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J a h r g a n g  1921. „DEUTSCHEN BAUZEITUNG“ n u m m e r  11.

T ragfäh igke it  eiserner Bolzen bei Holzverbindungen.
Von Richard L u d w i g  in Markkleeberg.

n se in e m  W e r k  üb er  „ H ö l z e r n e  
D a c h k o n s t r u k t i o n e n “ g ib t  
Hr. In g e n ie u r  G e s t e s c h i  bei  
B e r e c h n u n g  der  T r a g fä h ig k e i t  e i 
serner  V e r b in d u n g s b o lz e n  an, daß  
d ie  T r a g f ä h ig k e i t  d e r se lb en  a us  
d e n  B ie g u n g s s p a n n u n g e n  zu  er 
m it te ln  se i  (S e i te  23). W e rd en  
S t ö ß e  der  H ö lz e r  d u rch  E is e n la 
s c h e n  g e d e c k t ,  so  so l l  a ls  freie  

Länge der B o lz e n  d ie  S t ä r k e  d e s  H o lz e s ,  be i D e c k u n g  
durch H o lz la sc h e n  d ie  L ä n g e  v o n  M itte  zu  M itte  H olz -
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l ie h e n  V e r h ä ltn is se n  n ic h t  en tsp rich t .  E in e  and ere  A rt  
der B e re ch n u n g  der B o lzen  s c h e in t  aber a u ch  n ic h t  v o r 
h a n d e n  zu sein , w ie  ic h  a us  der F u ß n o te  S e i te  23  sch l ie 
ß en  m ö c h te  u n d  mir p e r sö n l ich  i s t  a u ch  k e in e  b ekan nt.

B e i  der gro ß en  W ic h t ig k e i t ,  d ie  H olz  k ü n ft ig  zu  
B a u z w e c k e n  w ieder  h a b en  wird, i s t  aber m ehr denn  je  
e rw ü n sch t ,  daß  den  H o lz v e r b in d u n g e n  e in e  g e n ü g e n d e  
B e a c h tu n g  g e s c h e n k t  w ird, z u m a l wir durch  d ie  S ta t ik  
j e tz t  in  der L a g e  sind, F a c h w e r k e  a us  re inen  Zug- un d  
D r u c k g l ie d e r n  z u sa m m e n se tz en  zu kön n en .  A n g e r e g t  
d u rch  g e n a n n te s  W e r k  u n d  w e i l  ich  se lb s t  B o lz e n v e r b in 
d u n g e n  a n w e n d e n  m u ß te ,  hab e  i c h v e r su c h t ,  e ine  b essere  
B e r e c h n u n g sw e ise  der B o lzen  au s f in d ig  zu m a chen .  D ie  
B o lz e n  e in w a n d fre i  zu b erechn en ,  lä ß t  s ich  se lb s t  m it  
d en  a u s g ie b ig s te n  M itte ln  der höheren  M a th em a tik  n ich t  
d u rchführen , d a  d ie  V e r h ä ltn is se  a u ß ero rd en t l ich  v e r 
w ic k e l t  l ie g e n .  D e sh a lb  so ll  a u ch  d ie  n a c h s te h e n d  a u f 
g e fü h r te  B erech n  u n g sw e ise  k e in en  A n sp ru ch  a uf  G en a u ig 
k e i t  e rh eb en ,  s ie  so l l  v ie lm eh r  nur d en  ta tsä c h l ich en  
V e r h ä ltn is se n  e in ig e r m a ß e n  R e c h n u n g  tr a g e n ;  d a b e i  so l l  
s ie  W e r te  liefern , d ie  u n ter  a llen  U m stä n d e n  p ra k t isch  
b ra uchb ar  s in d  un d  d ie  sich , w a s  H a u p ts a c h e  ist,  a u f  e in 
fa c h e  W e is e  e rm itte ln  la ssen .

B e i  B e r e c h n u n g  der B o lze n  s in d  v o r e r s t  v ier  F ä l le  
zu u n ter sc h e id e n  (A b b ild u n g  2):
F a l l  1) e in sc h n it t ig er  B o lzen ,  d r ü c k e n d  a uf

ij 2 ) „ „ „ ii
„ 3) z w e is c h n it t ig e r  B o lzen ,  „ „
„ 4 )  „ ^ • „ »

B e i  B e r e c h n u n g  so l l  d ie  A n n a h m e  g e m a c h t  w erden ,  
d aß  der L o c h le ib u n g s d r u c k  a uf  H irnholz  den  W ert  v o n  
1 0 0 kg/cm2? d er a u f Q uerholz  den  W e rt  v o n  5 0 kg/cm2 n jcht  

ü b ersch re ite .  S o l l ten  V e r su c h e  e rg e b e n  oder  erg eb en  
h ab en ,  d a ß  d ie se  W e rte  u n r ic h t ig  sind , so  la sse n  sich  
d ie  n a c h e n tw ic k e l t e n  F o rm e ln  oh n e  W e ite r e s  d e m e n t 
sp r e c h e n d  ändern .

■ F a l l  1). D u rch  d ie  H ölzer  A  un d  B  in A b b i ld u n g  3
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lasche  g e r e c h n e t  w e r d e n  (A b b i ld u n g  1). Er sc h r e ib t  
w eiter  (S e i t e  23),  d a ß  der  B r u c h  e in e s  S to ß e s ,  w ie  d ie  
V ersu ch e  g e z e i g t  h a b en ,  d u rc h  A b s c h e e r u n g  d e s  B o lz e n s  
erfolge. D a r a u s  g e h t  h er v o r ,  d a ß  im  A l lg e m e in e n  d ie  
B e r e c h n u n g s w e is e  der  B o lz e n  a u f  B ie g u n g  d en  ta t sä c h -

Eisen/aschen

so l l  e in e  K ra ft  im  S in n e  der  P fe i le  ü b er tr a g en  w erden .  
In d e n  B e rü h ru n g s f lä ch en  der H ö lzer  B  m it  d em  H olz  A  
f indet  e in  A b sc h e e r u n g s -B e s tr e b e n  der B o lze n  s ta tt ,  d e s 
ha lb  g e h t  d ie  K ra f tü b e r tr a g u n g  v o n  dem  e in en  H olz  auf  
d a s  a n d er e  an  d ie se n  b e id en  S te l le n  v o r  s ich . D ie  H ol-



zer B  w erden durch diese  Kraft e i n s e i t i g  beansprucht.  
Soll  der am äußeren Rand des H olzes a u ftre tend e  L e i 
bungsdruck  im Holz B  den W e rt  v o n  100 kg,cm gerade  
erreichen, so muß nach der F orm el für zusa m m en g ese tz te

Festigkeit sehr: ^  p  p h ß

100 = -y + 1f ’ also 100 = T T  +
wenn b d ie  H o lz s t ä r k e  u n d  d  den  B o lz e n d u r c h m e s s e r  b e 

d e u te n .
Hieraus ergibt sich: P  = 2 5  b • d.
D abei muß aber der Bolzen, w enn  die  B ie g u n g s 

sp annung in ihm das zu läss ige  Maß n icht überschreiten  
soll, unbedingt e ine M i n d e s t s t ä r k e  haben. D ie 
selbe ergibt sich aus nachstehender  B e trachtu ng: die  
R andspannungen im Holz B  betragen:

25 b d 75 x 2 d b
— wor aus  folgt x  =  — .

Diesen Wert e in g ese tz t  in die Momenten - Gleichung 
25 b d b  . 50 b'1 d  25 b3 d 1006M

ergibt Aimax — — ; +
3 - 3  ' 27 6 3 - 3 - 3  27 '

Bei einer zulässigen B iegungsspannung im Bolzen  von 
M max 100 b2 d n

 =  m* also   —  =  —  d* und
Je 2 7 -1 2 0 0  32

b

1200 kg/cm2 wird

hieraus ergibt sich d 

b
5,6

, bei e iner Stärke des Bolzens

v o n  trägt also der Bolzen die Last P  =  25 bd.
5,6

W ü rd e  nun w e i te r  der B o lze n  so  stark  und starr 
sein, daß ein D u r c h b ie g e n  d e ss e lb e n  n ic h t  m öglich  ist,

P r o b e - M o n t a g e  e i n e s  H o l z h a u s e s  i n  d e r  M o n t a g e - H a l l e  v o n  C h r i s t o p h
in Niesky in der Ober-Lausitz.

25 b d 25 6 rf - 6,2 +  1 0 0  k g / c m 2

■ — 50b d  i/6 d62
Dadurch ergeben sich die  B elastungsf lächen  nach  

A bbildung 4. D iese  L och le ibu ngsdrücke  veru rsach en  
eine B ieg u n g  des Bolzens, das größte  B iegungs-M om ent  
tr itt im Q uerschnitt a — a  auf, m it dem  A b stand  x  +  V 3b 
v o m  oberen Rand.

In Faser a— a  beträgt der Leibungsdruck:
150 a: /  100

aus ------- =
y  x  ,

D as B iegungs-M om ent des B olzens im S ch n itt  a— a 
beträgt  daher:

50 —  b ■ d

M =  !  * - 1 5 0 »
2 1 3 3 +  } 2 ■ b

_  2 5b  d x  50 b°-d 25 x3d

3 +  27 6 '
Durch Differenzierung ergibt sich:

,  25 6 d d x  25
0--------- 5— ----------r -3 x2 d x d .

d b
0 M  25 bddaraus der Differential-Quotient 

0 AI

io • x-

setzt man
0 i  3

d x  = N u11’ so ei'g'bt sich im Abstand x  der

Höchstwert des Biegungs-Momentes, also 
42

so w ü rd e  er g le ic h m ä ß ig  a u f  d ie  L o c h le ib u n g  der Hölzer  
B  drück en  und in d ie se m  F a l l  d ie  L a s t  P  =  1 0 0 6 d  
tragen  kön nen , a lso  d ie  v ie r fa c h e  L a st .

N im m t m an an, d a ß  d a s  m it t le re  H olz  die  Stärke  
2 b hab e  u n d  d a ß  d ie  T r a g k r a f t  d e s  ä u ß eren  Holzes  
100 b d  zu e in er  M itte lk ra ft  im  D r u c k s c h w e r p u n k t  ver-  
e in ig t  g e d a c h t  w ird, so  e r g ib t  s ich  d ie  B iegungs-  
G leichung:

100 6 d-  (6 4---------------
\  2 2 ) »  6 

1 .ibn - =  —— d3, woraus fo lg t : d = ------- .
1200 32 e 1,08

B ei d ieser  B o lz e n s tä r k e  (A b b i ld u n g  5 a ) ,  fast  so 
sta rk  w ie  da s  H olz  se lb st ,  d ü rfte  d ie  A n n a h m e  berech
t ig t  sein, daß  der D r u c k  a u f  d ie  L o c h le ib u n g  v o l ls tä n d ig  
g le ic h m ä ß ig  erfo lg t .

Bei a l len  B o lzen ,  d ie  s tä r k e r  sind  a ls  —— und

b
sch w ä ch er  a ls  -  ̂ ^  , w ird  d ie  T r a g fä h ig k e i t  derselben

zw isch en  25  b d  un d  100  b d  l ie g e n .  L ä ß t  m an d a s  erfor
der liche  \ \  id e r s ta n d s -M o m e n t  d e s  B o lz e n s  so  wachsen ,  
" ie B ie g u u g s - M o m e n t  d e s  B o lz e n s  w ä c h s t ,  so wird  
m an tür a lle  B e la s tu n g s fä l le  g le ic h  s ta r k  a u f  B ieg u n g  
»eanspruchte B o lze n  h a b en  m it  in z u lä s s ig e n  Grenzen  

h e g e n d e m  L o c h le ib u n g s -  D ru ck .

D iese  B e d in g u n g  w ird  u n g e fä h r  erfü llt ,  w enn man



P = b d

l £ -
P =  12,5 6 d  be i  e iner  B o lze n s tä rk e  d  =  und

7,95

P = 5 0 h d

annunmt, w o b e i  x  u n d  y  so^zu b e s t im m e n  sind , d a ß  v o r -  d a ra u s  erg ib t  s ich  w ie d e r um: 

stehende F o r m e l  b e i  d  =  —  den  W e rt  25  un d  bei d  =
O.h

"  b
——  den W e rt  100  e rg eb en .  
1,08

P = b d
26.25

—  0,71

d =

 2)

1.53 ’

S e i t e n a n s i c h t  d e s  L a n d h a u s e s  S c h w e r t e  i n  R h e n s  a m  R h e i n .
Architekt: Max H e i d r i c h  in Paderborn. Ausführung: S i e  b e i  w e r k ,  Holzhaus- und Barackenbau in Düsseldorf-Rath.

Nach d ie se m  w ird 44,0D U J ’

■ f l -  0,60

 1)

Für  s c h w ä c h e r e  u n d  s tä r k e r e  B o lze n ,  a ls  a n g e g e b e n ,  
st d iese  F o r m e l  n i c h t  a n w e n d b a r .

F a l l  2). E in s c h n i t t ig e r  B o lzen ,  g e g e n  Q uerh o lz  
irückend, m it  d e m  L o c h l e i b u n g s - D r u c k  =  5 0  kg/c®2.

U n ter  B e ib e h a l t u n g  d e s  R e c h n u n g s g a n g e s  w ie  im  

"all 1 e r g ib t  s ich  

18. Mai 1921.

F a l l  3). Z w e isc h n it t ig er  B o lzen ,  g e g e n  H irnholz  
drü c k e n d , m it  dem  L o c h le ib u n g s - D r u c k  =  100  kg.'®2.

U m  d a s  im  F a l l  1 a n g e w e n d e te  R e c h n u n g sv e r fa h r e n  
a u c h  a u f  d ie se n  F a l l  a n w e n d e n  zu  k ö n n en ,  w ird  der  
B o lz e n  in der M itte  z er sc h n it te n  g e d a c h t  (A b b i ld u n g  6 ). 
A u f  d ie se  W e is e  e n t s te h t  n e b e n e in a n d e r  z w e im a l  der  

F a l l  1.
D ie  T r a g fä h ig k e it  b e tr ä g t  daher

b b b
P = 2 5  — d - 2  =  25 6 d ,  wenn d =  — :5,6 =  ist.

(Schluß folgt.)
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Die Holzwirtschaft der W elt.
Von Geh. Regierungsrat W e r n e k  k  e in Zehlendorf, 

war s in d  auch in den h o lz re ich en  Ländern
Europas die leicht zugänglichen Wälder zum 
großen Teil bereits ausgebeutet, und m Zu
kunft wird daher die Hollzgewinnung schon 

io» aus dem Grunde, weil die Wälder in abge- 
legeneren Gegenden aufgesucht werden mus- 

sen, höhere Kosten erfordern. Die Einfuhr von Holz aus 
überseeischen Ländern, die schon vor dem Krieg einen 
erheblichen Bruchteil des europäischen Holzbedartes den
ken mußte, wird daher in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 
Der Krieg hat neben den sonstigen Schäden, die er ange
richtet hat. auch starke Waldverwüstungen zur Folge ge 
habt. In England sind große Waldtlächen der Axt zum 
Opfer gefallen, um Ersatz für die fehlende Einfuhr zu schaf
fen und den erhöhten Bedarf, den der Krieg mit sich 
brachte, zu decken. In Belgien und Frankreich ist außei 
durch den erhöhten Verbrauch, an dem in I rankreich ins
besondere auch die Amerikaner beteiligt waren, viel Wald 
durch die Verwüstung des Landes beim Stellungskrieg ver
loren gegangen. Diese Gebiete werden zwar zum Teil wie
der aufgeforstet; es dauert aber natürlich geraume Zeit, 
ehe sie wieder Erträge bringen. Selbst wenn sich Europa  
großer Sparsamkeit befleißigt, wozu es jetzt nach dem Krieg  
auch aus anderen Gründen, nicht nur wegen der Holzknapp
heit, gezwungen ist, wird es in Zukunft erhebliche Mengen 
Holz einführen müssen. Hierfür kommen in erster Linie 
Kanada und die Vereinigten Staaten von Nordamerika in 
Frage. Frankreich ist schon lange darauf bedacht, die Holz
bestände seiner Besitzungen in Afrika zu verwerten, und 
seine Bestrebungen auf diesem Gebiet werden durch den 
Bedarf Europas sicher gefördert werden.

In Amerika sind zunächst die Vereinigten Staaten als 
ein Land anzusehen, das auf die Dauer ein Selbstversorger  
sein wird; wenn es auch jetzt noch zu den Ausfuhrländern 
gehört, so wird es  doch diese Stellung bei dem Raubbau, 
den es mit den Wäldern wie mit allen seinen Naturschätzen 
getrieben hat und noch treibt, über kurz oder lang verlie
ren. Zwar liefern einzelne Gegenden noch erhebliche Men
gen Holz an das Ausland, im Ganzen führen aber die Ver
einigten Staaten Holz ein, namentlich aus Kanada, um 
daraus Papier zu machen. Man hat zwar auf Flächen von 
ungefähr 80 Mill. ha mit einer planmäßigen Waldwirtschaft 
begonnen, aber selbst wenn dadurch die Menge des im In
land erzeugten Holzes erheblich vermehrt wird, bleibt sie 
doch hinter der zurück, die zum Teil für den eigenen Be
darf, zum Teil für die Aufrechterhaltung einer Ausfuhr im 
heutigen Umfang erforderlich sein würde.

Während die früher als Ueberschußländer genannten 
Länder Europas hauptsächlich für die Lieferung von Weich
holz in Frage kommen, liefern die Länder Mittelamerikas 
im Wesentlichen Hart- und Edelhölzer, z. B. Mahagoni-, 
Zeder- und ähnliches Holz. Sie sind also für die Holzver
sorgung der Welt, was die Menge anbelangt, von geringerer 
Bedeutung, während die Teile Nordamerikas mit gemäßig
tem Klima gerade für die Massenlieferungen Wert haben. 
Die Hauptquelle für Holz in Nordamerika ist Kanada mit 
Britisch-Kolumbien, das auf einer Fläche von 64,75 Mill. ha 
181 Mill. «hm Holz erzeugt. Der Bestand umfaßt im W esent
lichen Nadelwälder. Von hier geht viel Holz nach Austra
lien, nach China und Japan, und die Ausfuhr nach den Ver
einigten Staaten ist im Wachsen begriffen. Mexiko und 
Alaska versorgen sich jetzt noch mit ihren eigenen Vor
räten, werden aber infolge der Entwicklung des Bergbaues 
und der damit im Zusammenhang stehenden Gewerbe in 
absehbarer Zeit auf Einfuhr angewiesen sein. Außer Ka
nada kommen für die Ausfuhr noch Neufundland Guate
mala, Honduras, Nikaragua, Kostarika, San Salvador Pa
nama, Kuba und San Domingo in Frage.

In Südamerika führen Peru, Uruguay, Argentinien und 
dm Falklandinseln Holz ein. Argentinien könnte zwar 
Holz ausführen, aber seine riesigen Wälder sind zu einem 
großen Teil noch unerschlossen. Es gibt zwar aus ihnen 
Harthoher, z. B Quebracho-Holz ab, muß aber anderseits 
W eichholz einführen. Aehnlich liegen die Verhältnisse in 
Peru. Lander, bei denen inländische Erzeugung und inlän 
discher Verbrauch im Gleichgewicht sind, sind Chile Para
guay und Bolivien. Chile hat überdies noch sowohl Aus
fuhr wie Einfuhr. Es kann sicher seine Holzgewinnuna- so
Ä eFn’ v  e-S H°lz, ausführen könnte. Bolivien hat zwar 
Wälder, die einen Ueberschuß an Holz ergeben könnten 
seine unglückliche Lage, ohne eigenen Zugang zum Meer 
verbieten ihm aber die Ausfuhr in nennenswertem Umfang 
Außerdem liegen die Wälder weit vom Meer entfernt sodaß 
auch ohne Dazwischenliegen einer politischen Grenze die 
Anforderung nach dem Ausfuhrhafen Schwierigkeiten ha 
ben würde. 6

44

( S c h l u ß . ]

Zu den sü d am er ik an isch en  Ausfuhrländern gehören 
Kolom bien , V en ezu e la ,  Equador, Guyana und Brasilien, 
doch liefern d iese  bis  je tz t  im W esentlichen nur Edelhölzer, 
Mahagoni-,  Zedern- und an d eres  Hartholz, kommen also für 
die M assenlieferungen  nicht in Frage. Namentlich Brasilien 
hat noch groß e  H o lzb estä n d e  in zum Teil unbekannten Sor
ten O bgleich sie  w eit  la n d e in w ä rts  wachsen, stehen ihrer 
Vbförderung doch  ke ine  unüberschwindlichen Schwierigkei

ten e n tg eg en ,  w ei l  die Wälder von befahrbaren Flüssen 
durchschnitten  w erden . , , . .

In Asien stehen den Einfuhrländern, wie Kleinasien. 
Arabien, Palästina, Mesopotamien und China die Ausfuhr
länder Indien. Siam. Indo-China, die Malayische Halbinsel, 
die Sunda-Inseln, die Philippinen, Japan und Sibirien gegen
über. Von untergeordneter B edeutung sind die Länder, die 
Selbstversorger sind und damit ihr einheimisches Holz auf
zehren: Persien, Afghanistan und Java. Wenn sich in die
sen Ländern Gewerbe entwickeln, werden sie aber Holz 
verbrauchen, und die Folge wird sein, daß sie zu den Ein
fuhrländern übergehen.

In Australien ist es zweifelhaft, wie lange seine jetzt 
in der Ausbeutung begriffenen Wälder den Bedarf noch 
werden decken können. Im Nordw esten liegen aber noch 
große Waldflächen, die, wenn sie erst erschlossen sind, 
einen Ueberschuß zur Ausfuhr liefern werden.

Ganz Afrika wird von einem riesigen Waldstreifen 
durchzogen, dessen Ausbeutung, wie schon erwähnt, den 
Franzosen sehr am Herzen liegt. Namentlich am Kongo 
linden sich dichte Wälder, denen aber die Verkehrswege 
noch gänzlich fehlen; auch hat die  Beschaffung der nötigen 
Arbeitskräfte Schwierigkeiten. Zurzeit kommen daher von 
dort nur geringe Mengen Holz auf den Weltmarkt. Sie 
werden über die englischen und französischen Siedelungen 
ausgeführt.

Die zwei großen Zukunftsländer für die Holzversor
gung der Welt sind also das Innere von Südamerika und 
von Afrika. In zweiter Linie der Menge nach kommen Ka
nada, die Philippinen und Teile von Australien in Frage, 
doch dürfte zeitlich ihre Erschließung und Ausbeutung der 
jener Länder vorausgehen. Die durch den Krieg geschaf
fene Lage hat gezeigt, in wie weitem Maß die verschiedenen 
Länder in Bezug auf die Holzversorgung von einander ab
hängig sind, und das Ziel der Welt-Holzwirtschaft muß 
daher ein Zusammenwirken aller Länder in dem Bestreben 
sein, sich gegenseitig  mit Holz zu versorgen und sich gegen
seitig den Ueberschuß an Holz abzunehmen. Wir finden 
also hier wieder die Wahrheit des nicht nur für das Holz. 
sondern für alle W irtschaftsgüter gültigen Satzes bestätigt, 
daß bei dem heutigen Stand des Wirtschaftslebens und des 
Verkehres kaum ein Land auf eigenen Füßen zu stehen 
vermag, sondern daß alle Länder auf einander angewiesen 
sind und n u r  g e d e i h e n  k ö n n e n ,  w e n n  s i e  i h r e  
G ü t e r  m i t  e i n a n d e r  a u s t a u s c h e n .  —

V erm ischtes.
Schnelligkeit in der Aufstellung von Holzhausbauten.

Die Aufstellung von  Vrohnhäusern in Holz geht außer
ordentlich schnell vor sich, da bei fast allen Systemen das 
ganze Holzhaus in der Fabrik fertig zum Aufbau vorgear
beitet wird. Das bezieht sich, wie die Abbildung S. 42 
zeigt, nicht allein auf die konstruktiven und tragenden Teile, 
sondern auch auf Türen, Fenster mit Verglasung, das Ma
terial der Dachdeckung, den Fußboden usw. In der hier
durch hervorgerufenen Zeitersparnis l iegt ein ungeheurer 
Vorteil für die W ohnungs-W irtschaft an sich. An der Bau
stelle sind die numerierten Bestandteile lediglich aufzurich
ten und zusammen zu schrauben, worauf das Gebäude so
fort bezogen werden kann. Die angebliche geringere Feuer
sicherheit eines Holzhauses gegenüber dem Massivbau ist 
auch durch die Erfahrung widerlegt worden. Demgemäß 
werden Holzhäuser so gut wie steinerne zur Landesbrand- 
\  S« C an8'enneldct und von Feuergesellschaften versichert. 
Außerdem kann durch Imprägnierung oder Silikat-Anstriche 
das Holz praktisch unentflammbar gemacht werden. Es sind 
auch Reihen Wohnhäuser zugelassen mit der Bedingung, daß 
m • e ’lie massiy e Feuerwand eingebaut wird. Wo das 
Material vorhanden ist (und natürlich auch das Geld, denn 
1 qm Ziegeldeckung kostet heute 50 M.), können anstatt 

appdaeh auch Ziegel. Schiefer, Schindeln, Stroh oder Schilf 
aufgelegt werden. —

Inhalt: Tragfähigkeit eiserner Bolzen bei Holzverbindungen, 
i in Dolzwirtschaft der Welt. (Schluß.) — Vermischtes. — Ab- 
mi.lungen: Probemontage eines Holzhauses. — Landhaus Schwerte
m Rhens vom Siebeiwerk. —
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