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e k a n n t l i c h  h e r r s c h e n  ü b e r  d ie  
D r u c k f e s t i g k e i t  d e r  H ö lz e r  s e n k 
r e c h t  z u r  F a s e r  —  ü b e r  d ie  so g e n .  
Q u e t s c h f e s t i g k e i t  —  u n d  ü b e r  d ie  
S c h u b -  o d e r  S c h e e r f e s t i g k e i t  s e n k 
r e c h t  u n d  p a r a l l e l  z u r  F a s e r  in 
d e r  F a c h w e l t  g e w is s e  U n k la r h e i 
t e n .  D a  v o n  d e r  G r ö ß e  d ie se r  
F e s t i g k e i t e n  u n d  d e r  d a v o n  a b 
h ä n g ig e n  z u lä s s ig e n  B e a n s p r u c h 

u n g e n  d ie  A u s b i ld u n g  d e r  K n o t e n p u n k t e  w e s e n t l i c h  b e 
s t im m t w ird ,  so  se i  e s  g e s t a t t e t ,  e in ig e  E r f a h r u n g s w e r t e  
a u s  d e r  P r a x i s  h ie r  m i tz u te i le n .

W ie  a u c h  s c h o n  v o n  a n d e r e r  S e i te  f e s tg e s te l l t  
w urde ,  t r a g e n  d ie  P u n k t e ,  s o b a ld  d e r  S te m p e l  s c h m ä le r  
ist a ls  d ie  S c h w e l le ,  m e h r  a l s  b e i  g l e i c h e r  B re i t e  d e s  
S te m p e ls  u n d  d e r  S c h w e l le .  D ie se s  V e r h a l t e n  d e r  H ö l 
zer w ü r d e  a ls o  ü b e r a l l  b e i  H ö lz e r n ,  w o  d ie  Z a p fe n f lä c h e  
k le in e r  i s t  a ls  d ie  G e s a m tf l ä c h e  d e s  H o lz es ,  v o r t e i l h a f t  
in E r s c h e in u n g  t r e t e n .  E s  t r i t t  n ä m l ic h  in d e n  B e r ü h 
ru n g s s te l le n  d e r  H ö lz e r  in  d e n  K n o t e n  e in  V e r d i c h t e n  
des  M a te r ia le s  e in  u n d  d ie  e in e n  a n g e s c h l o s s e n e n  S t a b  
u m s c h l ie ß e n d e n  a n d e r e n  S t ä b e  v e r h in d e r n  ü b e r h a u p t  
ein se i t l ic h e s  A u s w e ic h e n  d e s  M a te r ia le s .  E s  so l l te  d a 
he r  s t a t t h a f t  se in ,  d ie  z u lä s s ig e  D r u c k b e a n s p r u c h u n g  
s e n k r e c h t  z u r  F a s e r  in  d e n  K n o t e n  b is  a n  d ie  P r o p o r 
t i o n a l i t ä t s g r e n z e  w ä h l e n  z u  k ö n n e n .

U m s o m e h r  w ä r e  d i e s e r  V o r g a n g  u n b e d e n k l i c h  m ö g 
lich, d a  j a  d ie  in  d e r  G e s a m t s p a n n u n g  e n t h a l t e n e n  W e r t e  
au s  z u fä l l ig e n  L a s t e n :  W in d ,  S c h n e e  u n d  d e r g le i c h e n  
re ich lich  h o c h  s in d  u n d  n o r m a l e r w e i s e  z u s a m m e n  k a u m  
a u f t r e t e n .  D ie  d e r  S t a b a b m e s s u n g  z u g r u n d e  g e le g t e  G e 
s a m ts p a n n u n g  s t e l l t  i n f o lg e d e s s e n  a u c h  n u r  e in e n  a u s 
n a h m s w e is e  e i n t r e t e n d e n  H ö c h s t w e r t  d a r ,  d e m  m a n  
wohl g u t  e in e n  H ö c h s t w e r t  in  d e r  z u lä s s ig e n  B e a n 
s p r u c h u n g  z u s c h r e i b e n  k a n n .

B ei d e r  K i e f e r  l i e g t  d ie  P r o p o r t i o n a l i t ä t s - G r e n z e :

a)  f ü r  H ö lz e r  b e i  g l e i c h e r  S t e m p e l -  u n d  S e h w e l le n 
b re i te  b e i  e tw a  4 0  kg/cm2,

b) f ü r  H ö lz e r  b e i  s c h m ä l e r e r  B r e i t e  d e s  S te m p e ls  
a ls  d ie  d e r  S c h w e l le  b e i  e t w a  60 kg/cm2.

D ie  e n t s p r e c h e n d e n  W e r t e  s in d :

be i  T a n n e  30  u n d  35  ks/cm2,
be i  F i c h te  35  u n d  40 ke/cn>2.

D ie se n  E r f a h r u n g s w e r t e n  e n t s p r e c h e n d  so l l te  m a n  a lso  
f ü r  d ie  D r u c k b e a n s p r u c h u n g  s e n k r e c h t  z u r  F a s e r  in d e n  
K n o t e n  j e  n a c h  d e r  H o lz a r t  40 bis 60  ks/«"'2 z u la ssen  
k ö n n e n .

W a s  n u n  d ie  S c h u b -  o d e r  S c h e e r b e a n s p r u c h u n g  des  
H o lz es  a n b e l a n g t ,  so  h a t  m a n  in d e r  P r a x i s  e r f a h re n ,  
'd a ß  d ie  S c h  u  b  b e a n s p r u c h u n g  s e n k r e c h t  z u r  F a s e r  in 
d e n  K n o t e n  e b e n s o  h o c h  w ie  d ie  D r u c k b e a n s p r u c h u n g  
z u g e la s s e n  w e r d e n  k a n n .  D e n n  d a s  V e r h a l t e n  d e s  H o l 
zes  in  d e n  K n o t e n  i s t  b e i  d e r  S c h u b  b e a n s p r u c h u n g  
s e n k r e c h t  z u r  F a s e r  ä h n l ic h  d e m  bei d e r  D r u c k b e a n 
s p r u c h u n g .  Im  U e b r ig e n  w i r d  h ie r  a u f  m e in e n  A u fs a tz  
„ S c h e e r f e s t i g k e i t  d e s  H o lz e s “ im  „ Z e n t r a l b l a t t  d e r  B a u 
v e r w a l t u n g “ , J a h r g a n g  1912, N o. 98, S e i te  656 v e r w ie 
sen ,  w o  ich  a n g a b ,  f ü r  d ie  S c h e e r f e s t ig k e i t  s e n k r e c h t  
z u r  F a s e r  e tw a s  u n t e r  d e n  s. Z e i t  in d e n  p re u ß is c h e n  
V o r s c h r i f t e n  v o m  31. J a n u a r  1910 a n g e g e b e n e n  W e r t e n  
80— 90 ks/cm2 f ü r  E ic h e n h o lz  u n d  60— 70 ke/cm2 fü r  K ie 
fe rn h o lz  z u  b le ib e n .  B e i  e in e r  F e s t i g k e i t  d e s  H o lz e s  im 
M it te l  v o n  300  kg/cm2 w ü r d e  b e i  K ie fe rn h o lz  (60 kg/c«>2) 
d a n n  e tw a  5 - fa c h e  S i c h e r h e i t  b e s t e h e n ,  w a s  m . E .  v o l l 
k o m m e n  g e n ü g e n  so l l te .  D ie  ü b l ic h e  g e f o r d e r t e  8— 10- 
f a c h e  S i c h e r h e i t  g r ü n d e t  s ic h  d o c h  a u f  V e rh ä l tn i s s e ,  
u n t e r  w e lc h e n  l e d ig l ic h  n a c h  Z im m e r m a n n s a r t  g e a r b e i 
t e t  w u r d e .  A b e r  h e u te  s in d  w ir  d o c h  a u c h  im  H o lz b a u  
a u f  I n g e n ie u r a r b e i t  —  a ls o  m e h r  G ü t e a r b e i t  —  g e k o m 
m en ,  s o d a ß  es  w o h l  b e r e c h t i g t  is t ,  d ie s e m  U m s t a n d  d u r c h  
H e r a b s e t z u n g  d e s  S i c h e r h e i t s g r a d e s  R e c h n u n g  zu  t r a g e n .

D ie  S c h e e r f e s t i g k e i t  p a r a l l e l  d e s  H o lz e s  in  d e n  
K n o t e n  w ü r d e  n a c h  m e in e n  E r f a h r u n g e n  be i E ic h e n 
ho lz  m i t  30  ks/cm2 u n d  be i K ie fe rn h o lz  m i t  20  k?/cm2 fü r  
S t a b s p a n n u n g e n  a u s  s ä m t l i c h e n  L a s t e n  z u g e la s s e n  w e r 
d e n  k ö n n e n .  D a m i t  w ü r d e  m a n  d e n  W e r t e n  v o n  1 5 k&/cm2 
u n d  10 ks /cm2 fü r  S p a n n u n g e n  a u s  d e n  s t ä n d ig e n  L a s te n  
n ä h e r  k o m m e n ,  d a  d ie  z u fä l l ig e n  L a s t e n  g e w ö h n l ic h  
e tw a  50 % z u r  G e s a m ts p a n n u n g  be i H o c h b a u te n ,  D ä 
c h e rn  u n d  d e rg l .  b e i t r a g e n  d ü r f t e n .

W e n n  d ie se  A u s f ü h r u n g e n  a u c h  m it  z u r  K l ä r u n g  
u n d  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d ie s e r  H o lz b e a n s p r u c h u n g s f r a g e  
b e i t r a g e n ,  so  w ä r e  d e r  Z w e c k  d e r s e lb e n  e r r e i c h t . —

E in  B e itrag  zur B erech n u n g  von  Sprengw erks-B indern . (Schluß.)

PI i r  w e n d e n  u n s  n u n m e h r  d e r  B e re c h n u n g  des 
zw e ifa ch e n  S p r e n g w e r k s b in d e r s  zu. E r  ist. 
w ie  d e r  e in fa ch e  S p re n g w e rk sb in d e r ,  z w e i 
fach  s t a t i s c h  u n b e s t im m t.  A ls  u n b e s t im m te  
G rö ß en  w e r d e n  a n g e n o m m e n :  e r s te n s  die

------------------ w a g re c h te  S e i te n k r a f t  d e s  A u f la g e rw id e r 
s tandes ,  sie w ird  b e z e ic h n e t  m it  X , , u n d  z w e ite n s  die 
L än g sk ra f t  im o b e re n  S p a n n r ie g e l ,  sie w ird  beze ich n e t  
mit X 2. Im  U e b r ig en  w e rd e n  fü r  d ie  B e re c h n u n g  d e r  U n 
b es t im m ten  d ie  g le ic h en  A n n a h m e n  g e m a c h t ,  w ie  bei 
dem e in fach en  S p r e n g w e r k s b in d e r ;  in s b e so n d e re  b e ze ich n e t  
w ieder  <7] d a s  T r ä g h e i t s m o m e n t  d e s  P fo s te n s ,  J 2 d a s  T r ä g 
h e i tsm o m en t  d e r  Z an g e  u n d  X  =  J 2 : J l .

F ü r  d en  B e la s tu n g s fa l l  n a ch  F ig u r  o e rg ib t  sich d a n n :  
P

2 e Z
2 c2 X  (2 d 2 +  3 b d  +  6 b f + C , i l f )  +

+  d h  (3 <l2 T  A h d  +  i 2 b f +  12 4 / ) ]  ,

h ier in  b e ze ich n e t  Z  — 4 c 2 X  (d - f  3 f )  -I- 1' (3 d 2 -+- 4 b d -f-
-f. 12  bf +  12 d f ) ;  d iese  B eze ich n u n g  ist au ch  in d e n  fo l 
g e n d e n  G le ic h u n g e n  b e ib eh a lten .

F ü r  d en  B e la s tu n g s fa l l  n ach  F ig u r  6 w ird :

X i =  — b ( 3 d 2 +  4 b < l + 1 2 b f  +  12 d f )
2 Z

X , =
2 X

h (3 d 2 +  4  b d +  12 b f  -(- 12 d f )

X 2 =  - — - S b c 2 X ( d - \ - 2 f ) .

F ü r  d e n  B e la s tu n g s fa l l  n ach  F ig u r  
P  P

— T .

wi r d :



no-sfall nach  F ig u r  8 wird :F ü r  den  B elastung

V _________ —_____ [2  c N  (4 +  3 f )  (e h (4 h — 3 c) -f
1 2 h ( h — c ) Z  L

+  sr(c,  2 c -  2 h *) +  3 h x 2 -  x s) +  h ( h  —  c)

(2 h—  x) (3 d 2 +  4 b d  -f 12 b f  +  12 d / ) ]

P  - 3 c ( 4  +  2 f )  N ( c * h  —  x ( 2 Ä 2 +  c if)-t- 

-j- 3 A x 2 — x 3) . 

X  I p

p

3f^ +

3 /H * T K

p

\*
1

'2  F ig . 1 2 .

X  3C+

Fig. 8.
x,+ p

p Fig. 9 .

x , x<+

\HV_

F ig . 13.

x x + P

x , = —
f 2 / iZ

-■Y2 =  +  2 /) (c a- (2 7i — c) — a :i) .

1 F F  ' [ A(3Ä- C)(3rfl,+ 4 6 4 + 1 2 b f +  12 d f ) ~  

c N  (d -f- 3 f )  ili2 — 10 r? 7t -f- e2)

p (h — c)
X 2=  ~ % e Z  ' 3 c iV(4 +  2/■) (/i2 - f  2 c h — 3 c2).

f ü r  eine g leichm äßig  v e r te i l te  w ag rech te  B e la s tu n g  p 
zwischen den P u n k ten  1 und 2 (siehe Fig.9) wird sich e r g e b e n :

l / i - c ) ( 3 4 2 +  4 6 d - h  12&/-+ 12d/*) +  

+  c2 iV (d -j- 3 f )  (12 h — c)]

4 h Z
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2 e Z

Auf dem hei dem e infachen S p ren g w erk sb in d er  a n g e 
gebenen  W eg  lassen sich auch für g le ichm äßig  v e r te i l te  
B elastungen Gleichungen für X , und  X 2 ab le iten . So e r 
gibt sich für eine g leichm äßig  ve r te i l te  w agrech te  Be
las tung  p  zwischen den P u n k te n  2 und 3 (siehe F ig u r  8P  

p ( h  ^  -

1 4/i

X ,  —  —  • 3 c2 N  (d +  2 f )  (4 h —  3 c).
8 c Z

D urch  A d d it io n  d e r  b e id en  le tz te n  B elastungsfä l le  
e rg eb en  sich X , und  X ,  fü r  d ie  w a g r e c h te  B e la s tu n g  p 
zw ischen den  P u n k te n  1 u n d  3; es w ird :

Y = _______ • [ 3 13 (3 d 2 4 b d  +  1 2 b  f + 12 d f )  +
'  1 4 h Z  L

+  c X ( 4  +  3 / ) ( c 2 +  l i e h — 13)

v  =  i F . 3  e N  (4 +  2 f )  (h2 +  c h -  c2) .
8 e Z

Lieber den  Einfluß  d e r  W ä r m e s c h w a n k u n g e n  g i l t  auch 
h ier  d as  bei dem  e in fa ch e n  S p re n g w e rk s b in d e r  G esag te .

H ie rm it  w ä re n  d ie B e la s tu n g s fä l le  fü r  d ie  S p re n g w e rk s 
b in d e r  e r led ig t.  D a  a b e r  im H o lz b au  a u ch  d e r  Rahmen 
mit E c k s tre b e n  häufige  u n d  v ie lse i t ig e  V e rw e n d u n g  findet, 
so so llen  auch  für d iesen  a n sc h l ie ß e n d  G le ich u n g en  für 
d ie B e rec h n u n g  d e r  s ta t i s c h  u n b e s t im m te n  G röße  gegeben 
w erden .  Als s ta t isc h  u n b e s t im m te  G rö ß e  w ird  d ie w ag 
rechte  S e i te n k ra f t  d es  A u f la g e rw id e r s ta n d e s  angenom m en 
und  m it X  b eze ichne t,  Im U e b r ig en  g e l te n  a u ch  h ier  die 
b ishe r  g e m a c h te n  A n n a h m en .

Es e rg ib t  sich d a n n  fü r  d e n  B e la s tu n g s fa l l  n ach  Fig. 10: 
P

X   ------ (3 l x  —  3 x 2 — b*);
2 Z

hierin  b e ze ich n e t  Z  = (  2 c2 N  - f  h (3 l — 4 6 ) ) ;  d iese  Ab
k ü rz u n g  w ird  auch  w e i te rh in  b e ib e h a lte n .

F ü r  den  So n d e rfa ll  x  =  6 w ird :
P

X  = ------ 6 (3 l —  4 6).
2 Z

F ü r  den  B e la s tu n g sfa l l  n ach  F ig u r  11 e rg ib t  sich:

X  =  -■ ■ x  (3 6 l —  3 6 2 — x 2) .
2 6  Z

F ü r  den  B e la s tu n g s fa l l  nach  F ig u r  12 e rg ib t  sieh: 
P r /  (b — x ) 3 \

X  =  — -—  • [c N  u i 2 — 3 c h - x ( h - c )  — — ) +

+  h (3 l

F ü r  den  Sonderfa ll  x  =  h w ird :

P ^  PXj — — ; X2 — 0 .

Für den Sonderfall  x  =  c ward:
P  r

X l  =  ~ 2 z i 4 c2 N ( d  +  3 ^  +  (2 h ~  C) (3 A* +  4 6 d +
p  +  1 2 b f  f  12 4 / ) ]

X2 =  - ~ - 3 c ' ! A (A — c) (4 +  2 / ) .
€  Z j

F ü r  den Belastungsfa ll  nach  F ig u r  9 e rg ib t  sich:
P  r

2 N ( d  +  3 f ) ( 4 c 2 h —  c x ( 2 h + c )  +  x 3) f-

Fiir den  So n d e rfa ll  x  =  li w ird :

X = _ * .
2

F ü r  den S o n d e rfa l l  x  — c w i rd :  

X = - ^ . ( 2 c 2 X + ( 2 6 - c )  ( 3 f - 4 6 ) ) .  

F ü r  den  B e la s tu n g s fa l l  n ach  F ig u r  13 würd: 

X  =  -_ • N  ( c x ( 2 h  c) — x 3 — 4 c2 h) —

(h —  c)

4 6) ( x  —  2 6 ) ] .

2 h  Z

— h (3 l -4 6) (2 h — ar)] .

F ü r  g le ich m äß ig  v e r te i l t e  B e la s tu n g e n  w ird  wie oben 
an g egeben ,  v e r fah ren .

Es e rg ib t  sich z. B. fü r  e ine  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t e  se n k 
rech te  L as t  p  zw ischen  d en  P u n k te n  4 u n d  4' (siehe Fig. 10):

v  P d ~ 2 b )
x  =  — - ~ - i l 2 + 2 b l - 4 b 2).

+  A(2A — x ) ( 3 4 2 +  4 6 4  +  12b f p  1 2 4 / ) ]

ischen denF ü r  e ine  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t e  L a s t  p  zwis 
P u n k te n  3 — 4 u n d  3 '—4' (siehe F ig u r  11) w ird :

P b
X  —  —— ■ 6 (6 l — 7 6).

4 Z
F ü r  e ine  G e sa m tb e la s tu n g  d e s  R ie g e ls  m it » z w isc h en  

d en  P u n k te n  3— 3' w ird  d a n n :

x  =  j j , - ( ‘3 - 2 b 2 l +  b 3) .

f ü r  eine g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t e  w a g re c h te  B e la s tu n g  p 
zw ischen  den  P u n k te n  2 u nd  3 (s iehe  F ig u r  12) w ird :

p ( h  —  c) r 1

8 h Z ~ ' L 'h ' 10c , t ~ c2)“ “ ■h ( 3 1 ~ 4 6)(3 /l" C) ‘ 
I iir e ine  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t e  w a g r e c h te  B e la s tu n g  p 

zw ischen  d e n  P u n k te n  1 u n d  2 (s iehe  F ig u r  13) w ird :

X  =  8T z  ' [ c2 N  <C ~  12 h) —  2 h (3 1 -  4 6) (4 h -  c)] .

Und fü r  e ine  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t e  w a g re c h te  Be
l a s tu n g  p zw ischen  d e n  P u n k te n  1 u n d  3 w ird :

v- P h r 1
=  8 ~ h Z  ' [ c AT l ft2 —  11 c A —  c 2) —  6 A 2 ( 3 I  —  4 6 )  . .

1 , t I)e r  (.le r  W ä rm e s c h w a n k u n g e n  a u f  d ie  G röße  X
u a i t  auch h ierbe i v e rn a c h lä s s ig t  w e rd e n .

S tu d ie n r a t  D ip l .- Ing .  S c h n e e m a n n ,  Köln .

No. 5.



G a r t e n h a u s  d e s  F a b r i k b e s i t z e r s  L a n g e  i n  B e r n b u r g .

A u s g e f ü h r t  v o n  F r ied r .  W .  L o h m i i l l e r ,  A r c h i t e k t  u n d  W e r k s t ä t t e n  für H o l z h a u s b a u  in G ü s t e n .

A u s s t e l l u n g s h a u s  d e s  B u n d e s  d e r  L a n d w i r t e  i n  B e  1 1 i n .

A u s g e f ü h r t  v o n  F r ie d r .  W .  L o h m ü l l e r ,  A r c h i t e k t  u n d  W e r k s t ä t t e n  für H o l z h a u s b a u  in G ü s t e n .

5. März 1921.
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Streben an den Ecken von F ach w erk-A u ßenw än den .
dem v o rb e sp ro ch e n e n  einge

l l  n No. 1 der Beilage „Der Holzbau" ist  die 
F rage  aufgeworfen worden, ob in statischei 
Beziehung eine Holzfachwand mit E ckstieben , 
die in den  Ecksiielen ihr oberes Ende finden, 
weniger s tandfest gegen w agrech te  y\ md- 
kräfte  ist, als eine W and, bei der die E ck s tre 

ben in dem Rühm endigen. Frageste ller  der sich zu de r  
i rsten A nordnung bekennt, b e ton t  gleichzeitig, daß  eine 
Anordnung der Eckstreben nach Fall 1 bei längeren  l a c h -  
werkwänden eine entsprechende Anzahl von A ndreask ieu- 
zen voraussetzt,  woraus ich entnehme, daß  er bei kürzeren  
Wänden weniger und bei ganz kurzen W änden  g ar  kein 
Andreaskreuz angeordnet wissen will.

Falls diese Auffassung zutrifft, so is t  dazu zu sagen, 
daß eine kurze Fachw and m it  A nordnung  der Eckstreben  
in den Eckstielen und ohne A ndreaskreuze  in den Zwischen
feldern an  sich schon weit w eniger w iderstandsfäh ig  gegen 
in R ichtung der Längsachse w irkende w agrech te  W in d 
kräfte  ist, als eine g leichartig  ausgebildete längere  W and, 
da beispielsweise eine W an d  m it  6 Stielen und  einer w a g 
rechten Längskraft ,  die von der Tiefe des Gebäudes und 
der Höhe de r  First, sowie d e r  D achausbildung au f  der W ind 
seite abhängig  ist. leichter zerstört  w erden kann, als eine 
W and von 12 Stielen bei gleich bleibender L ängskraft .  
Darüber hinaus aber muß überhaupt jede W an d  nach dieser 
Ausbildung als nicht genügend standsicher bezeichnet w er 
den und zwar aus folgenden Gründen:

Jede  Strebe bei einem Fachw erkbau, sei es Eisen- oder 
Holzfachwerk, hat d ie  Aufgabe, den  auf die un ter  einem 
Winkel verlaufende Außenwand w irkenden W inddruck  — 
um von diesen w agrechten  K räften  n u r  zu sprechen — in 
die Fußschwelle des Bauwerkes zu übertragen, von  d e r  aus 
derselbe in das Fu n d am en t  geleitet wird. Beim Holzfach
werkbau werden die S treben nach  außen  in au fstrebender  
Richtung angeordnet, um  sie bei den  in der L ängsachse  der 
W and auftre tenden wagrechten  K räften  auf D ruck zu be
anspruchen, während beim E isenfachw erkbau die Streben 
meist so gerichtet werden, daß  sie, zwecks V erm eidung  zu 
großer Querschnitte, durch  die. äußeren  K räf te  auf Zug be
ansprucht werden, d. h. vom  F u ß p u n k t  des Eckstie les zum 
Kopf des zweiten Stieles de r  W and  gerichtet sind.

B etrachten wir nun zunächst ein eingeschossiges Ge
bäude mit hohem Satteldach, dessen Giebel bis zur F irs t  
als Fachw and ausgebildet ist — das also ke in  abgew alm tes 
Dach besitzt. Der W inddruck, de r  auf den  Teil d e r  Giebel
wand w irk t , 'd e r  sich oberhalb der T raufenhöhe der F ro n t 
wand befindet, wird durch die Dachflächen u n d  die Decke, 
die beide starre Scheiben darstellen, auf das R ähm  der 
F rontwand übertragen, das also eine Schubbew egung in der 
Längsachse de r  F ron tw and  erfährt. E ndig t nun d ie  Strebe 
in dem Eckstiel, so k ann  sie nicht unm ittelbar die in dem 
Rähm an seinem Ende nächst de r  W indseite  des Gebäudes 
als Zugkraft  auftre tende W indkra f t  aufnehmen, sondern nur 
auf dem Umweg über die V erb la t tung  d e r  R ahm e an  dem 
Eckstiel. Diese V erbindung wird aber nicht immer, beson
ders nicht nach längerer  Lebensdauer eines F ach w erk h au 
ses, imstande sein, Z ugkräfte  sicher auf die Strebe zu üb e r 
tragen. Es liegt somit die Möglichkeit vor, daß  das Ge
bäude einer allmählichen Zerstörung ausgese tz t  ist, wes
halb es in sta tischer Beziehung nicht als ausreichend s ta n d 
sicher gegen wagrechte  W indkräfte  anzusehen ist.

Anders l iegt der Fall bei E ndigung  der Strebe in dem 
Rähm. Hier wird, sofern die Strebe genügend  weit von 
dem E ndpunkt des Rähme-s entfe rnt angeordne t  ist, um  ein 
Abscheeren des vorliegenden Holzes zu vermeiden, die Z ug
kraft in dem R ähm  unm itte lbar sich in eine D ruckkraf t  in 
der R ichtung der Strebe und eine nach oben gerichtete  Zug
kraft  zerlegen, welch’ letz tere  durch das E igengewicht des 
aufliegenden Daches und der Decke unschädlich gemacht 
wird.

Die auf der W indabseite  gelegene Strebe wird bei E in 
t r it t  der Zerstörung, und  n u r  dann, in beiden Fällen auf 
Zug beansprucht; sie wird also, da  ihre V erbindung mit 
dem Stiel oder R ähm  nicht zur A ufnahm e von  Z ugkräften  
geeignet ist, der Zerstörung in  obigem Sinn keinen Einhalt  
„cbieten können. Sie erfüllt dem gem äß ihren Zweck n ur  
bei einer entgegengesetzten  W indrichtung.

, as  ,n.y ?  6111 mehrgeschossiges Gebäude mit gleicher 
Giebelausbildung betrifft, so entsprechen die W indkräft
fü r das nberp ßoapüpR i,„: “  "m u K ra n

erheblich g rö ß e r  ist, als bei 
schossigen G ebäude, und  d a ß  d a m i t  d ie  Gofahi d e r  ZGistö- 
rung  in obigem Sinn w esen tlich  g e s te ig e r t  ist  au ch  t ro tz  der 
v e rg rö ß er ten  lo trech ten  B e la s tu n g  d e r  W än d e  des un ter 
sten Geschosses, die de r  Z e rs tö ru n g  e n tg e g e n  w irk t ,

D urch die E in fü g u n g  v o n  A n d re ask reu z e n  zwischen 
R ähm  und  Schwelle  w ird  die A u fn ah m e  der in dem Rähm 
w irkenden  L än g sk rä f te  d iesen  ü b e r t ra g e n  u n d  so die Wand 
o e°en  w agrech te  W in d k rä f te  s ta n d s ich e r  gem ach t,  
b ^ Aus V o rs tehendem  erg ib t  sich, daß  bei A n o rd n u n g  der 
S treben-E nd igungen  in den  E ck s t ie len  im m er m indestens  ein 
A ndreask reu z  —  bei k u rz e n  W än d e n  —  an zu o rd n e n  ist, 
bei längeren  en tsp rech en d  mehr, w ä h ren d  bei A nordnung 
der S trebenköpfe  in dem  R ä h m  n u r  bei län g e ren  F ro n tw ä n 
den, zur E n tla s tu n g  d er  E ck s treb en ,  A n d re ask reu z e  einzu
fügen sind. —

B auingenieur G u s tav  H e u n  in Berlin-Schöneberg.

II.

Man m uß sich v e rg eg e n w ä r t ig e n ,  d a ß  die S treben  an 
ä lte ren  F ach w e rk h ä u se rn  n icht alle in  zur Sicherheit,  son
dern  häufig  in e rs te r  Linie aus  S ch ö n h e its -R ücksich ten  ein- 
ge füg t  sind, tvas d ie besonders  beim  niedersächsischen 
B auernhaus vo rk o m m en d e  g e k n ic k te  od e r  k rum m e Form 
der S trebe beweisen dürfte . Bei lä n g e re r  B e tra c h tu n g  findet 
man, daß  solche S treb en  g e rad e  dort  schön  w irken, wo sie 
gegen die E ckpfos ten  geste l l t  sind. D abei d en k e  ich aber 
nicht an  die besonders  in den  le tz ten  J a h rz e h n te n  des vori
gen J a h rh u n d e r ts  und  zum Teil au ch  sp ä te r  noch  üblichen 
F ach w erk e  von 12/12 cin s ta rk e n  u n d  h ier  u n d  d a  so g a r  noch 
gefas ten  T annenhölze rn ,  so n d e rn  a n  die in edlen  Formen 
m eist  aus 22— 50 cm bre iten  e ichenen  S tä n d e rn  u n d  Riegeln 
bestehenden  F a c h w erk g eb äu d e  e iner f rü h e ren  Zeit. Aber so 
schön es  auch sein mag, vom  S ta n d p u n k t  d e s  S ta tik e rs  ist 
die A nlehnung  der S trebe a n  den  E c k p fo s te n  so lange  feh
lerhaft,  als n ich t d e r  E ck p fo s ten  mit den  R a h m e n  oder Hol
m en durch  Hilfsmittel,  e tw a  E isen b ä n d e r  od e r  Laschen, 
fest  verbunden  wird. D enn  als G e g e n w irk u n g  d e r  Kräfte 
(W ind usw.), d ie  die W a n d  versch ieben  wollen, käm e  nicht 
die F es t ig k e i t  der Strebe, so n d e rn  d ie d e s  m eis t  geäxelten 
Zapfens des E ckpfos tens  od e r  d a s  s tehenble ibende, zur 
A usscheerung  neigende S tü ck ch en  Holz zw ischen Zapfen
loch und  Ende des H olm es in F ra g e .  W e d e r  d e r  Architekt 
noch der Z im m erm eis te r  w e n d e t  a b e r  e iserne  Hilfsmittel 
an, um d iesen  E ck v e rb an d  so zu ges ta l ten ,  d a ß  er de r  Knick 
sicherheit d e r  S treb e  oder  d es  E c k s tä n d e rs  en tsp räch e;  ich 
habe w enigstens solche noch n irg en d s  b em erk t .  Die Folge 
ist also, d a ß  die S trebe  in dem  E ck p fo s te n  n ich t voll zur 
W irk u n g  ko m m t u n d  d a ß  sich die F a c h w a n d  nach  Lösung 
der E c k v e lb in d u n g  d u rch  ä u ß e re  K rä f te  t ro tz  der Strebe 
verschiebt. S icherer  w irk t  d ie  S trebe  schon, w enn  sie in 
den Holm greift, a b e r  un te r  d e r  V o rau sse tzu n g ,  d a ß  de r  Ab
s tand  zwischen S tänder-  u n d  S t reb en zap fen lo ch  so g ro ß  ist. 
d aß  das Zwischenholz n ich t  au sg e se h ee r t  w erden  kann. 
Das Gleiche gilt auch fü r  d e n  Fall,  daß  die S trebe  in diago
nal en tgeg en g ese tz te r  R ich tu n g  steh t,  a lso  fü r  die Eckver
b indung  a n  d e r  Schwelle.

Nicht u n e rw äh n t  m öchte  h ier  bleiben, d a ß  im Allgemei
nen eine Fach w an d ,  die a u s  t ro ck e n em  Holz herges te l lt  und 
m it Z iegelsteinen fest a u sg e m a u e r t  w ird , de r  S treb en  kaum 
bedarf; denn  sobald  d e r  Mörtel e in ig e rm aß en  e rh är te t  ist, 
b ildet jede F a c h a u s m a u e ru n g  a n  sich schon  ein Verstei
fungsm itte l  d e r  W an d ,  v o ra u sg e se tz t ,  d a ß  d ie F ache  nicht 
überm äß ig  groß, ab e r  au ch  n icht zu klein  sind. —

H. M ü 11 e r , Z ech en b au m eis te r  in Buer i. W.
( S c h lu ß  fo lg t . )

Vermischtes.
Zu den A bbildungen  d ieser N um m er.  Sie stellen Holz

hau sb au ten  da r ,  d ie h e rv o rg eg a n g en  sind a u s  den W erk 
s tä t te n  für H o lzhausbau  von  Fried r .  W . L o h m ü l l e r  in 
G usten  in Anhalt.  D er k le ine re  H olzbau  ist  ein G artenhaus 
n u r  i Besitzers L a n g e  in B e rnburg ,  ein e inräum iges 
u e b a u d e  m it V orhalle  u n d  hohem  Z iegeldach. Bei ihm ist 
die r  arbe  zur E rh ö h u n g  d e r  gefäl l igen  W irk u n g  m it  heran 
gezogen. D er a n d e re  H olzbau  ist  ein F ac h w e rk h a u s ,  ein 
A usste l lungsgebäude  d e s  „B undes  d e r  L a n d w ir te “ in Berlin.

ei ihm liegt de r  Reiz in dem gefä l l ig  a n g eo rd n e te n  Faeh- 
werk  und  dem  c h a ra k te r is t is ch e n  hohen  P fan n en d ach .  —

für das obere Geschoß bei gleichen A bm essungen denen Knnto™lt :i ®eitra«pzur Frage der Holzbeanspruchungen in den 
bei dem vorbesprochenen eingeschossigen Gebäude wäh Bindern P r « m ' rT  ®eitrag zur Berechnung von Sprengwerks- 
rend für die unteren Geschoss! sich d i f  W i S 1^  A u ß e n w ä n S  ° v 7 r  W “  a \ ? ^ , Ecken von Faehwerk-

W LoiTmüller' i iT G ü s te n — ~  Abbl,d« " ^ =  Holzhäuser vonmal um den  auf die Höhe d e s 'd a re i  r ' l m g ^ d ^  o ä l j a s s ^
u ^ r'V1 -e • verm ehren- Es ist ohne W eiteres  er 

sichtlich, daß bei einem m ehrgeschossigen Gebäude die in
i m Rahm des untersten Geschosses auf tre tende  Schubkraft  
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