
ec Rohbau
ätiffellungen öes „Deuffcfjen $o(3bau'£teteins

HERAUSGEGEBEN VON DER

JAHRGANG 1921. „DEUTSCHEN BAUZEITUNG

u

K t
NUMMER 23.

w =

5 - 8  
11700

1200

Eiserne Bolzen im Holzbau.
Von B auingenieur Professor Martin P  r e u ß in Breslau.

a n  h a t  zu  u n te rsc h e id e n  zw ischen  
d en  Bolzen, d ie  n u r  zum  Z u sam 
m e n h a l te n  v o n  H ölze rn  d ienen , 
d a m it  d ie  u n m i t t e lb a re  K ra f t -  
U e b e r t r a g u n g  v o n  Holz zu Holz 
d a u e rn d  sicher  g e s te l l t  is t,  u n d  
den  Bolzen, die d u rc h  ih re  Schub- 
u n d  B ieg u n g s fe s t ig k e i t  se lbs t  die 
K r a f t - U e b e r t r a g u n g  v e rm it te ln .
B ei d ie sen  sp ie lt  a u c h  der  L e i

b u n g s d r u c k  a u f  d a s  H olz  eine  b e a c h te n s w e r te  Rolle.
D er  Q u e rs c h n i t t  d e r  e r s te re n  Bolzen, d e r  H aft- ,  H a l t e 
oder  S iche rh e i tsb o lzen ,  k a n n  im  A llgem einen  n a c h  re in  
p r a k t i s c h e n  G e s ic h t s p u n k te n  g e w ä h l t  w e rd e n ;  d e r  der  
zw e iten  A r t ,  d e r  K ra f tb o lzen ,  is t  n a c h  den  R ege ln  der  
F e s t ig k e i t s l e h re  zu  bem essen .

I c h  e n tn e h m e  d a s  fo lgende  B eisp ie l (A b b ild u n g  1) 
e iner m ir  g e le g e n tl ic h  zu r  P rü f u n g  v  o rg e le g te n  s t a t i 
schen  B e re c h n u n g ,  u m  a n  d ie sem  e in fach s ten  F a l l  die 
W i rk u n g  u n d  B e re c h n u n g  d e r  B olzen  zu  ze igen . E s  is t  
d e r  S to ß  d e r  Z u g s ta n g e  e ines D a c h b in d e rs ,  d ie  be i 
v o l le r  B e la s tu n g  e inen  Z u g  v o n  26000  k§, b e i  s tä n d ig e r  
B e la s tu n g  (ohne W in d  u n d  S chnee) e inen  so lchen  v o n  
14000  ks  au fzu n eh m en  h a t .

D e r  S to ß  is t  g e d e c k t  d u rc h  zw ei F la c h e is e n b ä n d e r  
v o n  je  12,130 <imm Q u e rs c h n i t t ;  d e r  Z u g  w ird  je d e rse i ts

26 000
Bolzen auf Leibungsdruck =  942 kg qcm

O * ¿t * * —«o
Auf die Biegungsrechnung für die Bolzen geh t der 

Festigkeits-Nachw eis nicht ein; mit gutem Grund: Der 
Leibungsdruck auf das Holz ist gleichmäßig verte il t  a n 
genommen; er  g ib t für den Bolzen ein Biegungsmoment 

26 000 • 18
M  =  7— —  =  11700 cmkg? für das ein W iderstandsmom ent

rd. 10 cm3 nötig  wäre, d. h. ein Bolzendurch

messer d =  1^10 • 10 =  4,7 cm (TP =  rd. 0,1 • d 3).  Oder an 
23 er Bolzen mit 1 F =  1,22 cm3 müßten vorhanden  sein

26 000 18 ^  ,
m  = -------------------=  40 Stück. Das is t ein für die Aus-

8 • 1200 • 1,22 
führung unmöglicher W ert.

Die Biegungs - Spannung der wirklich vorhandenen 
Bolzen erhält man für volle B elastung zu 

11 700
o-, = --------- =  9600 kg/qcm

1 1,22 
für die ständige Belastung zu

14 000-18 „ , ,
<r, -    — =  5080 kg/qcm.

2 5 -8 -1 ,2 2
B eide  W e r te  ü b e rs c h re i te n  d ie  B ru c h g re n z e ;  n a c h  

d ie ser  B e re c h n u n g  is t  a lso  n ic h t  n u r  ke ine  S ich e rh e i t  
v o rh a n d e n ,  so n d e rn  schon  u n te r  d e r  s tä n d ig e n  L a s t  der  
B ru c h  u n v e rm e id l ich .  D ie  P ra x i s  ze ig t abe r ,  d a ß  die
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Abb. 7. Abb. S.

d es  S to ß e s  d u r c h  5 B o lzen  v o n  23 D u rch m . a u fg e 
no m m en . D ie  B e re c h n u n g  w e is t  fo lg en d e  B e a n s p ru c h 
u n g e n  n a c h :

Holz auf Z u g ....................
26 000

Holz au f  A bscheren . . . 

Holz auf Leibungsdruck  

E isenlasche auf Z u g . . . 

Bolzen auf Abscheren . .

18 • 17,7 
26 000

-  82 kg/qcm

5 - 2 - 1 4 - 1 8  
26 000

10

5 • 18 • 2,3 
26 000

2 • 1,2 • 10,7 
26 000

5 • 2 • 4,16

125

: 1010

=  625

Abb. //.

V e rb in d u n g  h ä l t ;  sie z ieh t d a ra u s  den  r ic h t ig e n  S ch lu ß :  
d ie  B e re c h n u n g  is t  falsch, u n d  v e rz ic h te t  d a r a u f  „au f  
G ru n d  ih re r  E r f a h r u n g e n “.

M it d en  „ E r fa h r u n g e n “ is t  es n u n  eine e igene  S ach e :  
m a n  k a n n  n u r  „ e r f a h re n “ a u f  G ru n d  ta ts ä c h l ic h e r  A u s 
fü h ru n g e n ,  d. h. a u f  G ru n d  fe s t  b e s t im m te r  M aße, eben  
d e r  M aße d e r  A u s fü h ru n g .  D iese  E rfa h r u n g e n  a u f  a n 
d e re  M aß v e rh ä l tn is s e  au sz u d e h n e n ,  is t  u n sa c h l ic h  u n d  
r e c h t  zw eife lhaft .  D as  v o r l ie g e n d e  B eisp ie l ze ig t  d a s  
r e c h t  e in le u c h te n d :  b e i  g e r in g e re r  H o lzb re i te  w ird  das  
B ieg u n g sm o m e n t  k le in e r  u n d  d a m i t  d ie  T ra g fä h ig k e i t  
d es  B o lzens g rö ß e r ,  be i  g rö ß e re r  H o lz b re i te  w ü rd e n  die 
V e rh ä l tn is se  n o c h  u n g ü n s t ig e r  w e rd e n  a ls  die  ob ige  
R e c h n u n g  ze ig t.  W o  l ieg t  d ie  G renze , b is  zu  d e r  m a n
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die E r fa h ru n g  in diesem  F a ll  noch  als b e re c h t ig t  a n e r 
k en n en  d a r f?  F ü r  den  gew issenhaften  K o n s t r u k te u r  is t 
es jedenfa lls  ein rech t  u n g em ütliche r  Z u s ta n d ,  w enn  er 
sich n ic h t  e inm al a n n ä h e rn d  zah lenm äß ig  R echenschaft  
ü b e r  den  S iche rhe itsw ert  e iner V e rb in d u n g  geben  kan n .

Im  vorl iegenden  F a l l  h a t  die E r fa h ru n g  zum  g u ten  
T eil R ech t:

1. I s t  die B ieg u n g srech n u n g  falsch, weil sie v on  
der  A nnahm e g le ichm äßig  v e r te i l te n  L e ib u n g sd ru ck es  
ausgeh t.

2. I s t  die S p an n u ngs-B erechnung  fa lsch  für S p a n 
n u n g sw erte  über die P ro po r tiona li tä ts -G renze .  B ach  s a g t  
h ie rüber  in seinem W e rk  „E la s t iz i tä t  u nd  F e s t ig k e i t “ : 
„D er der  B iegungsp robe  un te rw o rfen e  K ö rp e r  sei so b e 
laste t ,  d aß  die S p an n u n g  in der  ä u ß e rs ten  F a se r  g e rad e  
der  P ro p o r tiona li tä ts -G renze  en tsp rich t.  D ann  e rfo lg t 
die S p an n u n g sv e r te i lu n g  n ach  M aßgabe  d e r  A bbild . 2. 
S te igern  w ir die B e las tu n g  d e ra r t ,  d a ß  in den  ä u ß e rs te n  
F ase rn  die S treck -  oder  Q uetschgrenze  ü b e rs c h r i t te n

w erden  darf , d a  beim  S c h w in d e n  d es  H o lzes  d e r  s t  
Sitz d e r  M u tte r  n ic h t  d a u e rn d  e rh a l te n  b i e i b t  D a  a u  r 
dem  eine P ro b e b e re c h n u n g  g eze ig t  h a t ,  d a ß  d u r c h  d a s  
E in sp a n n u n g sm o m e n t  fü r  d ie  T ra g f ä h ig k e i t  des  Bo zens 
n u r  w en ig  g ew o n n en  w ird , soll es in  d en  fo lg en d en  R ech- 
nu n g en  n ic h t  e rs t  b e rü c k s ic h t ig t  w e rd en .

D ie B e rü c k s ic h t ig u n g  a l le r  d ie ser  U m s ta n d e  m u ß  es 
e rm öglichen , die E rg e b n is se  d e r  F e s t jg k e i t s r e c h n u n g  
m it den E r fa h ru n g e n  der  P ra x i s  in  E in k la n g  zu  b r ingen .  
G eling t das, d a n n  is t  m a n  im s ta n d e ,  den  S ic h e rh e i t sw e r t  
a u ch  so lcher V e rb in d u n g e n  r i c h t ig  zu b eu r te i le n ,  die 
ih ren  M aßen n a c h  a u ß e rh a lb  d e r  b e re i ts  gew o n n en en  
E r fa h ru n g e n  liegen. D er  V e rsu c h  soll im  F o lg e n d e n  ge 

m a c h t  w erden . . . .
D ie e rs te  F r a g e  is t :  W i e  v e r t e i l t  s i c h  d e r  

L e i b u n  g  s d r u c k  a u f  d i e  L ä n g e  d e s  B o l z e n s ?
D en k en  w ir u n s  d ie  B e la s tu n g  d e s  B o lzens  v o n  Null 

an  w achsend ,  so w ird  z u n ä c h s t  ein  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l 
te r  Z u s ta n d  n ach  A b b i ld u n g  4 e in t re te n .  U n te r  diesem

W e s t f ä l i s c h e s  F a c h w e r k h a u s  a u s  d e r  S i e g - G e g e n d .

w ird, so geben  die außen  ge legenen  F a s e rn  v e rh ä l tn i s 
m ä ß ig  ra sc h  nach . Die n ach  innen  ge legenen  F ase rn  
w erden  d ag eg en  v e rh ä l tn ism ä ß ig  s t a r k  z u rU e b e r t ra g u n g  
des b iegenden  M om entes h e ran g ezo g en :  Die S p a n n u n g s 
v e r te i lu n g  g e s ta l te t  s ich  e tw a  wie in A bb ild u n g  3 d a r 
g es te ll t  . . . .  E in  B ruch  t r i t t  m e is t ü b e rh a u p t  n ic h t  ein, 
n u r  eine g roße  D urchb iegung .

3. E b en  diese g roße  D u rch b ieg u n g  k a n n  dann  n ich t 
e in tre ten , w enn  d e r  Bolzen a l lse i tig  fes t im L och  s teck t,  
d a  sie d u rch  den  G eg en d ru ck  (L e ibungsd ruck ) des 
Holzes v e rh in d e r t  w ird. D ieser W id e rs ta n d  des Holzes 
gegen  die  D u rch b ieg u n g  is t n a tü r l ic h  u m  so w irk sam er,  
je  s a t te r  der  Bolzen ins L och  paß t .

4. So lange die M utte r  fes t angezogen  sitz t,  w ird  
das  B ieg u n g sm o m en t noch  v e r r in g e r t  d u rc h  eine E in 
sp a n n u n g  der  E n d en  (E in sp an n u n g sm o m en t ,«). Die 
D u rc h b ie g u n g  b r in g t  eine D re h u n g  der  E n d en  m it  sich, 
w elche  die. M u tte r  e inse it ig  an p re ß t .  Z ur  B iegung  
k o m m t d a m it  eine einse it ige  Z u gbe las tung ,  deren  Mo
m e n t  d a s  B ieg u n g sm o m en t  te ilw eise  au fheb t .  E s  is t ab e r  
zw eifelhaft , w ie w eit m i t  d iesem  U m stan d  g e rech n e t
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b eg in n t  der  B olzen  sich  d u rc h z u b ie g e n .  D abe i w erden  
die ä u ß e re n  H o lz fase rn  m e h r  z u sa m m e n  g e d r ü c k t  als 
die m i t t l e r e n : d ie  m it t le re n  F a s e r n  w e rd e n  e n t la s t e t  auf 
K os ten  d e r  äu ß e ren .  E s  w ird  sich  ein B e la s tu n g s -Z u s ta n d  
n ach  A b b ild u n g  5 e ins te l len . D ie A b b i ld u n g  ze ig t  g le ich 
ze i t ig  die E in s p a n n u n g s  - W i r k u n g  des  K o p fe s  o d e r  der 
M utter .  E s  e rg ib t  sich  a lso  sch l ieß l ich  d a s  B e la s tu n g s 
bild  der  A b b ild u n g  6 m it  d en  E in sp a n n u n g s -M o m e n te n .

Es is t  n ic h t  m öglich , d ie  V e r te i lu n g s l in ie  d e s  L e i
b u n g sd ru ck es  e in d e u t ig  zu b e s t im m e n ,  e tw a  n a c h  der 
V e rk ü rz u n g  der F a s e r lä n g e  h in fo lge  d e r  D u rc h b ie g u n g  
an den  einzelnen  S te l len  des  Bolzens . W ir  s in d  a u f  die 
A nnahm e  einer a n n ä h e rn d  r i c h t ig  s c h e in e n d e n  V e r te i 
lung  des L e ib u n g s d ru c k e s  ang ew iesen .  E s  so ll a n g e 
nom m en  w erden , d a ß  sich  d ie  D ru c k e  n a c h  d e r  F o rm  
einer P a ra b e l  v e r te i le n .  S ich e r  w ird  d ie se  A n n a h m e  
n ic h t  v ie l  v on  d e r  W i r k l i c h k e i t  a b w e ic h e n .  D a b e i  sind  
je  n ach  der  S te ifhe i t  o d e r  B e a n s p ru c h u n g  d e s  B o lzens 
fo lgende  B e las tu n g sfä l le  m ö g l ich :

I. Abb. 7: Verteilung des D ruckes auf die ganze Länge. 
,, o: Druck im Scheitel =  0.

No. 23.



III. Abb. 9: D ruck auf e iner Scheite lstrecke =  0.
IV. „ 10: G egendruck  im Scheitel.

Die Belastungsfälle I und II (Abbildung 7 und 8) e r 
geben für den Bolzen ein

Q - l  1 + 5 «
größtes  Biegungsmoment M  = -------------------- und eine

16 1 + 2  a

B iegungsbeanspruchung o- =
5 • Q ■ l ■ (1 +  5 «)

' 8 • d 3 • (1 +  2 a) '

Q - l
M  =  — —, für den Fall der Abbildung 8 mit k0= 0 ,  « = 0 

8
Q l

M =  ——. Die Leibungs-Beanspruchung des Holzes ist 
16

3 -Q

d d • l • (1 +  2 «)

Q_ 

d - t  
Q

a =  0 - ,  =  3 . — .

worin is t  Q die B e las tung  des Bolzens, Die T ragfäh igkeit eines Bolzens ist demnach
k0 D ruck im Scheitel 8 - d 3 - ( l  +  2«)

a =  -  das V erhältn is        = — —, für Biegung Qt =
k D ruck  an der  K an te  5 • l ■ (1 +  5«)

d der Durchm. des Bolzens, dessen  W iderstandsm om ent , T ^  d ■ l ■ (1 +  2«)
¿3 für L eibungsdruck Qt =    <r,.

77 _    -J
10’ Der weitere Vergleich der beiden W erte  zeigt, daß

F ü r  g leichm äßig v e rte il te  B elas tung  mit k„ =  k, « =  1 is t  se lbst für den ungünstigen Fall « =  0 (größter Leibungs-

19. November 1921.



druck, kleinstes Biegungsmoment) die T ragfäh igkeit für 
Leibungsdruck größer ist, als die für Biegung. Ls dar! 
demnach dem Holz zugunsten der Biegungs-Beanspruchung 
des Bolzens eine noch ungünstigere V erteilung des Leibungs
druckes zugemutet werden. D. h. die Rechnung kann  der 
Erfahrung noch einen Schritt entgegen kommen und die 
Tragfähigkeit des Bolzens nach der Verteilung des Talles 111 
(Abbildung 9 oder 11) bestimmen, der annimmt, daß sich 
der ganze Druck nur auf kurze S trecken ß  ■ l von  den 
K anten aus verteilt. Genau genug kann  man die Be
lastungsflächen als Dreiecke annehmen. Dann ist

Q l  2 ,\ Q - f l - l  _  M  Q - ß - l
M== . I ß . I — . p . t i — 6 , w

V 0,6 - d 3
und die Tragfähigkeit für Biegung Qb--

k - ß - l

0,6 • d 3

mit =  —, also k =  - ,
2 2 ’ ß - l

ß - l  
k Q

<rb, ferner

und die
d d-  ß - l

Tragfähigkeit für Leibungsdruck Qt =  d ■ ß -1 ■ 07.
Setzt man diese beiden W erte einander gleich, dann

erhält man ß =  0,775 ■ — | /  ^  und damit die Tragfähig-

, • tr , ; d. h. fürkeit eines Bolzens zu Q =  0,775 • d2 ■ \J<rb 
Flußeisen mit <r6 =  1200 kg/qcm

Fichte Kiefer Eiche 
0 7 = 1 2 0  150 180 210 240 kß/qcm

Q =  d 2 ■ 294 328 360 389 415 kg
Schweißeisen <ri =  1000 kg/qcm

Q =  ¿2-268 300 329 355 380 kg.
Für nur selten auftretende volle Belastung einer V er

bindung darf man unbeschadet der Sicherheit mit höheren 
Beanspruchungen des Eisens rechnen; man erhält für 

Flußeisen mit 07 =  1600 kg/qcm
Fichte Kiefer Eiche

07 -120 150 180 210 240 kg/qcm
Q =  d 2 . 34o 380 416 450 480 kg

Schweißeisen 07, =  1250 kg/qcm
Q =  d 3 -300 336 368 397 425 kg.

Zur Beurteilung des zulässigen Leibungsdruckes 07 

müssen einmal die W erte der Druckfestigkeit des Holzes 
dienen; diese sind

für Eiche Kiefer Fichte
etwa K  =  345 280 245 kg/qcm.

Ferner die Verteilung des Leibungsdruckes auf die 
einzelnen Stellen des Umfanges. 07 darf höchstens so g e 
wählt werden, daß an keiner Stelle die D ruckfestigkeit K  
überschritten wird. Das trifft bei sattem Anliegen der 
Bolzenleibung im Bohrloch zu, wenn

07 =  i f  ■ tt/4 =  0,785 • K  
gewählt wird; d. h.

für Eiche Kiefer Fichte
etwa bei <77 =  270 220 192 kg/qcm.

Besser wird man etwas geringere W erte wählen, e tw a die, 
denen die Ueberschriften in den Tabellen der T ragfäh ig 
keit entsprechen. Liegt der Bolzen nicht allseitig fest in 
der Lochwandung — zu große Löcher — dann müssen 
erheblich geringere W erte für 07 angenommen werden.

Beurteilt man nach dieser Rechnung die Verbindung 
der Abbildung 1, so zeigt sich, daß ein Bolzen vom Durchm. 
d =  23 mm eine Tragfähigkeit von höchstens 

Q — 2,32- 450 =  2380 kg

h a t;  die 5 Bolzen dem nach 5 • 2380 — 11900 S. >' 0Q kg 
daher schon u n te r  der  ständigen B elas tung  vo 
Zerquetschungen der Holzfaser stattfinden. I e 
Störungen entziehen sich völlig  der Beobachtung- so
muß die B eanspruchung des Eisens und dam it die urch- 
b iegung der Bolzen ganz erheblich w erden. Zerquetschung 
und Durchbiegung führen schließlich doch zu deutlich  er 
kennbaren  Form änderungen.

D a der W iderstand  des Holzes nicht g rößer  sein kann, als 
seine Festigkeit zu läß t (07 =  220 kg/qcm für Kiefer), so kann 
man ein angenähertes  Urteil über die B eanspruchung  07 

des Bolzens gewinnen. F ü r  die ständ ige  B elas tung  mit

Q =  14 =  2800 kg wird aus Q =  d ■ ß  ■ l • <rl ß =  ®
5
2800 

= 2 ,3 -1 8 -220
=  0,308 und dam it 07 -

d - l -
2800 ■ 0,308 • 18

0,6 • 2,3 3 
„  26000

2120 kg/qcm; für die volle B elas tung  von  Q =  — -—

5200
5200 kg wird ß =  0,308 • =  0,572 >  0,5, d .h .  die Ver-

2o00
te ilung  des L eibungsdruckes nach  A bbildung 11 ist nicht 
mehr möglich, sondern m uß nach Abb. 7 erfolgen. Aus 

d - 1(1 +  2 a)
Q = --------------------- 07 is t  zu berechnen:

u - s -
3•5200

2,3 ■ 18 • 220
l ) - -  =  0,305,

5 • 5200 • 18 • 2,515

3 -Q

\d - l • 07 

woraus m an erhält

5 - ^ ( 1 + 5 « )  =  -  —  r  =  7060 k g /q c .
6 8 • d 3 • (1 +  2 «) 8 • 2,33 -1,71

U n te r  d e r  s tä n d ig e n  B e la s tu n g  g e n ü g t  die Verbin
d u n g  also  zu r  N o t  n o c h ,  u n te r  d e r  a l le rd in g s  rech t un
w ah rsch e in l ich en  vo llen  B e la s tu n g  (Schnee  m it  75 kg/äm, 
W in d  m it  1 2 5 kg/qm) w ird  a b e r  s ich e r  d e r  B ru ch  eintreten.

D ie B e re c h n u n g  fü r  d en  B e la s tu n g s fa l l  IV  nach  Ab
b i ld u n g  10 w ird  d u rc h  d a s  A u f t r e te n  v o n  Gleichungen 
h ö h e ren  G rad es  a u ß e ro r d e n t l ic h  schw ier ig . Aus einer 
E rm i t t e lu n g  d e r  T ra g f ä h ig k e i t  a u f  G ru n d  berechtig ter 
v e re in fa c h e n d e r  A n n a h m e n  g e h t  a b e r  hervor ,  daß  der 
B e la s tu n g s fa l l  IV  (A n n ah m e  v o n  G egend ruck  im Schei
te l) ke inesfa l ls  e ine  n e n n e n s w e r te  E rh ö h u n g  der T rag 
fä h ig k e i t  des  B o lzens e rg e b e n  k a n n .  D eshalb  ist es v o r 
läufig  e n tsc h ie d e n  zu  em pfeh len ,  d ie  T ragfähigkeit 
h ö c h s te n s  n a c h  d e n  v o r s te h e n d e n  T a b e l le n  zu bemessen.

T re te n  an  S te l le  d e r  d ü n n e n  E ise n la sc h e n  kräftigere 
H ölzer, d a n n  w ird  in  d ie sen  s te t s  e ine  g e r in g e  E inspan 
n u n g  w irk sam , d. h. d ie  T r a g f ä h ig k e i t  d e r  Bolzen etwas 
v e r g r ö ß e r t  w erden .

Z um  S ch lu ß  m ö c h te  ic h  n o c h  b e m e rk e n ,  daß  hier 
alle  B e re c h n u n g e n  a u f  G ru n d  re in  -wissenschaftlicher 
U e b e r le g u n g e n  im m er n u r  ein  N o tb eh e lf ,  eben  gerade 
besse r  a ls  n ic h ts ,  b le ib en  m üssen ,  d a  w ir  d ie  V erteilung 
des  D ru c k e s  au fs  H o lz  a u s  U e b e r le g u n g e n  h e rau s  nie 
e in w a n d fre i  k la rs te l le n  k ö n n en .  B ei d e m  h e u t ig en  Auf
sc h w u n g  des  H o lz b a u e s  e r s c h e in t  e s  d r in g e n d  nötig , die 
B o lzen frage  d u rc h  p la n m ä ß ig e  V e rs u c h e  zu lösen. 
Im m e rh in  d ü r f te  d ie  h ie r  g e g e b e n e  B e re c h n u n g  eine 
G ru n d la g e  sein, d ie  m a n  m i t  g u te m  G ew issen  beim  Ent
w erfen  b e n u tz e n  k a n n . —

Vermischtes.
Gründung der Gottfried Hagen Aktien-Gesellschaft in 

Hamburg. Unter Mitwirkung der Nationalbank für Deutsch
land, K. a. A., wurde am 31. Oktober 1921 die Gründung der 
G o t t f r i e d  H a g e n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i n H a m 
b u r g  vollzogen. Das Grundkapital beträgt 12 M i l l i o n e n  
M a r k .  Das neue Unternehmen beabsichtigt den Erwerb 
des bisherigen, Herrn Gottfried Hagen, Hamburg, gehörigen 
Baugeschäftes, verbunden mit einem Sägewerk, einer Holz
bearbeitungs-Fabrik und Fabrik für zerlegbare Holzhäuser 
und Baracken. Der Aufsichtsrat besteht aus den Hrn.: Rud. 
Z e n  n i  g, Peter K r u s e ,  W alter I n d e n ,  Rechtsanwalt Dr. 
Ernst R u h 1 e in Hamburg, Max B u r c h a r d  in Kiel und 
Bankdirektor R o l f  in Neumünster. Zum Vorstand wurden 
gewählt die Herren: Generaldirektor Gottfried H a g e n  in 
Hamburg und Direktor Heinz P i r n g r u b e r  in Wandsbek.

W ir bemerken bei diesem Anlaß, daß das von uns in 
Nummer 22 des „Holzbau“ veröffentlichte Haus des Herrn 
Heinz Pirngruber in Hamburg-Wandsbek aus den im Holz
hausbau bewährten Stamm-W erkstätten der neuen Aktien
gesellschaft hervorgegangen ist. —
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Deutsche Holzbau-Werke Carl Tuchscherer A.-G. in 
Ohlau und Breslau. E rgänzend zu unseren Mitteilungen
über die Gründung dieser Gesellschaft auf S. 76 des „Holz
bau tragen wir nach, d aß  den ers ten  A ufsichtsrat des in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelten Unternehmens bil
den: Kommerzienrat Dr. Georg H e i m a n n und Dr. Hugo 
S o n t a g  (E. Heimann); Dr. G ustav  R a t i e n  (Delbrück, 
Schickler & Co.), Assessor a. D. K u r t  L a n d s b e r g  (J. 
Dreyfus & Co.), Bürgermeister H e rm an n . H a  h m , Ohlau, 
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Friedrich S e e s s e i b e r g i n  
Berlin-Lichterfelde und K aufm ann G ustav V o g t  in Hunds- 
ield. Alleiniger V orstand ist Baumeister Carl T u c h 
s c h e r e r  in Breslau. —
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