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Die Bedeutung des Holzes auf der Mitteldeutschen Ausstellung in Magdeburg.
Von Geheimem Baurat P e t e r s ,  Stadtbaurat a. D. in Magdeburg.

(SchluB.I Hierzu die Abbildungen S. 70.
m Obrigen kommt die Bedeutung 
des Holzbaues auf der Ausstel
lung kaum zur Geltung! Abge- 
sehen von dem einzigen Holz- 
doppelwohnhaus von der Firma 
C h r i s t o p h  & U n m a c k  in 
Niesky O.-L., das nach dem Ent
wurf von A l b i n  M u l l e r ,  
Darmstadt, mitsamt der inneren 
Einrichtung in mustergiiltiger 

Weise ausgefiihrt ist und namentlich in letzterer Hin- 
siclit bemerkenswerte Einzelheiten fiir die groBtmog- 
liche Raumaysnutzung zeigt, hat sich nur die bekannte 
Spezialfirma H o n t s c h  u. C-o., Dresden-Niedersedlitz, 
mit Vorfiihrung einer ihrer typischen Hauser mit Ge- 
wachshaus-Anbau beteiligt. Be'i den ausgestellten S i e d- 
l u n g s b a u t e n  tritt der Holzbau aber ganzlich zu
riick, da bei den Flachbauten augenscheinlich der
M a s s i v b a u jetzt den Wohnbediirfnissen und An-
schauungen der bauenden Gemeinden, Genossenschaften, 
Spar- und Bauvereine usw. besser Rechnung tragt, 
ais das beim jetzt recht teuer werdenden Holzhaus
— dessen Vorziige jedoch keineswegs verkannt werden 
sollen —  der Fali ist.

Erwahnt mag auch noch der sogenannte „ Z o l l -  
b a u“ des Stadtbaurates Fritz Z o 11 i n g e r in Merse- 
burg werden, der die Hauswande in besonders kon- 
struierten, leicht zusammensteckbaren Formen durch 
G ii 13 mit einer Masse herstellt, die die Warmehaltung 
des iiblichen Backsteinbaues erreichen soli. Die voll- 
standige Typisierung des Hauses kann auf diese Art 
erzielt werden. Die Herstellung erfolgt unmittelbar 
aus den auf der Baustelle gewonnenen Urstoffen unter 
Yerwendung von Schlacke, Asche und natiirlich von 
dem jetzt kostbar gewordenen Zement, der allerdings 
die fiir diese Betonweisen maBgebende Lebens- 
bedingung bedeutet.

Aufierdem aber schlagt Stadtbaurat Zollinger ein 
neues Dach, das sogen. „Z o 11 b a u - L a m e 11 e n - 
D a c h“ vor, dafi dem bisher iiblichen Sparren- und 
Rahm-Dach ein Ende bereiten soli (Abb. 10, S. 74). 
Es besteht nach seinem, immerhin interessanten, jeden- 
falls eigenartigen Vorschlag aus einzelnen ganz gleich- 
mafiig ausgebildeten B r e 1 1 1 a m e 11 e n , die in 
groBeren Mengen auf Vorrat maschinell hergestellt 
w.erden, so daB ohne besondere Vorrichtung jederzeit 
mit der Aufstellung des Dachstuhles an Ort und Stelle 
begonnen werden kann. Je nachdem man gerade oder 
geschweifte Lamellen verwendet, lassen sich ebene oder 
gewolbte Dachformen (Abb. 11, S. 74) in unbeschriink- 
ter Form herstellen; der von Verbandholz, Stiitzen 
und Streben freie Dachraum laBt dem Ausbau jeden 
Spielraum. Die beigefugten Abbildungen mogen den 
originellen Gedanken weiter erlautem, dessen Be- 
wiihrung in der Praxis erst abgewartet werden muB!

SchlieBlich sei noch einer „ B o g e n b a l k e n -  
d e c k e “ von G u m p e r t  in Ansbach (Bayern) ge- 
dacht, die in ihrer Tragfahigkeit dem normalen Yoll- 
balken nahezu gleichkommt und fiir h o l z a r m e  Ge- 
genden mit einer Ersparnis von 30— 40 v. H. gegeniiber

der Vollbalkendecke empfohlen wird. Sie besteht 
nach Abb. 12 aus ziemlich eng neben einander im Ab
stand von 25 cm stehenden Bohlen von 6 bis 8 om Starkę, 
zwischen denen bogenformig gespaimte Bretter von
2,5 cm Starkę auf Dreikantleisten angebracht sind. Die 
damit erzielte stark ausgesteifte, flachę Gewolbedecke, 
die von Segmenten zellenartig durchsetzt wird, mag, 
wenn sie ungeschalt verbleibt, einen ganz hiibschen Ein- 
druck von unten gewahren, ohne daB damit der gewohn
lichen wagrechten Balkendecke wohl ernstlich ein Wett- 
bewerb entstehen wird. Der Gedanke, der bei dieser 
Anordnung zum Ausdruck gelangt, daB je 2 Bohlen ein 
Sprengwerk bilden und daB fiir die Decke eine beson
dere Tragfahigkeit erreicht wird, gewahrt zugleich den 
Vorteil, daB die Zwischendecke durch die bogenformige 
ersetzt, somit zum t r a g e n d e - n  Bauteil umgewandelt 
wird. Die Konstruktion wird bis zu 12 m Spannweite 
des zu iiberdeckenden Raumes empfohlen, insbesondere 
auch fiir Schuppen- oder Hallendacher.

Ais ein Paradestuck der zum Holzbau gehorigen und 
ihm nahe verwandten Sage-Industrie soli endlich noch 
auf den etwa 10 m hohen Flaggenmast hingewiesen wer
den, der aus einer Reihe von 6 senkrecht neben ein
ander stehenden Bohlen dieser Lange geschnitten ist; 
bei etwa 60 cm Durchmesser des aufgeteilten Stammes, 
ein stattliches Ausstellungsstuck der Firma T u c h - 
m a n n  u. C o., Dampfsage- und Hobelwerk in Dessau- 
RoBlau.

Da, wo der Holzbau bei dieser doch durchweg in 
Holz bewirkten Ausfiihrung der Ausstellungsbauten zur 
reprasentativen Geltung hatte gelangen sollen, am 
H a u p t e i n g a n g  namlich, ist es wohl aus Sparsam- 
keits-Riicksichten unterblieben. Der langweilige, nur 
den Anpreisungen der Reklamę dienende Bretterzaun, 
der in ganzer Erstreckung um den weiten Ausstellungs- 
raum herum in regelmaBigen Abstanden mit einem 
maehtigen M (Miama) geziert ist, hatte hier, wenigstens 
an dem Hauptzugang von der monumentalen „Stern- 
briicke“ her, mit einem bedeutungsvolleren, kiinst- 
lerischeren Aufbau unterbrochen werden konnen, ais 
daB iman sich mit dem zur Ausfiihrung gebrachten, 
ziemlich nichtssagenden Portal mit niichtern sich an- 
schlieBenden Eintrittskarten-Schaltern rechts und 
links, geglaubt hat begniigen zu diirfen! —-

B o g e n - B a l k e n d e c k e  Sjrs t e m „ G u m p e r t 1
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Die Anwendung der „Leichtholztrager** bei der Reichspost.
L a g e r  h a l l e f i i r  d a s  P o s t -  u n d  F e r n s p r e c h - U n t e r a m t  m i t  T e l e g r a p h e n - B a u a m t  

i n L e i p z i g - R e u d n i t z ,  L i l i e n - S t r a B e .
Yon Diplom-Ingenieur 

ei den gegenwartig in Ausfiihrung be
griffenen Baulichkeiten der Reichspost- 
behorde zur Errichtung eines Post- und 
Fernsprech-Unteramtes „mit Telegraf en- 
Bauamt in Leipzig-Reudnitz gelangen, 
neben den Eisenbeton-Arbeiten zum

Abb. U . Z o l l b a u - L a m e l l e n - D a c h .  B o g e n f o r m .

Abb. 10. Z o l l b a u - L a m e l l e n - D a c h .  E b e n e  D a c h f l a c h e .  
Der H olzbau auf d er M itte ld eu tsch en  A usste llung  in M agdeburg .

Abb. 4. L a g e r li a 11 e fur d as F er n sp r e c h -U n te r a m t i n L e i p z i g.

Hochbau,-umfangreiche Holzbau-Arbeiten rur die Dach- 
geschosse und Balkendecken im Hochbau, sowie fiir 
samtliche Hallen- und Nebenbauten zur Ausfuhrung.

Fiir die Holzbau-Arbeiten hat man, anstelle der 
sonst ublichen \  ollholz-Profile, den I-forrnig profilierten 
„L e i c h rh  o 1 z t r a g  e r 11“ den Vorzug gegeben. MaB-
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H a i ni o v i c i in Leipzig.
gebend fiir die Wahl der Leichtholz-Konstruktion waren 
der Umstand der W irtschaftlichkeit in der Massener- 
sparnis, also der Billigkeit gegeniiber anderen Holz- 
oder Massenkonstruktionen, ferner die bessere Raum- 
ausnutzung gegeniiber den sonst im Holzbau ublichen 
Zwischenkonstruktionen, wie Zangen, Streben u. dgl.

mehr, die beim Leichtholz ganzlich in Weg- 
fa.ll kommen. Auch der Vorteil, daB nur e i n e  
Mittelstiitzenreihe, statt dereń z w e i  beim 
Yollholzsystem, zur Ausfuhrung kam, schlieB
lich die Schnelligkeit in der Aufstellung der 
Leichtholztrager veranlaBten die Reichspost- 
Behorde, die Leichtholzkonstruktion hier in 
reichem AusmaB zur Ausfuhrung zu bringen.

In statischer, praktischer und versuchs- 
technischer Beziehung hat sich das Leicht
holz bisher vorziiglich bewahrt, wie zahlreiche 
Ausfiihrungs-Beispiele und die Versuche im 
staatlichen Materialprufungsamt Dahlem-Ber- 
lin und im Versuchsamt der Technischen 
Hochschule Dresden erwiesen haben.

Wie bereits in friiheren Abhandlungen er- 
iirtert, sind die Leichtholztrager I-formig j>ro- 
filiert, aus Flanschen und Steg zusammenge- 
setzt, die mit in Wasser unloslichem „Certus“- 
Kaltleim geleim t und in statisch einwand: 
freier Weise zusammengenagelt werden.

Die aus den Abbildungen 1— 4 ersichtliche 
Halle iiberdeckt eine Grundflache von 1 5 111 
Breite und rd. 48 m Lange mit 10 Feldern von 
je 4,8 m Achsabstand. Die Mittelstiitzenreihe ist 
aus praktischen Erwagungen aus je zwei 
Yollholzern von 1 4 /1 6 cm stark zu einer ge- 
meinsamen Stiitze gekuppelt, sodaB jede 
Halbstiitze einen tiefer und einen hoher lie- 
genden Binderunterzug tragt. Die Daehiiber- 
hohung ist wegen der besseren Belichtung 
der Halle mittels lotrecht stehender Seiten- 
oberlichte erforderlich geworden.

Die 4,8 m langen Pfetten sind 18 cm hoch, 
wobei Steg und Flanschen aus 3 cm starken 
und 12 cm breiten fichtenen Bohlen bestehen. 
Zur Aufnahme der iiberschiissigen Sehub- 
spannungen in der Leimfuge dienen 5 mm 
starkę Rundeisennagel. Die 7,5 m lan«en Bin- 
der-Unterzuge sind 4 1 cm hoch, wobei Steg und 
Flanschen aus 8 /25cm starken fichtenen Bohlen 
bistehen, die mit 5 mm starkenRundeisennageln  
schub- ui d biegungsfest verbunden sind.

An der linken Seite des Grundrisses 
schlieBt einer der Nebenbauten an. dessen 
Decke iiber dem ErdgeschoB, sowie die Kelil- 
balkenlage und die Dachrahmen in Leicht- 
holztragern zur Ausfuhrung gelangen, wobei 
die Dachstanderlasten von den Leichtholz- 
tragern der ErdgeschoBaecke abgefangen  
wi^rden. An der rechten Seite schlieBt ein 
weiterer Nebenbau an, ais ErdgeschoBbau 
mit Oberdachung in Leichtholztragern. Samt
liche Flachdacher sind mit zweilagiger teer- 
freier Pappe eingedeckt.

Die Hoffront des Hallenbaues ist ais ab- 
gebundenes Holzfachwerk mit Bretterver- 
schalung zwischen den Einfahrtstoren ausge- 
fiihrt. Die Mittel- und Frontstiitzen sind auf 
Mauerpfeilern aufgestellt, dereń Griindung, 
wegen des aufgefiillten Erdreiches, rd. 6,0 m 
bis auf den festen Boden hinabreicht.

Die Grenzmauer-Hinterfront ist in Ziegelsteinen, 
gegen W ind druck ais vollig standsichere freistehende 
Mauer, ausgefiihrt, Ihre Griindung erfolgte m ittels Spar- 
bogen im Erdreich auf rd. 6 ,0 m bis auf den festen 
Grund hinabreichenden Betonpfeilern. Diese Griindungs- 
art hat sich hier ais die giinstigste erwiesen.
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Entwurf und Bauleitung der Bauwerke liegen in 
Handen des Hrn. Reg.-Bmstrs. F e s t .  die Ausfiihrung 
der Leiehtholztrager (T>. R. G. M. 788 199) erfolgt durch 
Hm. Bmstr. K r a m e r - Leipzig. dem die Ausfiihrung 
gesetzlich geschiitzt ist. Die Berechnung und Konstruk- 
tion der Leiehtholztrager stammen vom Yerfasser. —

Abb. 1. G r n n (1 r i B d e s  II a u s e s.
Abb. 2. Q n e r s c h n i t t  de r  Hal l e .  
Abb. 3. Q n e r s c h n i t t  d e s  Ne  u ba u-

G e b 3 n d e s.

Postamt-Neubau Leipzig-R.

7. O ktober 1922.

Widerstandfahigkeit von Schraubenverbindungen 
in Hotekonstruktionen.

it diesen fiir den Holzbau wiehtigen Frajren 
befassen sich Untersuchungen. die im Mat.- 
Priif.-Amt der Tech. Hochschule Stuttgart an- 
gestellt und von O. G r a f  im ..Bauingenieur". 
Heft 4/5 1922. unter Beigabe zahlreieher 
Bilder und Schaulinien veroffentlicht sind.

Die l  ntersuchungen wurden angestellt mit Kiefernliolz, 
das eine Druckfestigkeit parallel zur Faser von i. M. 
2 5 0 i c-J> aufwies bei 0.54—0.57 s com Raumgewicht 1 das 
letztere ist bekanntlich bis zu einem gewissen Grade ein 
GutenmaBstab fiir die Holzfestigkeit i. Die Untersuchungen 
wurden zunachst angestellt mit einem Probekfirper aus drei 
Holzern aus 50 und 60x200 Quer?chnitt, die mit den 
gehobelten Flachseiten aufeinander liegend. durch Bolzen 
verbunden waren. Die beiden schwacheren und kiirzeren 
St itenholzer umfaBten das Kopf-Ende des langeren Mittel- 
holzes nur auf 520 mm Lange. Die 6 je 13 mm starken Bolzen 
waren mit 1 mm Spielraum in zwei Reihen von 100 mm Quer- 
abstand und in je 130 mm Liingsabstand unter sich und von 
den Holz-Enden eingezogen. Kopf und Mutter gaben ihren 
Druck durch Yermittlnng von Unterlagplatten von 50<tcm 
GroBe auf die Holzflache ab. Der Korper wurde lotrecht 
mit den FuB-Enden der Seitenhiilzer auf einen ans zwei 
U-Eisen gebildeten Trager aufgesetzt. wahrend das langere 
Mittelholz. an dessen unten m Ende eine 
Zugkraft P angriff. zwischen diesen 
beiden U-Eisen durchges-eckt •» urde.
Nahe dem Kopf- und FiiB-Ende der auf- 
gesehraubten Seitenholzer und auf dem 
Mittelholz waren Marken angebracht. 
an dereń sich bei der Belastung ver- 
groBemden Abstand die Yerschiebungen 
der drei Holzer gegen einander abge- 
lesen werden konnten.

Diese Holzverbindunsr ze:gte bei 
niedtrer Belastung zunachst kleine Yer- 
schiebnngen. die z T. auf die elastische 
Zusammendriickung und Dehnung der 
Holzer unter der Last zuruekzufnhren 
sind. Erst bei P =  7400 trat eine 
plotzliche Ye>schiebung um l mra ein. 
die Ueberwindung des Reibungs- oder 
Gleitwiderstandes zwischen den Holzern 
andeutend. J3ei P = 20  000 erreichte die 
Yerschiebung 13 mm. bei P =26 000 
war sie auf 30 mm gestiegen. gleichzeitig 
trat aber ein RiB in der einen Bolzen- 
reihe ein. der da* Mitfe'holz aiifspaltete 
Durch Aufschneiden des Holzes im Zuge 
dieses Risses konnten dann die Yerkriim- 
mung der Bolzen und die Yerdriickung 
der durch die Bolzen gepreBten Holz- 
tlachen festgestellt werden. Da der 
Bolzen beiderseits eine gewisse E>n- 
spannung besitzt, zeigen sich beim Mittel
holz die groBten Yerdriickungen an den 
auBeren Kanten der oberen. bei den 
Seitenholzem an den Innenkanten der 
unteren Lochleibun

Durch weitere Yersuche wurden 
dann zur Beurteilung des Wertes der 
Holzverbindung durch Bolzen eine Reihe 
von Emzelfragen untersucht, namlich 
iiber: die GroBe der Kraft. die durch 
Anziehen der Bolzen auf die Holzer aus- 
geiibt werden kann: der beim Gleiten 
tler Holzer zu iiberwindende Reibungs- 
widerstand: die Widerstandsfahigkeit der

— 3
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Schrauben; desgl. des Holzes an den Obertragungsstellen 
der Schrauben und der Unterlagsplatten; die Abhangigkeit 
der GroBe der Yerschiebungen von der Anzahl der Schrau
ben, sowie die Yerminderung der Verschiebungen durch 
Diibel; die Anteilnahme der Schraubenvcrbindungen bei 
Yorhandensein von Diibeln. Damit sind allerdings noch 
nicht alle auftretenden Fragen erschopft,, Namentlich die 
wichtige Frage der Anteilnahme des Mittelholzes und der 
Laschenholzer an der Kraftiibertragung bedarf nach Angabe 
des Verfassers noch der Durchfiihrung weiterer Yersuche.

Die G r o fi e d e r  K r a f t ,  d i e  m i t t e l s  e i n e s  
B o l z e n s  a u f  d a s  H o l z  i m Q u e r s i n n e  iibertragen 
werden kann, wurde sowohl fiir eine 12- wie eine 1 9 mm- 
Schraube bei kraftigem Anziehen mit dem Schraubenschłiissel 
durch einen mittelstarken Mann zu etwa 1300 k£ ermittelt. 
Die Hochstkraft bei festestem Anziehen zu 1900 und 2100 k?. 
Bei 40kg/<icm Querfestigkeit des Holzes mtiBte also den 
Unterlagsscheiben 32 <icm Flachę gegeben werden. Die 
Reibungsziffer zwischen den Holzern wurde zu /u =  0,41—
0,49 ermittelt. Innerhalb der Grenzen der untersuchten 
Belastung wurde kein wesentlicher EinfluB der Belastungs- 
groBen festgestellt. Rechnet man nach dem 1. Versuch. 
bei dem ein Gleiten bei P =  7400 ks eintrat, so ergibt sich fi — 0,48, was also in obigen Grenzen bleibt. Bezgl. der 
W i d e r  s t a n d  s f a h i g k e i t  d e r  B o l z e n  zeigt der 
Versuch, daB diese, soweit nicht geschwachte Stellen in 
Betraclit kamen, an den Beriihrungsstellen der verbundenen 
HOlzer rissen, falls nicht vorher ein Aufspalten des Holzes 
im Zug einer Bolzenreihe eintrat. Um die D r u c k v e r -  
t e i l u n g  d u r c h  d e n  B o l z e n  a u f  d a s  H o l z  fest
zustellen, wurden noch vergleichende Versuche angestellt, 
bei denen ein Bolzen nur lose auf das genau abgeschnittene 
Kopf-Ende eines Holzes aufgelegt und durch Vermittlung 
beiderseits iibergeschobener Eisenlaschen bei gleichzeitigem 
leichten Anziehen der Mutter belastet wurden. Hierbei 
lieBen sich die mit Erhohung der Last fortschreitenden 
Durcbbiegungen des Bolzens nach oben und die von den 
Aufienkanten nach der Mitte fortscbreitende Eindriickung 
des Holzes unter dem Bolzen messen und daraus die 
Pressungen auf das Holz berechnen, wenn man die direkt 
gemessene Einpressun1? eines lose aufgelegten Bolzenstiickes 
auf dem Kopf-Ende eines gleichartigen Holzes unter dem Ein
fluB einer bestimmten Last kennt. Es -zeigte sich, daB mit 
steigender Last die Druckverteilung sich mehr und mehr 
derjenigen unter gleichmaBiger Last nahert. Die G ro Be 
d e r  A n s t r e n g u n g  d e r  S c h r a u b e n b o l z e n  wird, 
wenn man diese ais ganz oder teilweise eingespannt be- 
trachtet, iiberschatzt. Bei Ersatz der beiderseitigen ange- 
schraubten Hólzer durch FluBeisenlaschen, wie oben, ergab

G eschaftliche M itteilungen.
1. Erhohung der Ausfuhrabgaben aucli fiir die Holzbau- 

industrie. Trotz unserer Bemiihungen und Vorstellungen ist 
es uns nicht gelungen, die Erhohung der Ausfuhrabgabe 
von der Holzbauindustrie abzuwenden. Ab 3. Sept. d. J. 
betragt sie 10 v. H., wogegen die AuBenhandelskontroli- 
Gebiihren einschl. des Pressebeitrages auf y< v. H. ab 
9. Sept. d. J. ermafiigt wurden. Beziiglich der tlbergangs- 
bestimmungen verweisen wir auf Nr. il94 des Reichs- 
anzeigers vom 31. 8. 1922 bzw. Nr. 108 und 111 der „Holz- 
industrie“ vom 1. und 6. 9. 1922. Wir. bitten unsere Mit
glieder auch jetzt noch, uns Ausfuhr-Geschaftsberichte zu 
geben, bei denen jedoch die Beifiigung von Originalbelegen 
der auslandischen Kunden die Hauptsache ist. —

2. Ausfuhr und Devisen-Ablieferung. Wir maohen auf- 
merksam auf das am 21. Aug. 1922 in Kraft getretene n e u e  
Merkblatt iiber den Ankauf usw. von Wechseln, Schecks, 
Banknoten und Auszahlungen in auslandischer Wahrung 
durch die Reichsbank. Dabei weisen wir besonders auf 
folgende Erleichterungen hin.

a) Beim Kasseankauf werden Tratten und Wechsel mit 
einer Laufzeit von mehr ais 14 Tagen mit einem Kurs- 
abschla"? von yt v. H. (bisher % v. H.) fiir jeden an- 
gefangenen Monat der Laufzeit angekauft.

b) Beim Ankauf von T e r m i n d e v i s e n  ist fiir die 
ersten drei Monate der Laufzeit der Kursabschlag auf Y\ v. H. (bisher y< v. H.) fiir jeden angefangenen Monat 
ermafiigt und entsprechend bei langerer Laufzeit.

Bei Prolongationen fiir Termindevisen wird die ab- 
gelaufene Lieferfrist bei der Berechnung des Kursab- 
schlages (wie bisher) mitgerechnet, aber es wird nicht 
mehr ein besonderer Kursabschlag von % v. H. iiber 
den gewohnlichen Satz hinaus berechnet.

c) Auslandische B a n k n o t e n  konnen kiinftig, vorbehalt- 
lich der Echtheit, von den Reichsbankstellen angekauft 
werden (wahrend sie bisher nur zur Einziehung ange
nommen wurden). Es wird ein Kursabschlag von y v. H. vom Notenkurs zur Deckung samtlicher Spesen
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sich der Bruch der Bolzen unter Belastungen, die dem 
Produkt aus den beiden beanspruchten Bolzenquerschnitten 
und der Zugfestigkeit des Materials nahe kommen. Durch 
direkte Druckversuche mit Rundeisen verschiedenen Durch- 
messers auf das Kopf-Ende von Holzern ergaben sich fiir die 
schwacheren Eisen verhaltnismafiig grofiere Lasten. Diese 
Yersuche wurden durchgefiihrt zur Feststellung der 
W i d e r s t a n d  s f a h i g k e i t  d e s  H o l z e s  an d e n  
O b e r t r a g u n g s s t e l l e n  d e r  S c h r a u b e n b o l z e n .  
Vergleicht man die gefundenen Werte mit der Prismenfestig- 
keit des Holzes von 317 ks'<i™. so war das Verhaltnis bei
7 mm.Rundeisen 1,05, bei 31 mm-Rundeisen 0,80. Bei den 
Bolzenverbindungen muB sich das Verhaltnis aber kleiner 
stellen, da hier durch die Reibung schon ein grofierer Teil 
der Last aufgenommen wird.

Z a h l  u n d  S t a r k ę  d e r  B o l z e n  s i n d  v o n  E i n - 
f l uf i  a u f  d i e  G r o B e  d e r Y e r s c h i e b u n g  der Hol- 
zer gegen einander. Je starker die Bolzen sind, um so mehr 
nahert sich die Pressung der Holzfaser unter ihnen der gleich- 
miiBigen Verteilung, um so wenfger wird das Holz zusammen- 
gedriickt. Bei hoherer Bolzenzahl treten die gleichen Ver- 
schiebungen also erst bei hoherer Belastung auf. Die E i n -  
s c h i e b u n g  v o n D i i b e l n  z w i s c h e n  di-e B o l z e n  
mufi, da die Yerschiebungen hauptsachlieh von der Zu- 
sammendriickung des Holzes abhangig sind. wegen der 
grofieren Druckflachen der Diibel die Yerschiebungen ver- 
kleinern. Deswegen wirken starkere Eichenholzdubel auch 
giinstiger ais Flacheisendiibel, die quer zur Verbindungs- 
flache gestellt werden. Letztere fiihren, wenn die Bolzen 
nicht scharf angezogen sind, leicht zu Verdriickungen. Wie 
sich die K r a f t  a u f  D i i b e l  u n d  B o l z e n  v e r t e i 11, 
laBt sich nur angenahert ermitteln, indem man annimmt, 
dafi bei einer bestimmten Verschiebung der Holzer bei der 
Bolzen-Dubel-Verbindung die Bolzen den rleichen Anteil 
tia°;en, wie in einer reinen Bolzenverbindung bei der glei
chen Verschiebung. Beziiglich der H o c h s t l a s t ,  die eine 
aus Bolzen und Diibeln gemiscbte Verbindung (5 Bolzen mit
2 Diibeln dazwischen) tragt, kommen die Versuche zu dem 
zunachst iiberraschenden Ergebnis, daB diese nicht wesent
lich hoher ist ais bei reiner Schraubenverbindung. Es ist 
das darauf zuriickzufiihren, daB die volle Schraubenwirkung 
erst einsetzt bei starkeren Verschiebungen. Eine solche 
wird aber von den Diibeln hintan gehalten, sodaB die Bolzen 
hier iiberhaupt nicht. recht zur Geltung- kommen. Die Festig
keit der Verbindung wird also in erster Linie bestimmt durch 
die Druckfestigkeit der Stirnflachen der gedriickten Holzer. 
Durch feine Bearbeitung dieser Holzer und durch Einlegung 
von Blechen laBt sich die Druckfestigkeit erhohen. Vergleich- 
ende'Versuche gaben entsprechende Zahlenwerte an. — Fr. E.

(Porto, Yersicherung, Courtage, Provision) berechnet. 
Kursberechnung wie beim Ankauf von Schecks.

d) A u s z a h l u n g e n  konnen zum Kurs des Angebots- 
tages an die Reichsbank verkauft werden.

e) Verkaufsauftrage konnen limitiert werden.
f) Beziiglich der B e f r e i u n g  v o n  d e r  A b l i e f e -  

r u n g  der Termindevisen erklart sich die Reichsbank 
geneigt, in besonders gelagerten Fiillen Erleichterungen 
zuzugestehen (entgegenkommendere Fassung ais bisher).

g) Die Listę der Lander, dereń Wahrungen fiir das De- 
visengeschaft der Reichsbank in Betracht kommen, ist 
erweitert fiir B r a s i 1 i e n , B u 1 g a r i e n , L u x e m - 
b u r g und T s c h e c h o s l o  w a k e i .
Das Merkblatt kann von uns oder jeder Reichsbank- 

stelle bezogen werden gegen 1.50 M. in Briefmarken.
3. Frachtenpriifung und Beratung. Wir machen unsere 

Mitglieder aufmerksam auf die ,.Frachtenberatungs- und 
Priifungsstelle des Eisen- und Stahlwaren-Industriebundes in 
Elberfeld, Hofaue 95, Postschliefifaeh 365“, die sich dem 
D. H. Y. fiir seine Mitglieder zur Yerfugung gestellt hat. 
Da ctas Unkostenkonto ..Frachten“ fiir jeden Industriellen 
durch die fortgesetzten Tarifanderun°.en und -erhiihungen 
seitens der Reichseisenbahn von groBer Bedeutung gewor- 
den ist. glauben wir unseren Mitgliedern dringend die Be- 
nutzung obiger Einrichtung empfehlen zu sollen, zumal die 
Stellung des Bundes in der Eisen- und Stahlwarenindustrie 
Gewahr fiir beste Organisation und Arbeit und bestehenden 
ahnlichen Privatbiiros gegeniiber auch sonst manche Vor- 
teile bietet. Wir sind zu jeder Auskunft bereit und nehmen 
Anmeldun»en entgegen. — Die Geschiiftsstelle des D. H. V.

Inhalt: Die Bedentuna des Holzes anf der Mitteldeutsclien 
Aussłellung in Magdeburg. — Die Anwendung der „Loichthol?-
0 # er  ̂ C1 Keiehspost. — W iderstandsfahigkeit von 
hchraubenverbindungen in Ilolzkonstruklionen. — Geschiift- 
liche Mitte lungen. —

™ w- Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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