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e in  a u fs tre b e n d e r  In d u s triezw e ig  
te ch n isch e r N a tu r  w ird  in  d en  
A n fa n g s ta d ie n  je  m it so tie f 
g ew u rze lten , u n b e re c h tig te n  V or- 
u r te ile n  zu  k a m p fe n  g e h a b t 
h ab en , w ie  d e r  In gen ieu r-H o lz- 
b au . S e ine  u n g e a h n t g lu ck lich e  
E n tw ic k lu n g  w u rd e  v o n  ge- 
w issen  S e iten  m it le ic h t begre if- 
lic h e r  M ifigunst v e rfo lg t u n d  

nach M 5glichkeit zu hem m en  g esu ch t. Je d o c h  ver- 
gebens! G erad e  d ie sen  ze itw e ise  e rb i t te r te n  K am p fen  
h a t d er In g en ieu r-H o lzb au  es in  e rs te r  L in ie  zu  ver- 
danken. daB a lle  se in e  K ra f te  m ob il g em ac h t w u rd en  
und  in fo lgedessen  n e u a r tig e , in te re s s a n te  K o n s tru k - 
tionen in  im m er k u h n e re n , w ir tsc h a ftlic h  w ie a s th e tisch  
voll b efr ied ig en d en  A u sfiih ru n g en  e n ts ta n d e n . So is t 
durch  zah llose  h e rv o rra g e n d e  B a u te n  in  D eu tsch lan d  
und im A u slan d  d e r  N ach w eis  e rb ra c h t w o rd en , dafi 
m ificliickte K o n s tru k tio n e n  u n d  U nfalle  in  d ie se r A us- 
fiih ru n g sart se lte n e r  s in d  a is  b e i a n d e re n  B austo ffen , 
ganz ab ^ eseh en  v o n  d en  A n fan g en  je n e r  K o n s tru k 
tionen. u n d  dafi —  a n  r ic h tig e r  S te lle  a n g e w a n d t —  
d e r  I n g e n i e u r - H o l z b a u  e i n  k a u m  m e h r  
e n t b e h r l i c h e s  G l i e d  i n  d e r  d e u t s c h e n  
W i r t s c h a f t  d e r  N a c h k r i e g s z e i t  d a r -  
s t e l l t .  A uch  d em  N ich tfach m an n  s in d  d e r  je tz ig e  
M anuel an  R o he isen , d ie  d u rc h  d ie  sch le c h te  V a lu ta  
erschw erte  E in fu h r  u n d  d ie  N o tw e n d ig k e it b e k a n n t, 
andere B au- u n d  K o n s tru k tio n s s to f fe  v o r  A llem  n u r 
dort zu g eb rau ch en , w o sie  d u rch  H olz, den  „aus- 
giebigen d eu tsch en  R o h s to ff“ , n ic h t e rs e tz t w erd en  
konnen. In  o b je k tiv  u r te ile n d e n  u n d  w irk lic h  auch  
im Inerenieur-H olzbau  e rfa h re n e n  K re ise n  h e rrsc h t 
uber d iese G ru n d g e d a n k e n  sich e r k e in e  M einungs- 
versch iedenheit m ehr.

E in  v o ru r te ils lo s  a rb e i te n d e r  In g e n ie u r  w ird  
se lb s tv e rs tan d lich  v o n  F a li zu  F a li d ie  W a h l des ge- 
eigneten  B a u m a te ria le s  tre ffe n . Je d e n fa lls  w ird  m an  
sich m it dem  G e d a n k e n  a b fin d en  m iissen , dafi die 
Zeiten, in  d enen  m an  H o lz k o n s tru k tio n e n  ais In te rim s- 
bau ten  b e tra c h te te , e n d g u ltig  v o riib e r s in d ; auch  
w erden in  a b se h b a re r  Z e it n ic h t d e ra r tig e  V ersch ie- 
bungen au f dem  H a n d e lsm a rk t e in tre te n , dafi d ie  K on- 
ju n k tu r  sich  zu  U n g u n s te n  d es  H o lzm a te ria le s  w en  den  
w ird.

D ie fr iih e r v o n  v e rsc h ie d e n e n  S e iten  —  b isw eilen  
n ich t fre i v o n  T en d en z  —  g eg en  d en  In g en ieu r-H o lz 
bau  ins F e ld  g e fiih rten  B ed en k en  w ie: F e u e rsg e fah r, 
V erg an g lich k e it in fo lg e  F a u ln is  usw ., s in d  a llm ah lich  
verstum m t, n ach d em  d ie  chem ische  u n d  d ie  tech n isch e  
In d u strie  in  den  le tz te n  J a h r e n  g e ra d e  au f dem  G eb ie t 
der H o lzk o n se rv ie ru n g  u n d  H o lz b e h a n d lu n g  aufier- 
orden tliche  F o r ts c h r i t te  g e m a c h t h ab en . D e r B ew eis 
h ierfiir d iirfte  d a d u rc h  e rb ra c h t se in , dafi h e u te  b e re its  
zahlreiche K o n s tru k tio n e n  in  au sg e sp ro c h e n  feuer- 
gefahrlichen  B e trieb en , so w ie  L a g e rh a u se r  fiir 
gefahrliche S to ffe  fiir d ie  P r iv a t- In d u s tr ie  u n d  fiir Be- 
hórden a u sg e fiih r t o d e r  in  A u f tra g  g eg eb en  sind . Ge- 
nann t seien  zum  B ew eis h ie rfiir  z. B. L o kom otiv -

schuppen , fe rn e r B ah n ste ig h a llen  un d  B ah n ste ig d ach er, 
W e rk s ta tte n , H olzlagerhsd len , G iefiereihallen , K essel- 
h a u se r  usw .

A n  d ie se r S te lle  d iirfen  d ie  g esch ich tliche  E n t
w ick lu n g  u n d  d ie  w irtsch a ftlich e  B e d eu tu n g  d e r  neu- 
ze itlich en  H olzbauw eise , so w ie  d e re ń  g rofie  V orziige, 
w ie z. B. k la re  s ta tis c h e  B erech n u n g sm o g lich k e it, 
sch n e lle r  A uf- u n d  A bbau , le ich tes  G ew ich t u n d  d am it 
v e rh a ltn ism afiig  g e rin g e  T ra n sp o r tk o s te n , sow ie reiz- 
vo lle  W irk u n g  bei g esch ick te r , die G esetze d e r Zw eck- 
m afiigke it b e a c h te n d e r  A n o rd n u n g  d e r  K o n s tru k tio n s - 
g lied e r a is b e k a n n t v o ra u sg e se tz t w erden .

In  k la re r  w ir tsc h a ftlic h e r  E rk e n n tn is  d ie se r D inge 
u n d  m it dem  Ziel e in e r g e su n d en  E n tw ic k lu n g  der 
H o lzbauw eise  h a t  s ich  e ine  gro fiere  A nzah l be- 
d e u te n d e r  U n te rn eh m u n g en  se it e tw a  20 J a h re n  m it 
d e r aussch liefilichen  o d e r te ilw eisen  K o n s tru k tio n  von  
In g en ieu r-H o lzb au ten  befafit.

V on d e r L e is tu n g sfa h ig k e it des m o d ern en  In- 
gen ieu r-H olzbaues legen  u. a. die A bb ild u n g en  S. 22, 
d ie  d u rc h a u s  a is  n o rm a le  T y p e n  b eze ich n e t w erd en  
m iissen, Z eugn is ab . A b b ild u n g  1 ze ig t e inen  18 m 
w e it g e sp a n n te n  F u f i g a n g e r s t e g  i n  W u r z e n  
in  S achsen . D ie A u sfu h ru n g  desse lben  e rfo lg te  d u rch  
C h r i s t o p h  & U n m a c k  A .-G. in N iesk y  (O.-L.). 
A bb ild u n g  2 s te llt e ine d reisch iffige H alle  e iner P o r- 
z e llan fab rik  in  A usm afien  v o n  3X 19 ,0X 130 ,0  m d ar. 
D ie B in d e rte ile  des M itte lsch iffes s in d  e in g eh a n g t. In  
den  m ittle ren  S au len re ih en  sind  ingen ieu rm afiig  du rch - 
g eb ild e te  P o r ta lk o n s tru k tio n e n  zu r L an g sv e rs te ifu n g  
d e r H alle  a n g eo rd n e t. A uch  h ie r  e rfo lg te  die A us- 
fiih ru n g  d u rch  C h r i s t o p h  & U n m a c k  A .-G. in  
N iesk y  (O.-L.). A bb ildung  3 ze ig t d an n  e inen  N iesk y er 
F a c h w e rk sb in d e r; e r  iib e rsp a n n t e ine  S ag ew erk sh a lle  
v o n  30 m S tiitzw e ite  m it zen tr isc h en  S tab an sch liissen  
u n d  d o ppe l-T -fo rm igen  H olzstiitzen . A b b ild u n g  4 g ib t 
die H alle  des grafl. v o n  A rn im ’schen  S ag ew erk es W eifi- 
w asse r in  d e r O ber-L ausitz  w ieder. D ie H alle  h a t  eine 
S tiitzw e ite  v o n  30 m. In  A b b ild u n g  5 is t  e ine S ystem - 
sk izze  d e r F a c h w e rk sb in d e r  v o n  39,6 m S tiitzw e ite  fiir 
d ie  M on tageha lle  e in e r W aggronfabrik  d a rg e s te llt . D ie 
G u rte  s in d  d re ite ilig ; e s  w u rd e n  S to firippen  u n d  S perr- 
h o lz p la tte n  a n g eo rd n e t. D ie A u sfu h ru n g  d er H alle  e r
fo lg te  w ied e r d u rch  C h r i s t o p h & U n m a c k  A.-G. 
in  N ie sk y  (O .-L.).

D e ra r tig e  L e is tu n g e n  s in d  n a ti ir lic h  n u r  m og lich , 
w enn  d ie  au sf iih ren d e  F irm a  sn ez ia lfach lich  gesch u lte  
S ta t ik e r  u n d  K o n s tru k te u re  zu r V erfiig u n g  h a t, u n d  
w en n  b e i V e rw en d u n g  d e r v e rsch ied en en  H o lzer fiir 
d e n  jew e ilig en  Z w eck  d e re ń  a n a to m isch e r A u fb au  e n t
sp re c h e n d  g e w iird ig t u n d  fiir d en  E in b a u  beriick sich - 
t ig t  w ird . B ei e in e r a is  se lb s tv e rs ta n d lic h  zu  for- 
d e rn d e n  sachgem afien  Y e ra rb e itu n g  des d a n k b a re n  
H o lzm a te ria le s , so w ie  b e i V e rw e n d u n g  g e e ig n e te r  V er- 
b in d u n g sm itte l a n  d e n  K n o te n p u n k te n  o d e r g e sc h ic k te r  
A u sb ild u n g  d e r  S to fis te llen  d a rf  d e r  n eu ze itlich e  In - 
g en ieu r-H o lzb au  r iic k h a ltlo s  d em  E isen - u n d  E isen - 
b e to n b a u  in  v ie len  F a lle n  a is  m in d esten s  g le ich w e rtig  
u n d  o ft a is  b e so n d e rs  w ir tsc h a ftlic h  u n d  k o n s tru k tiv  
u b e rle g e n  z u r  S e ite  g e s te ll t  w erd en .
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Abb. 2. D r e i s c h i f f i g e  H a l l e  e i n e r  P o r z e l l a n - F a b r i k .  3x19,0x130,0 m.
Ausfiihrung von C h r i s t o p l i  & U n m a c k  A.-G. in N iesky O.-L.
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Abb. 5. S y s t e m s k i z z e  e i n e s  F a c h w e r k b i n d e r s  
y o n  39,6 m S t ii t z w e i t  e f U r d i e  M o n t a g e h a l l e  
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Abb. 7.
E i n b a u  d e s N i e s k y e r  

T e l l e r - D i i b e l s .
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In te re s s a n t is t  e in  k u rz e r  Y erg le ich  d e r  v o n  den  
w enisren w irk lic h  a n  e rs te r  S te lle  s te h e n d e n  H olzbau- 
firrnen v e rw e n d e te n  Y e rb in d u n g sm itte l, w obei aus- 
d riick lich  b e m e rk t se i, daB an  d ie se r S te lle  k e in e  
k ritisch e  B e le u c h tu n g  d e r  e in ze ln en  System© , so n d e rn  
n u r e ine o b je k tiv e  k u rz e  Z u sam m en ste llu n g  in  w illk iir- 
licher R e ih en fo lg e  u n d  A u sw ah l v o rg en o m m en  w e r
den  soli.

B ei d e r  B au w eise  S t e p h a n  w e rd e n  d ie  W and- 
g lied er d u rc h  E in la g e n  v o n  F lach e isen - oder H arth o lz - 
diibeln d ru ck - u n d  zu g fe s t m it d en  D iibeln  v e rb u n d en , 
d ag eg en  d ien en  b e i dem  S y stem  M e l t z e r  no rm ali- 
sierte B olzen a u s  gezo g en em  k re isru n d em , g la tte m  
S ta h ld ra h t z u r  Y e rb in d u n g  d e r  H o lzstab e . D ie D e u t 
s c h e n  H o l z b a u w e r k e  A .-G. (T u ch sch e re r) ve r- 
w enden  g esch litz te  R in g d u b e l, w a h re n d  K  ii b  1 e r 
d u rch  E in leg en  v o n  d o p p e lk eg e ls tu m p ffo rm ig en  D iibeln  
aus H olz, G uBeisen, E ise n  o d e r  S ta h l d ie  O b e rtrag u n g  
der Z ug- u n d  D ru c k k ra f te  au f Z w ischen- oder A uflage- 
holzer b ew irk t. D ie B auw eise  C a  b  r  o 1 fe rn e r  o rd n e t 
b iegungsfeste  R o h rd iib e l a u s  E isen  o d e r S ta h l an , die 
F irm a C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  N ie sk y  (O.-L.), 
d agegen  d ie  © ogenann ten  N ie sk y e r  T e lle rd iib e l m it 
T -form igem  Q u e rsc h n itt (A bb. 6). A b b ild u n g  7 ze ig t 
dann  d e n  E in b a u  d es  N ie sk y e r  T e lle rd iibe ls .

Literatur.
Holzerne Brucken. Statische B erechnung und Bau 

der gebrauchlichsten A nordnungen. Von A. L a s k u s ,  
Oberregierungsrat. Zweite, neu bearbeitete und verm ehrte 
Auflage. (SchluB.)

Das H auptkapite l is t das siebente, das iiber die T r a g- 
w e r k e  d e s  O b e r b a u e s  handelt. E inleitend werden 
die groBten Stiitzw eiten holzerner Balkenbriicken nach 
W inkler w iedergegeben. Es folgen dann die K onstruktlonen 
kleiner FuB gangerbriicken, einfacher B alkenbriicken, von 
Brucken mit v ers ta rk ten  H aupttragern , von B rucken m it 
zusam mgesetzten T ragbalken, von B rucken in der Form 
des Hangę- und  des Sprengw erkes und von Fachw erk- 
briicken. Die le tz teren  zerfallen w ieder in Briicken m it 
Town’schen T ragern  und  Briicken m it Howe’sehen Tragern. 
In D eutschland kom m en die Fachw erkbriicken nur noch 
bei Hilfsbriicken in B etracht, w ahrend in A m erika sich 
vielfach auch dauernde Fachw erkbriicken finden. Das 
Fachwerk is t entw eder ein engm aschiges S trebenfachw erk, 
besteht also aus G ittertragem , oder es is t ein mehrmaschi- 
ges S tanderfachw erk m it einfacher oder m ehrfacher Aus- 
fachung. Der ach te  A bschnitt behandelt Pfeiler, Joche und 
W iderlager. Im neunten  A bschnitt sind e i n s t w e i l i g e  
B r u c k e n  besprochen, im zehnten die P  r ii f u n g u n d  
B e o b a c h t u n g  n e u  e r b a u t e r  B r u c k e n ,  w ahrend 
der elfte ais le tz te r A bschnitt die U n t e r h a l t u n g  d e r  
h o l z e r n e n  B r u c k e n  bespricht.

Die D arstellung is t eine gedrangte, sehr iibersichtliche. 
Sie gibt das W esentliche in k iirzester Form  und wird unter- 
stiitzt durch anschauliche Abbildungen. In  seiner knappen 
Form kann  das Biichlein n ich t nu r dem ausfiihrenden 
Ingenieur, sondern in seiner einfachen Y ortragsw eise auch 
dem T echniker auf der A usbildungsstufe etw a der Bau- 
gewerkschule ein sehr w ertvoller, um  nicht zu sagen un- 
entbehrlicher Behelf sein. —

Holzhauser von Professor Albinmiiller. Mit 35 teils 
farbigen A bbildungen und  30 G rundrissen. Preis 70 Mark. 
Verlag von Ju lius Hoffm ann in S tu ttgart.

Dem schonen W erk  in handlichem  Q uartform at, das der 
F o r d e r u n g  d e s  B a u e s  d e r  H o l z h a u s e r  dienen 
will, h a t Grofiherzog E rn st L udw ig  von H essen-D arm stadt ein 
Vorwort gegeben, in dem er treffend  darauf hinweist, daB 
unserę soziale N ot zu einem groBen Teil W o h n u n g s -  
e l e n d  heifie. W em  es gelinge, in diesen Zeiten der Bau- 
schwierigkeiten und B auteuerung  dem ringendem Volk ge- 
sunde und billige Einzelw ohnungen zu geben', der werde sich 
den Namen eines groBen W ohltaters sichem . W as aber noch 
mehr sei: „Er w ird in sich die heilige Befriedigung hegen 
diirfen, vielen die G rundlage zu einem  gliicklichen D asein 
gegeben zu haben.“ Ein Mittel dazu is t der Holzbau. Mit 
ihm konnen w ir in auBerordentlich yielen Fallen der driicke-n- 
den W ohnungsnot steuern, und kein B austoff kann dem 
Veiiangen nach einem behaglichen Eigenheim  besser ent- 
gegenkommen, ais gerade das Holz, w enn es sachkundig 
verarbeitet wird.

Professor A lbinm iiller in D arm stad t und die ausfiihren- 
den W erke der F irm a Christoph & U nm ack A.-G. in N iesky 
haben sich fiir ihre A rbeiten die alten  Erfahrungen zu-

D iese gu fie ise rnen  T e lle rd iib e l w e rd en  in  12 A b- 
s tu fu n g e n  m it e inem  A uB endurchm esser von  80 bis 
325 mm e in g eb a u t, en tsp re c h e n d  e in e r T ra g fa h ig k e it 
fiir e inen  D iibel in  d e r  S ta b r ic h tu n g  v o n  1,3 1 b is  e tw a  
22 t. D iese  D iibel k o n n e n  g le ich  g u t zu r V e rb in d u n g  
vo n  S tab en  fiir H o lz fachw erke  m it groB en a n g eh an g ten  
L as ten , w ie au ch  fiir v e rd iib e lte  B a lk en  m it rech t- 
eck igem  oder ± -  Q u ersch n itt V erw en d u n g  finden. A n 
d e r  U b e rtra g u n g  d e r au fzu n eh m en d en  K ra fte  be- 
te ilig en  s ich  d ie  auB ere u n d  d ie  in n e re  Z y linderflache . 
D urch  d ie  e ig en a rtig e  Q u ersch n ittsb ild u n g  m it R ippe 
w ird  d e r K a n te n d ru c k  k le in e r  a is  b e i gew ohnlichen  
g e ra d e n  D iibeln  ohne R ip p e . J e  n ach  M aB gabe der 
s ta tisch en  B erech n u n g  w ierden fiir d en  jew e ilig en  A n- 
schluB od er d ie  Y erb in d u n g  ein oder m eh rere  D iibel 
e in g ese tz t. D er in d e r M itte des E isend iibe ls an g eo rd - 
n e te  B olzen d ien t in  e rs te r  L inie dem  Z u sam m en h a lt d e r 
zu v e rb in d en d en  H olzteile . D ie H ers te llu n g  d er N u ten  
fiir d ie  guB eisernen  D iibel e rfo lg t m itte ls  e igens h ierzu  
k o n s tru ie r te r  F ra se r. G u tes Z usam m enpassen  d e r e in 
ze lnen  T eile  is t  bei dem  w ohl aussch lieB lich  fiir diese 
A rb e iten  in  F ra g e  kom m enden  M asch inenbetrieb  
s ich e rg es te llt u nd  g ew ah rle is te t d am it auch  die Sicher- 
h e it des k o n s tru k tiv e n  A ufbaues e iner gan zen  B au- 
A n lage . —  (SchluB fo lg t.)

nutze gemacht, die in L andem  m it noch harterem  Klima 
wie z. B. Skandinavien, RuBland, Polen, Schweiz und den 
Tropen seit langen Jah ren  zur immer groBeren V erbreitung 
von Holzhausern fiihrten, sodaB hier auch technisch 
Leistungen von hochstem W ert vorliegen. Die zahlreichen 
Abbildungen und genauen Grundrisse zu den iiber dreiBig 
hier vorgefiihrten Holzhausern beweisen, daB der Holzbau 
der Phantasie  in der innern und auBern G estaltung weite- 
sten Spielraum ermoglicht, und es lassen sich w eiterhin 
die verschiedenartigsten W irkungen erzielen, je nachdem 
die Holzer gebeizt, lasiert, gestrichen oder bem alt w er
den. Der Farbę is t beim Holzhaus ein w eiter Spielraum 
gegeben. Auch da, wo der reine Holzbau nicht durch- 
gefiihrt wird, wie beim Fachw erkhaus, g ilt besonders in 
unseren M ittelgebirgen die B retterverschalung oder die 
Bekleidung m it Holzschindeln ais bester und dauerhaftester 
Schutz gegen W ind und W etter, Hitze und K alte. Und 
auch hier findet die Farbę ihre zweckmaBige Anwendung. 
Auch beim Steinhaus w erden schon w esentliche Teile 
aus Holz hergestellt. Da d rangt sich die Frage auf, warum  
das Holz n icht in allen Teilen des H auses sachgemaBe 
V erw endung finden kann. Diese Frage bejah t Albinmiiller 
in iiberzeugender W eise durch seine im vorliegenden W erk 
veróffentlichten Entwiirfe zu Holzhausern. Sie zeigen den 
ganzen Reichtum  der moglichen kiinstlerischen G estaltung 
des Hauses; an einem ausgefiihrten Beispiel w ird die be- 
hagliche W ohnlichkeit des Holzhauses dargetan. Ganz 
vortrefflich is t die A usstattung, welche die Verlagsbuchhand- 
lung, ihrer U berlieferung folgend, dem W erk gegeben hat. 
Mit ihr ha t auch sie erheblichen A nteil an der erfolg- 
reichen W erbung fiir das Holzhaus. —

Vermischtes.
Moderne Hallendacher nach der Bauweise Tuchscherer.

Am 17. .F ebruar 1922 hielt Hr. P rivatdozen t Dr. L e w e  
aus Berlin im „D eutschen Polytechnischen V erein“ in P rag  
einen V ortrag  iiber „ M o d e r n e  H a l l e n d a c h e r  n a c h  
d e r  B a u w e i s e  T u c h s c h e r e r “ . W ir entnehm en 
iiber den Y ortrag  der von Prof. Dr. Alfr. B i r k  in P rag  
herausgegebenen „Ingenieur-Zeitschrift" das Folgende:

Die w irtschaftliche E ntw icklung der K riegs- und Nach- 
kriegsjahre kam  infolge der Y erteuerung des E isens und 
Zementes dem H o l z b a u  zu sta tten , da sie ihn zu einer 
ganz ungeahnten Entw icklung drangte. Der Holzhallen- 
bau eignet sich iiberdies w egen seiner schnellen L ieferungs- 
m oglichkeit zu Luftschiff- und Flugzeughalłenbauten. Doch 
ha t auch die Industrie sich m ehr und m ehr dieser B au
weise fiir ihre B auten bedient.

Der V ortragende besprach die Ziele des neuen Holz- 
baues und gab eine Ubersicht der einzelnen Bauweisen 
sowie der L eitgedanken ihrer Erfinder, w odurch er immer 
m ehr entw ickelt w urde, w as sich besonders bei den in  den 
deutschen V ersuchsanstalten  durchgefiihrten Probebelastun- 
gen zeigt, welche ganz geringe D urchsenkungen ergaben.

A nstelle der im Zim m erm annsbau iiblichen H angę- und 
Sprengw erke sind je tz t Bogenbinder und Fachw erke ge- 
treten . Bei diesen is t hauptsachlich die F rage des An- 
schlusses zugbeanspruchter S tabe von W ichtigkeit. An
stelle der friiher gebrauchlichen Flachdiibel, fiir welche die
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E inschnitte durch Sageschnitte hergestellt werden, ge- 
langen je tz t nur noch Runddtibel zur Anwendung, tu r 
welche die Ausnehmungen im Holz gebohrt oder gefrast 
werden, die daher bedeutend genauer sind ais die ^age- 
schnitte. Die Runddiibel sind entw eder durchgehende 
Bolzen- oder Rohrdiibel oder seitlich sitzende Diibel, die 
Zylinder-, Doppelkegel- oder Ringdiibel. Die 6rste A rt 
hat den N achteil der sprengenden W irkung, welche durch 
A nordnung besonderer umfassender Biigel aufgehoben 
werden muB. Diese haben den Nachteil der exzentnschen 
K raftw irkung, welche den Diibel aus _ dem Holz heraus- 
zudrehen trach te t imd umso groBer ist, je kleiner der 
Diibeldurchmesser im Yerhaltnis zu seiner Hohe ist. An- 
zustreben is t daher ein einziger, ganz flacher Diibel von 
groBem Durchmesser. Dieser Bedingung entspricht der 
Ringdiibel Tuchscherers, bei welchem das V erhaltms von 
Durchmesser zur Hohe 5 zu 1 betragt.

Das W esentliche dieses Diibels besteht darin, daB er 
aufgeschlitzt ist und daher gegeniiber den geschlossenen 
Ringen eine doppelte W irksam keit hat,^ da er den Ring- 
kern und den Balkenvorkopf gleichzeitig zur_ Mitwirkung 
heranzieht. Dieser Umstand bew irkt die W irtschaftlich- 
ke it dieses Verbandes, der nur ein D rittel des Eisenver- 
brauches gegeniiber den Runddiibeln bedingt.

Die Berechnung und Versuchsergebnisse be- 
ziiglich der Festigkeit dieser Ringdiibelver- 
bande ergaben giinstige W erte; so zeigte die 
Probebelastung der von Tuchscherer in Breslau 
erbauten Forderbriicke von 27 1,1 Spannweite bei 
Schmiedeberg O. S. (Łaurahutte) fiir die rech= 
nungsmaBige N utzlast nicht ganz 1 cm, das ist 
1/3000 der Stiitzweite, ein MaB, das bei den 
alten Bauweisen zehnmal so hoch ist.

Der Ringdiibel ermoglicht die Ausfuhrung 
aller Fachwerksformen, wie sie auch im Eisen
bau iiblich sind. E r sichert den Angriff der 
S tabkrafte in den Systempunkten. Die Ring* 
nuten sind m it Leichtigkeit durch maschinelle 
Frasung mit volliger Genauigkeit herzustellen, 
ohne daB gelem te A rbeiter no tig  waren. Die 
Schwachung des Holzquerschnittes is t wegen 
der doppelten W irksam keit des Diibels auBer- 
ordentlich gering. Die rechnungsmaBige ttber- 
priifung ergibt beim zulassigen Reibungsdruck 
geringe Verdrehungen des Ringes und sehr ge- 
ringe Eisenspannungen. Der Ringdiibel ermóg- 
licht eine Typung auf 8 verschiedene GroBen 
von 10—30 cm Durchmesser, was fiir die Er- 
zeugung von grofiem Vorteil ist.

Der V ortragende zeigte Lichtbilder verschiedener Aus- 
fiihrungen von H allenbauten, welche von der Industrie 
aller Zweige ausgefiihrt wurden. Die verw endeten Spann- 
weiten reichen im Allgemeinen nicht iiber 40 m, doch zeigt 
die Ausfuhrung einer Riesenflugzeughalle, daB auch 
Spannweiten bis 60 m erzielt werden konnen. Aus der 
allerletzten Zeit stam m t die A nwendung des modernen 
Holzbaues im Briickenbau, besonders fiir Forderbriicken, 
die bis zu 40 m Spannweite bereits ausgefiihrt wurden. 
Die vorgefiihrten Bilder zeigten die gefallige W irkung 
dieser Bauweisen. —

D as H olzhaus in der S ied lu n g s ta tig k e it de r S ta d t A ugs
burg . Die W ohnungsnot der S tad t A ugsburg m it ihrer 
starken Industrie-Bevolkerung hat auch hier zu einer Reihe 
bem erkensw erter Siedlungs-Mafinahmen gefiihrt. Auf dem 
etw a 185 Tagw erke groBen Gebiet zwischen Friedberger 
StraBe, W aldrand, Spickel StraBe und Siebenbiirgischer 
Straże an der Bahnlinie A ugsburg—Miinchen wurde die 
G a r t e n s t a d t  A u g s b u r g - S p i c k e l  ais gemein- 
niitzige Bauvereinigung gegriindet. Dieses Gelande is t so 
aufgeteilt, daB ein allmaliger Obergang von der hohen und 
engen stadtischen zur w eitraum igen landlichen Bauweise 
sta tt findet. Die freie landliche Bebauung wird sich natur- 
gemaB gegen den benachbarten W ald hin entwickeln. 
Hier nun soli das H o l z h a u s  in weitem Umfang Ver- 
wendung finden. Mit der E rstellung von 30 W ohnungen 
in Zweifamilienhausem aus Holz is t schon im Jah re  1921 
begonnen worden; weitere Holzhauser werden folgen. Der 
fiir die Holzhauser gewahlte Typus zeigt eine ansprechende 
Form. Auf gem auertem  Sockel erheben sich zwei Voll- 
geschosse und iiber ihnen steigt das hohe Satteldach m it 
beiderseitigen Stirnfiachen auf. Die H auser besitzen einen 
Stallanbau. Das SockelgeschoB enthalt nur zum Teil 
Keller, sowie eine Badestube und die W aschkiiche. Im 
zweiten Stockw erk befinden sich v ier Zimmer m it K uchę 
und Nebenraumen, in das DachgeschoB ist eine W ohnung 
von drei Zimmem und Kiiche eingebaut. An der einen 
Seite des Hauses zieht sich durch beide Yollgeschosse ein 
Balkon entlang, der vom W ohn- und von einem Schlaf-

zimmer aus zuganglich ist. Die F enster sind m it Klapp-
laden versehen. —

F o rtsc h r itte  im In g em eu r-H o lzb au . Hr. Dr.-Ing. A.
J a c k s o n  aus S tu ttg a r t hielt am 22. Februar 1922 im 
Ino-enieur- und A rchitekten-V erein“ zu Ziinch einen Vor- 

trag  iiber „ F o r t s c h r i t t e  i m  I n  g e n  i e u r - H  o 1 z - 
b a u“. Nach einem B ericht der „Schweizerischen Bau- 
zeitung" w urden nach einem kurzeń  Hinweis auf den 
anatom ischen Aufbau des Holzes un ter V orzeigung mikro- 
skopischer Q uerschnitte die bei H olzkonstruktionen ver- 
wendeten V erbindungsm ittel an H and von durchgefiihrten 
M aterialpriifungen bekannt gegeben. Der Schraubenbolzen, 
der heute im Ingenieur-H olzbau eiin w ichtiges Verbindungs- 
mittel ist, wurde in seiner W irkungsw eise durch Licht
bilder an durchgefiihrten Zugversuchen gezeigt; aus dem 
Bruchstadium  dieser V ersuchskorper w ar die eingetretene 
Verform ung der Schraubenbolzen deutlich ersichtlich. Der 
V ortragende versuchte an H and der vorgefiihrten Material- 
prufungen die von ihm festgelegrten und fiir die Praxis zu- 
sam m engestellten B erechnungs-Grundlagen der Schrauben
bolzen klarzulegen. Diese G rundlagen sind von dem Vor- 
tragenden an anderer Stelle bekann t gegeben worden. („Der 
Ingenieur-Holzbau", im V erlag K onrad  W ittw er, Stuttgart.)

Ais w eitere Y erbindungsm ittel w urden vom Yortragen-

den K reisscheiben, doppelkegelfom ige Diibel und Band- 
eisenverbindungen besproclien und die W irkungsw eisen der 
vórgenannten Y erbindungsm ittel durch w eitere Material- 
priifungen gekennzeichnet.

Im AnschluB an die vorgenannten  Materialpriifungen 
erorterte der V ortragende die von ihm auf dem Gebiet des 
Ingenieur-Holzbaues durchgefiihrten neuesten  Versuche, bei 
denen es sich um die Festlegung der bei einem ZugstoB 
in den Seitenlaschen imd dem M ittelstiick auftretenden 
Beanspruchungen handelte. Die E rgebnisse dieser Versuche 
konnte der V ortragende nu r kurz streifen; er verwies in 
diesem P u n k t auf eine von ihm vorbereitete Yeroffent- 
lichung, in der dem nachst die beim V ersuch eingetretenen 
Spannungsverhaltnisse theoretisch k largeste llt werden.

W eitere L ichtbilder zeigten die verschiedenen Yer
bindungsmittel, die heute im Ingenieur-H olzbau verwendet 
werden. Zum SchluB w urden einzelne A usfiihrungen der 
auf dem Gelande der S tu ttg a rte r B ahnhofbauten erstellten 
freitragenden H allenkonstruktionen gezeigt.

Bei der anschliefienden D iskussion hatte  der Vor- 
tragende versaum t, eine von D irektor M. Ros an ihn ge- 
richtete F rage zu beantw orten, nam lich die, ob in Deutsch
land die friiher verw endete Euler-Knickform el fiir die 
Berechnung von D ruckstaben auch neuerdings aufrecht er
halten bleibe. H ierauf is t zu sagen, daB die Baukreise 
Deutschlands zur Festlegung der T etm ajer- oder Schwarz- 
Rankine-Form el beim NormenaussclniB der deutschen 
Industrie besondere E ingaben gem acht haben. Die Reichs- 
eisenbahnen haben sich entschlossen, fiir die Berechnung 
der D ruckglieder eine der T etm ajer- oder Schwarz-Rankine- 
Form el entsprechende K urve anzunehm en. Es is t zu er- 
w arten, daB der NormenausschuB fiir die in A ussicht stehen- 
den neueren Bestim m ungen einen ahnlichen W eg einhalt.—
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