o r e n f r e i e n  S t o f f .

D as spezifische G ew ich t der feuerfesten  B a u 
stoffe  w ird m itte ls P y k n o m cter an  der feingepulver- 
ten  S teinp robe bestim m t und fiir d ie B ezu gstem - 
tem p era tu r v o n  etw a  20° angegeben.

F u r die pykn om etriscK e B estim m un g is t eine 
g leiche P robem enge w ie fiir  d ie chem ische A n alyse  
a u f e tw a  2 m m  K orn groB e zu zerkleinern  und durch 
V ierte lu n g  a u f e tw a  30 g  zu bringen. D iese M enge is t 
so w eit zu p u lyern, daB das gróbste K o rn  e tw a  0,5 m m  
m iB t; h iervon  w ird die P ro b e  fiir  die E in zelbestim - 
m u n g  entnom m en.

2 . D a s  R a u m g e w i c h t  (r) e in e s  S t o f f e s  i s t  d e r  
■ Q u o t ie n t  a u s  s e i n e m  G e w i c h t  u n d  s e in e m
R a u m i n h a l t  e i n s c h l i e B l i c h  P o r e n r a u m .

D as R a u m ge w ich t w ird errechn et aus dem  G e
w ich t (G) und aus dem  R a u m in h a lt (V) eines bei 
105 bis 110° C bis zu r G ew iclitskon stan z getrockneten  
Steines bzw . S tcin stiick cs n ach der F orm el:

G
r ~  V

3. D ie  G e s a m t p o r o s i t a t  (P) (walire Porositat) is t 
das Y e rh altn is  des G esam tporenraum es (d. h . der 
offenen und geschlossenen Poren) eines K o rp ers zu 
seinem  R au m in h alt, a u sged ru ck t in P rozen ten  des 
letzteren.

D ie  G esam tp orositat w ird  errechnet aus dem 
spezifischen G ew ich t (s) und dem  R a u m gew ich t (r) 
n ach der Form el:

100

4 . D ie  s c h e i n b a r e  P o r o s i t a t  (P s) d riick t das Y e r 
haltn is des offenen Porenraum es eines K o rp ers zu 
seinem  R a u m in h alt in  P rozen ten  des le tzteren  aus.

D ie scheinbare P o ro sita t w ird  errechn et aus dem  
\V asseraufnahm everm ogen (W) und dem  R a u m 
gew ich t (r) des K o rp ers n ach  der Form el:

' P s =  r  W .

E r la u te ru n g e n

Z u  1 b i s  4 :
D ie  Prufun gen  a u f spezifisches G ew icht, R a u m 

gew ich t und P o ro sita t der feuerfesten  B au sto ffe  erfolgen  
bei Z im m ertem p eratu r (18— 22° C).

D ie  W erte  sind ais M itte l aus m indestens 2 B estim 
m ungen zu bilden. D ie  A n gab e  erfo lgt beim  spezifischen 
G ew ich t und R au m gew ich t abgeru n det auf 2 D ezim alen, 
bei der P o ro sita t abgeru n det a u f gan ze  Zahlen.

Z u  2 b i s  4 :
D ie  P rob ekorp er sind durch Schneiden oder B ohren  

herzustellen  (s. D IN  1061, E rlau teru n gen  III ) .
O ffen sich tlich  feh lerliafte  S tu ck e  sind n ich t zur 

P riifu n g  zu benutzen.

Z u  1. Y e r f a l i r e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
s p e z i f i s c h e n  G e w i c h t s  (s).

D er gep u lverte  S to ff w ird n ach  E n tfern u n g  etw aiger 
E isen tcilch en  m itte ls eines M agneten  zu r vólligen  A us- 
tr e ib u n g , der eingcschlossenen und anh aften den  L u ft  
15 M inuten  in  d estilliertem  W asser gekocht. Dies kann 
in einem  besonderen G efaB oder in dem  P y k o m e te r selbst 
vorgenom m en w erden.

Im  ersten  F a lle  f iillt  m an ein 5 cm 3 fassendes 
P y k n o m cter m oglichst vo lls tan d ig  m it der lu ftfrei 
gckochten , a u f Z im m ertem p eratu r ab gek u h lten  Probe. 
M it lu ftfre igek och tcm  destillierten  W asser von  Z im m er
tem p eratu r w ird b is zur M arkę au fge fu llt und gewbgen. 
Z u r F estste llu n g der verw en d cten  S toffm cn ge sp u lt 
m an d en . In h a lt des P yk n om eters in  eine N iclcelschale 
und d a m p ft d a s W asser ab. N a ch  dem  T rockn en  bei 
105 b is 110° C  bis zu r G ew ich tsk o n stan z w ird  der R u ck - 
stan d  gew ogen.

Im  zw eiten  F alle  w iegt m an in  ein 20 b is 30 cm 3 
fassendes P y k n o m cter so viel S to ff ein, daB dieser e tw a  
Y4 des P y k n om eter-In h altes ausfiilit. N achdem  P y k n o - 
m eter und B esch icku n g auf Z im m ertem peratu r a b gek iih lt 
sind, w ird das P y k n o m eter m it lu ftfre i gekochtem  destil
lierten W asser v o n  Z im m ertem peratu r au fgefu llt. D as 
A u ffu llen  darf erst erfolgen, w enn sich die feinsten 
schw ebenden T eilch en  zu B oden  g e setzt h aben  und die 
iiber der P rob e stehende F liłssigk e it k la r ist.

B e i beiden V erfa lircn  is t die W agu n g  des m it lu ft
frei gekochtem  d estillierten  W asser v o n  Zim m ertem 
p eratu r bescliickten  P y k n om eters (ohne Stoff) bei jeder 
spezifischen G ew ichtsb estim m un g neu vorzunehm en. 
D ie  P y k n o m eter m iissen v o r  der W agu n g  auBerlich 
v o llig  trock en  abgerieben  w'erden.

D as gesu chte spezifische G ew ich t w ird errechnet 
n ach der Form el:

G
s =

D arin  b ed eu tet:
(P 1 + G ) - P 1

s — gesu chtes spezifisches G ew ich t
G  =  T rock en gew ich t der eingefu llten  Stoffin en ge '

P i  =  G ew ich t des m it S to ff  und W asser besch icktcn  
P yk n om eters

P 2 — G ew ich t des n ur m it W asser besch icktcn  P y k n o 
m eters.

Is t  der U nterschied in den Z im m ertem peraturen  der 
beiden W agun gen  P ,  und P 2 u n ter sich groBer ais 2° C, 
so muB die B estim m un g w icd erh olt w erden.

D ie  E n tfern u n g der L u ft  aus dem  gep u lverten  S to ff 
m ittels A bsau gen  soli bei Scliiedsuntersuchungen n ich t 
angew en det w erden.

Z u  2 . V e r f a h r e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
R a u m i n h a l t e s  (V) e i n e s  K o r p e r s :

D ie B estim m un g des R au m in h altes eines K orp ers 
erfo lgt n ach  dem  Q uecksilber- oder W asseryerdrangungs- 
verfaliren.

a) D ie B estim m u n g n ach dem  Q u e c k s i l b e r v e r -  
d r a n g u n g s v e r f a h r e n  soli an  S tiick en  v o n  m in
destens 25 cm 3 R a u m in h alt in einer geeichten  
A p p aratu r erfolgen, die eine A b lesun gsgen auigkeit 
von  i  0,05 cm 3 ge sta tte t. A u s dem  U nterschied 
der H ohe des Q uecksilbcrspiegels v o r  und n ach  dem 
E in tau ch en  des K o rp ers w ird  der R a u m in h alt 
desselben erm itte lt.

D ie M enge des e tw a  in  die P oren  eingedrun- 
genen Q uecksilbers is t je  n ach  der vcrw en deten  
A p p aratu r entw eder aus der G ew ichtsd ifferen z 
des bei 105 bis 110° C  bis zu r G ew ichtskon stan z 
getrockn eten  Probekórpers oder aus der D ifferenz 
der H o h e des Q uecksilberspiegels v o r  dem  E in 
tau ch en  und n ach  der H erausnahm e des P rob e- 
korpers zu bestim m en. Zu r K o rre k tu r is t der 
dieser Q uecksilberm enge entsprechende R a u m 
in h a lt zu zuzahlen .

b) D ie  B estim m u n g des R au m in h altes n ach  dem 
W a s s e r v e r d r a n g u n g s v e r f a h r e n  erfo lgt an 
P ru fk orp ern  v o n  m indestens 250 cm 3 R au m in h alt. 
D ieselben w erden, w ie  in  den E rlau teru n gen  zu  4 . 
beschrieben, m it W asser g e s a tt ig t, N ach  dem  
A b k u h len  a u f Z im m ertem peratu r w ird die von  dem  
w assersatten  P ru fk órp er v erd ran gte  W asserm enge 
in  cm 3 m it H ilfe  eines geeigneten  GefaBes, das eine 
A b lesu n gsgen au igk eit von  ±  0,25 cm 3 h at, er
m itte lt.

V o r der U n tersu ch u n g sind die P rob en  zu 
rein igen  und lockere T eile  durch scharfes B iirsten  
zu  entfernen.

Z u  4 . Y e r f a h r e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
W a s s e r a u f n a h m e v e r m o g e n s  (W ):
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3928 HEFT 51.

D as W a s s e r a u f n a h m e v e r m ó g e n  (W) d riick t das 
V erh altn is der v o n  einem  K o rp er bis zu r erfolgten 
S attigu n g  aufgenom m enen W asserm enge zu seinem 
T rock cn g ew iclit in P rozen ten  des T rocken gew ich tcs aus. 
D ie  A n g a b e 'e r fo lg t in  P rozen ten  des T rockengew ich tcs.

D er P riifko rp cr, der m oglichst g la tte  B egrenzim gs- 
flachcn und m indestens 100 cm 3 R a u m in h alt haben soli, 
w ird  b is etw a  >4 seiner H ohe in destillięrtem  lu ftfrci- 
gekochten  W asser v o n  Z im m ertem p cratu r gelagert, das 
m an in  A bstan d en  v o n  e tw a  einer h alben  Stun de all- 
m ahlich au ffiillt, so daB der K o rp er nach zw ei Stunden 
v o llig  m it W asser b ed eck t ist. D er K o rp er w ird dann 
zw ei Stun d en  lan g in  destilliertem  W asser gekocht, 
w obei die P rob en  n ich t m it dem  iib crh itzten  B oden  des 
GefaBes in B eriih ru n g kom m en sollen. D as verdam pfende 
W asser is t zu ergSnzen. N ach  dem  K ochen laB t m an den 
P riifk o rp cr in dem  W asser auf Z im m ertem pcratu r 
abkiihlen, tu p ft ihn m it einem  feu ch ten  Schw am m  oder 
Leinenlappen ob erflachlich  ah, b is an der O berflache 
keine W assertropfen  m ehr zu bem erken sind und w a gt 
ihn. M an erh ait so das G ew ich t des w assersatten K órp ers 
(G w). D ie T ro ck n u n g  des Prufkorp ers b e i 105 b is 110° C bis 
zu r G ew ichtskonstan z und dic B estim m un g des T rocken- 
w ich tiges (G) kan n  v or oder nach dem  K och en  erfolgen.

D ie  Proben  sind v o r  der U n tersu chu n g g u t zu reini- 
gen . L o ck cre  T eile  sind durch sch arf eś B iirsten  zu entf ernen.

D as W asseraufnahm everm Sgen w ird berechn et nach 
der Form el:

W  =
(G w — G) • 100

Noch nicht D r d g i i l t l g

Giitenormen fiir feuerfeste Baustoffe 
Allgemeines u. Abweichungen

Zum  U nterschied von  anderen W crkstoffen  sind bei 
feuerfesten S tcincn  gewisse Sch w an ku ngen  der E ig en 
sch aften  ais Folgę der U n gleich m aB igkeit der R ohstoffe, 
der V erarb eitun g und des B ran d es unverm eidlich. E s 
is t  anzustreben, daB die E in zelw erte  m oglichst w enig 
um  die durch die G titezahlen vorgeschriebenen M ittel- 
w erte  schw anken. U m  einen M aBstab fiir die zulassigen 
G renzcn der E igen schaften  zu geben, sind im folgenden 
gewisse Toleranzen niedergelegt, w elche fiir die B eu rtci- 
lung der feuerfesten Steine gelten. D iese Zahlen  sind so 

. aufzufassen, daB das M itte l aus den genom m enen E inzcl- 
p roben dem yorgeschriebencn W e r t en tsp rich t; Probe- 
stiicke m it sich tbaren  auBeren M angeln diirfen  n ich t 
verw en d et w erden. E inzelproben diirfen von  den vorgc- 
schriebenen W erten  im  ungiinstigen Sinne abw eichen.

D ic  A bw eichungen der physikalischen  E igen schaften  
Yonden verein barten  A nforderungen sollen betragen : 
E r w e i c h e n  b e i  h o h e r  T e m p e r a t u r  u n t e r  B e 
l a s t u n g :
bei S ilik atstcin en : t a und t e n icht m ehr ais —  30°
bei Sch am ottestein en : ,, ,, ,, ,, ,, ,, — 50°
bei Q uarzscham otte-

steinen: ,, „  ,, ,, ,, „  — 70°
W i d e r s t a n d  g e g e n  s c h r o f f e n  

T e m p e r a t u r  w e c h s e l :
U n tersch reitun g der vorgeschriebenen A bschreck- 

zah l des S tcin es im  A n lieferun gszustan d m it etw a  25%  
(vorbehaltlićh  einer spateren  R egelung). 

F e u e r f e s t i g k e i t :
U n terschreitun g n ich t tiber einen halben  Segerkegel.
2 Segerkegel w erden angegeben. 
G e s a m t p o r o s i t a t :  

bei Scham ottesteinen . n ich t iiber
,, S ilikasteinen  ..........
,, Q uarzscham otte-

steinen  ................  ,, 5
,, K a o l in s t e in e n .................   ,, 3
,, M agnesitstcinen . . ,, „ 3

S p e z .  G e w i c h t :
B ei S ilikasteinen n ich t iiber 0,02.
A nforderungen in  bezug a u f 

W iderstan d gegen V ersch lacku n g (Sonderschlacken), 
N achschw inden und N achw achsen, A brieb , R au m gew ich t 
und sonstige E igen sch aften  folgen.

G eringe auBere Fehler, w elchc die V erw en d b ark eit 
der G ebrau chsstiicke n ich t beeintrilchtigen, sollen  kein 
H in dcrn is fiir die A bn ahm c sein. D ezem t

3 V o lum en p rozent 
3

D ru ck festigk eit,

S itzu n g  des U nterausschusses P r iifve r fah ren  im  

F achno rm enausschuB  fu r  feuerfeste B austo ffe  

a m  2 8 . N ovem ber 1928 in  B e rlin .

E in e A ussprache iiber die bereits ausgegebenen N orm en- 
b la tter D IN  1001 bis 63 unterblieb, da  keine A n tra ge  oder M it
teilungen iiber die B ew ah run g in der P rax is vorlagen .

D er N o rm en b latten tw u rf Din 1065, der die B estim m un g des 
spezifischen G cw ichts, des R aum gew ich ts und der P o ro sitat 
beh an delt, h a t noch einige, allerdings nur redaktion elle  A n d e 
rungen erfaliren. E r  w ird in der endgultigen  F assu n g diesem  
B erich t beigefiigt.

D u rch  d ie  A rb eiten  der Sonderkom m ission ist es gelungen, 
einen N o rm en b latten tw u rf fiir  den D ru ckerw cichu ngsversu ch  
a ufzustellen , nachdem  durch G em einschaftsversuche d ic  bisher 
strittigen  F ragen  der PriifktirpergroBe und der T em p eratu r- 
m essung ge k la rt w erden konn ten . N ach  dem  V o rsch lag  der 
Sonderkom m ission w u rde der P riifk o rp cr von  50 m m  D urch- 
m esser und 50 m m  H ohe und die T em peratu rm essu n g d u rch  ein 
unten geschlossenes feuerfestes R ohr, das in  den K ohlegries- 
w iderstandsofen  e ingehan gt ist, angenom m en. D ie  Fassung, 
in der das B la t t  (Din 1064) nun verabschie’d e t w orden ist, is t 
b eigefiigt. D ic  V ero ffen tlich un g ais 2 . E n tw u rf soli zusam m en 
m it einem  V o rb la tt fiir d ie G iitenorm en erfolgen.

F iir  d ie B estim m un g der D ru ck festig k eit bei Zim m ertem pe- 
ra tu r la g  ein bereits einm al v eróffen tlich ter N o rm en b la tt
en tw u rf D in E  1067, der d ie  P riifu n g an herausgebohrten 
zylin drischen  P riifkorpern  vorsch reibt, v o r. A u f G rund der B e 
ra tu n g  in der S itzu n g w urden noch einige Verbesserungen vorge- 
nom m en, d ie  in dem  anlicgend abgedruckten  E n tw u rf 2 ver- 
w ertet sind.

F iir  d ie P riifu n g  des N achschw indcns und N achw achsens 
w a r v o n  der Sonderkom m ission ein N o rm en b latten tw u rf 
D in E  1066 v o rb e rcitct w orden, n ach dem  Langenm essung an 
stabform igen K órp ern  zu erfolgen hat. D er U ntcrausscliuB  ver- 
abschiedete auch  dieses N o rm en blatt, W o rtla u t ais A n lagc.

D agegen  m uBte sow ohl die A ussp rache tiber B estim m un g 
des W iderstan dcs gegen schroffen  T em peratu rw echsel, a is auch 
tiber V ersclilackun gsp ru fu n g a b gesetzt w erden.

V o n  den G iitenorm en kam  im  U ntcrausscliuB  nur ein 
E in fiih ru n gsb la tt zur B eh an dlu n g, das m it dem  T ite l „ A llg c -  
m eines und A b w eich u n gen " ais A n lage  v ero ffen tlich t w ird.

D ie Sonderkom m ission h a tte  schon V orsch lage ftir H och - 
ofensteine du rcliberaten , diese aber noch zu keinem  fertigen  
E n tw u rf gestalten  konnen. V o n  den N ichteisenindustrien  
liegen  bisher n ur w enige und u nvollkom m en e V orsch lage vor, 
so daB ern eu t gebeten  w erden m uBte, den A usschuB dies- 
beziig lich  m ehr zu u nterstu tzen . W ah rsch ein lich  w erden noch 
einm al Fragebogen ausgesandt w erden.

D ie n achste S itzu n g des U nterausschusses is t  ftir E n d e 
A p ril 1929 vorgesehen und zw ischendurch, w ahrschein lich  im 
Jan u ar 1929, soli d ie Sonderkom m ission noch einm al tagen.

DIN 1058
A u s f iih ru n g sb e s tim m u n g e n  z u  den G rund lagen  

fu r  die B e re ch n u ng  der S tand fes tig ke it hoher 

fre istehender Schornste ine  D IN  1056

D er A rbeitsausschuB  fu r  Schornsteinbau  tr a t  am  23. 11. 
d. J. in  D resden zu einer S itzu n g zusam m en, in der der E n t
w u rf D IN  1058 —  A usfiihrun gsbestim m un gen  zu den G run d
lagen fiir d ie B erechn ung der S tan d fe stig k e it hoher frei
stehender Schornsteine D IN  1056 ---- (vero ffen tlich t in  N r. 3
der B au norm u n g vo m  6. 4 . 192S) end gu ltig  v erab sch ied et 
w urde.

Beschlossen w urde, die A usfiihrungsbestim m ungen D IN  
105S besch lcu n igt dem  P ra sid iu m  des D eutsch en  N orm en 
ausschusses zu r G enehm igung zu unterbreiten  und sofort n ach 
end gu ltiger G enehm igung die beiden N orm blatter

D IN  1056 —  G run dlagen  fu r die B erechn u n g der S tan d 
festigk e it hoher freistehender Schornsteine —

D IN  105S —  A usfuhrungsbestim m ungen zu den G run d
lagen fiir die B erechn u ng der S tan d festigk e it 
hoher freistehender Schornsteine —

den R egieru ngen  der L an d er m it der B itte  um  E in fuh ru n g zu 
tiberm itteln  und das R eichsarbeitsm inisterium  und das R eichs- 
w irtschaftsm inisteriu m  zu  b itten , den A n tra g  an  die L a n d e r zu  
u nterstu tzen .

U b er den y e r la u f  der S itz u n g w ird  in  der nachsten  N u m m er der 
B au norm u n g b erich tet werden.

S a n d e r .
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