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Bemerkenswerter Dachbau in Holz.
H e l l e r  in Wien.
bahn und ist bei einer Breite von rund 17 m bis zum 
Oberlichtfirst etwa 16 ,5m hoch. Es zeigt ais Dach- 
trager die bekannten Stephan’schen Bogenbinder in 
Spitzbogenform. Die Dachlinie ist ein Sattel mit First- 
oberlicht und Glasmansarden.

Die anschlieBenden Seitenschiffe von rund 22 m 
Spannweite haben ais Dachtrager Fachwerksbinder, 
welche entsprechend der gewahlten, mit ąuerliegenden 
Satteloberlichten und einseitigen Glasmansarden ver- 
sehenen Pultdachform gestaltet sind. Się ruhen-einer- 
seits an den Holzstiitzen der Mittelhalle, anderseits auf 
den gemauerten AuBenwanden und haben bei der ge- 
nannten Stiitzweite von 22 m eine mittlere Netzhohe von 
rund 2,75 m d. i. %. Die einzelnen Fachwerksfelder ver- 
kleinern sich nach auBen mit der sich verringernden 
Netzhohe, sodaB die Streben unter ungefahr gleicher 
Neigung, aber samtlich steiler ais unter 45 0 liegen; mit 
Riicksicht auf den in die Hohe strebenden Zug der 
Mittelhalle eine abgestimmt wirkende Anordnung.

Die Einzelheiten an den Knotenpunkten dieser 
Fachwerkstrager sind es nun, die im Sinn der Eingangs- 
Ausfuhrungen zu einer- naheren Untersuchung Anreiz 
geben. Angenehm auffallend ist da zunaehst das 
Schneiden der Netzlinien, und zwar ais tatsachliche 
Schwerlinien der einzelnen Stabe im Netzknoten und 
damit das Fali en der Schwerpunkte der Lastiiber- 
tragungs-Flachen in die Netzlinien. Eine drehende 
Wirkung an den Fachwerksknoten erscheint daher von  
Anfang an ausgeschaltet. Winkelanderungen und Ver- 
formungen der Trager aus der Bauart der Knoten 
ergeben sich nicht.

Sodann ist zu bemerken, daB der Ausgleich der 
zusammen wirkenden Krafte der Fiillungsglieder und 
anstoBenden Gurtstabe durch ein eingebettetes Hart- 
holzstiick erfolgt. Die Streben sitzen also nicht auf 
dem Nadelholz der Gurte, dieses durch die Teilkriifte 
senkrecht zur Faserrichtung beanspruchend, sondern 
auf Hartholz. Da solches gegeniiber Nadelholz die 
doppelte Tragfahigkeit auf Druck senkrecht zur Faser 
aufweist, so ist der Yorteil augenscheinlich. Rechnerisch 
ergibt sich im gtinstigsten Fali, also bei der im Yer- 
haltnis zur Stabspannung kleinsten Flachę, in der 
Strebenrichtung eine Einheitsspannung noch unter 40 ke. 
Ein merkbares Eindringen der Strebenstirnen wird also 
nicht stattfinden. Eine Verkiirzung der Stabnetz-Langen 
und eine Verformung des Tragers aus Punkt 2 sind 
somit hintan gehalten.

Es bleibt noch die Beurteilung der Bauweise hin
sichtlich des Schwindens librig. Ais Zugstabe finden 
wir eiserne Mutterschrauben vorgesehen, sodaB ein 
Nachstellen jedenfalls moglich ist. Es diirfte ein solches 
aber kaum erforderlich sein. Die vorgenannten, die An- 
schltisse vermittelnden Hartholzstiicke ganz allein sind 
es, dereń Schwinden die Trager beeinflussen wiirde. 
Nun haben die Hartholzer aber derart kleine Ab
messungen, daB man solche Stiicke jederzeit bei Hand
lem  oder Tischlern abgelagert und ausgetrocknet vor- 
finden kann; notigenfalls bietet auch eine beschleunigto 
kiinstliche oder eine natiirliche Austrocknung keinerlei 
Schwierigkeiten. Es erscheint also bei dieser Knoten- 
bauart auch der EinfluB des Schwindens bis auf ein
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ie Hauptschwierigkeiten, welche 
dem Holzbauer. bei der Aus
fuhrung von Bauten groBerer 
Spannweiten begegnen, sind die 
notigen Rucksichtnahmen: 1. auf 
die moglichste Vermeidung von 
Dre.hwirkungen in den Knoten- 
Verbindungen; 2. auf die ver- 
haltnismaBig geringe Druck
festigkeit des Nadelholzes bei 

Beanspruchung senkrecht zur Faserrichtung, und 3. auf 
das natiirliche Schwinden der Hólzer in den Quer- 
schnitts-Massen. Wenn nun auch eine mindere Be
achtung dieser 3 Punkte bei sonst entsprechender Er- 
rechnung und Durchbildung nicht notwendigerweise 
einen Einsturz des Baues nach sich ziehen muB, so sind 
doch die bei Holzfachwerken groBerer Freilage oftmals 
sich zeigenden unverhaltnismaBig groBen Durchbiegun- 
gen hauptsachlich Folgen dieser Yernachlassigung.

Die drehenden Wirkungen an den Knoten erzeugen 
Ausbiegungen und Winkelanderungen des Netzes; das 
Eindringen der Strebenstirnen in die Gurtholzer infolge 
der iibermaBigen Beanspruchung und das Schwinden der 
Gurtholzer an sich verursachen Verkiirzungen der 
Streben-Netzlangen und damit ebenfalls Winkel-Ande- 
rungen des Netzes. Eine Verformung der Trager und 
eine Senkung in der Richtung der wirkenden Lasten 
treten ein.

W enn nun auch durch Wahl der Zugglieder ais 
Schraubenbolzen und dadurch ermoglichtes Nachziehen 
entsprechend einer Netzverschmalerung eine Art Ab- 
hilfe gegen die Folgen des Eindringens und Schwindens 
goschaffen erscheint, so hat diese Abhilfe doch keine 
durchaus vorbeugende Bedeutung. Die Abhilfe kann 
erst zur Wirkung kommen, wenn bereits ein Teil der zu 
erwartenden ganzen Verformung tatsachlich ein- 
getreten ist und kann diese auch nur in geringerem  
MaB wieder aufheben. Sie muB wieder vorgenommen 
werden, sobaki eine neuerliche Verformung sich zeigt 
oder vermutet wird. Sie erfordert also stete Aufmerk
samkeit und oftere Anwendung von Arbeitskraft.

Es ist daher naheliegend, daB das Bestreben des 
bearbeitenden Ingenieurs nach Moglichkeit darauf ge- 
richtet sein wird, die drei das Bauwerk beeintrach- 
tigenden Umstande in ihren Wirkungen ganz oder zum 
groBten Teil auszuschalten. Er wird sich bemlłhen, nur 
zentrisch wirkende Knotenverbindungen zur An
wendung zu bringen, die Beanspruchung von Nadelholz 
senkrecht zur Faser auf das zulassige MaB zu fiihren 
oder ganz zu umgehen und den Zusammenhalt des 
Fachwerks vom Holzschwund moglichst unabhangig 
zu machen.

Ein gutes Beispiel ftir erfolgreiche Bemuhungen in 
dieser Richtung gibt uns ein von der Ó s t e r - 
r e i c h i s c h e n S t e p h a n s d a c h -G  e s e 11 s c h a f t 
m. b. H., W i e n in Wien-Simmering fiir die Maschinen- 
und Waggonbau-Fabriks A.-G. im Jahr 1915 errichteter 
H a 11 e n b a u.

Dieser, eine Grundflache von rund 3200 um- 
fassend, ist dreischiffig. Das Mittelschiff enthalt eine 
etwa 8 m hoch auf holzernen Stutzen liegende Kranlauf-



A u B e r e ś  d e r  W e r k s t a t t e  d e r  S i m r a e r i n g e r  W a g g o n f a b r i k .  
Gesamtbreite 60 m.

Q u e r s c li 11 i 11 e u n d  K u o t e u p  uukt e  
d e r  W a g g o n  - W e r k s t a t t e  d e r  
S i 111 m e r i n g e r W a g g o n f a b r i k

i 11 S i m m e r i n g  be i  W i e n.

Ausgefiihrt von der Ó s t e r r e i c h i s c h e u  
n f a b r i k. S t e p l i a n s d a c h - G e s e l l s c l i a f t m .  b. H.

in Wien im Jahr 1915.

Zusam m enfassend kann  jedenfalls g esag t werden, 
daB die beschriebene, der ausfuhrenden  Gesellschaft 
patentierte Bauweise w iederum  einen erhebliehen Fort
schritt in der ingenieurm afiigen A usbildung der Holz- 
fachwerke darstellt. —

tatsachlich sich kaum  bem erkbar machendes MaB herab- 
gem indert. Uie nunm ehr 6jahrige praktische Erfahrung 
an diesem Dach und nach Angabe der Ausfuhrenden 
an sam tlichen anderen Dachern gleicher Bauart be- 
s ta tig t das auch zur Geniige.

I n n e r e s  d e r  We r k s t a t t e  d e r  S i m m e r i n s e r  W a e s o  
23 m Spannweite.

Zollbau-Schuttverfahren- und Zollbau-Umellen-Dachkonstruktion.
ls schwerste aller Sorgen lastet auf uns die 

S Wohnungsnot. Sie wirkt zerriittend und ent- 
nervend; sie bedroht die Volksgesundheit die 
Volkssittlichkeit und die Volkskraft und bc- 
deutet daher eine unmittelbare Gefahr fiir die 

a - r u  , T. 1 ^eutsęhe Zukunft. Den jungen Paaren wird 
die Eheschhefiung fast unmoglich, das FamUienleben wird 
unteigraben, der Nachwuchs unterdriickt oder verkummerf 
Die Jugend entartet, das Alter verkommt in der Raum' 
bedrangms. Das sind Zustande, verhangnisvoll fiir den Re 
stand und die Kultur unseres Volkes.

Die Bekampfung der Wohnungsnot ist daher sittliche 
und wirtschafthche Pflicht. Die Schadlichkeit unseres papier 
nen Scheingeldes wird verringert, wenn wir es in Wnh 
nungsbauten stecken. Entweder wir sohaffen den deutsch-
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geborenen Menschen Boden unter die FiiBe und ein Dach 
uoer das Haupt,, oder wir treiben sie ais Volkerdunger in 
„  * J"ai!dpi'- So stehen wir vor der Gefahr, Millionen 
“ er bosten und werktatigsten Volksgenossen durch Aus- 
wanderung zu verlieren.

’r miissen also bauen! Diese Notwendigkeit ist langst 
‘J.7A ’ , ,er uie wurde man ihr in ausreichendem MaB 

nnf -ii as au?11 so^ zu teuer sein; es wird gewartet 
wieli o!, i* 'n1'??’ durch Zogern wird durch dauemd

a Geldentwertung das Bauen immer noch teurer. 
Uerio 1 US'v'e-lc ntitzt nichts; keine Erwagungen, keine 
S S nRen bn5 en uns uber die Forderung des Tages hin- 
weg .Bauen, bauen ohne Zogern und ohne UnterlaB!
- ■ und Lóhne dauernd steigen, miissen wir 

cnattlicher zu bauen suchen und neben wirtschaft-

N0 . 21.



licherem Bauen auch den sich regenden Kraften mehr freie 
Bahn geben und mit vielen veralteten, uberlebten Vor- 
schriften, sowie mit engherzigen biirokratischen Gewohn- 
lieiten aufraumen. Unbehinderte Hand zum Bau fiir Unter- 
nelimer- und fiir Selbsthiifebauten brauchen wir; beide For- 
derungen schlieBen einander nicht aus. Die Wohnungsnot 
muB gelindert werden. Die ungeheuerlichen und sprung- 
haften Steigerungen aller Baustoffpreise und der Lohne ver- 
langen nach billigen Baustoffen und nach billiger Bauweise; 
sie zwingen zum Haushalten und Ausnutzen von Arbeit, 
Zeit und Geld und zum Erfinden in Ersparnis-Moglichkeiten. 
Jahrhunderte lam; haben wir an der alten Art des Bauens 
geklebt, und haben langsam und verschwenderisch gebaut. 
Wohl auf keinem Gebiet des menschlichen Schaffens ist 
so wenig Fortschritt zu verzeichnen, -wie auf dem des 
Bauens.

Not aber macht erfinderisch. Ersatzbauweisen aller Art 
tauchten nach dem Krieg auf. Sie haben sich durchweg 
nicht bewahrt, da man zumeist falsche Wege einschlug und 
Vorteile auf der einen durch Verluste auf der anderen Seite 
zu erzielen suchte.

Tn aller Stille hat ein deutscher Baufachmann die Sache 
angefaBt. Er erkannte, daB Stoffe, Arbeit, Zeit und Geld 
gleichzeitig gespart werden und doch Gleichwertiges f,e- 
leistet werden miifiten. Er fing an mit der Herstellung von 
Hausw&nden aus Schuttbeton zwischen Holzformen. Letz- 
tere verbesserte er aus den gesammelten Erfahrungen her- 
aus immer mehr, sodaB heute gesetzlich geschutzte 
Wandverschalungen zur Anwendung kommen, zwischen 
denen das Haus im Rohbau fertig geschuttet wird. So 
entstand jenes billige und einfache Bauverfahren, das man 
nach seinem Erfinder, Stadtbaurat Fritz Z o 11 i n g e r zu 
Merseburg, ais Z o l l b a u w e i s e  bezeichnet. Diese Bau- 
methode, seit 1906 durchdacht und dauemd vervollkommnet, 
ist alse nicht aus der Not der Zeit heraus geboren, sondern 
ais vollwertige Massivbauweise fiir die Not unserer Zeit ein 
Rettungsmittel. In vielen Teilen DeutschJands und im Aus- 
land sind bereits eine bedeutende Anzahl Schuttbauten nach 
dieser Methode errichtet, in Merseburg allein mehrere Hun- 
dert, die sich bewahrt haben und erheblich billiger sind 
ais die bisher ublichen Ziegelbauten. Je mehr die Haupt- 
baustoffe, wie Steine und Holz, im Preis steigen, umso
■ unstiger wird verhaltnismaBig das Bauen nach der Zoll
bauweise; denn die von ihr in der Hauptsache gebrauchten 
Baustoffe sind iiberall reichlich und billig zu haben.

Stadtbaurat Zollinger verwendet Kies, Sand und 
Schlacke mit schwachem Bindezusatz und erzielt damit ein 
Mauerwerk, das allen berechtigten Anforderungen ent- 
spricht. Es ist neben ausreichender Festigkeit und Trag- 
fahigkeit, iiber die von den Materialprufungsamtem Dres- 

•den und Berlin giinstige Priifungsergebnisse vorlie en, 
schallsicher, gut warmehaltend und atmemd, bietet daher 
gegen Durchschlage und Feuchtigkeit mindestens die 
gleiche Sicherheit wie Ziegelmauerwerk, dem es in vieler 
Hinsicht sogar uberlegen ist (z. B. hinsichtlich der NaTel- 
barkeit, der besseren Haftung des Putzes, der geringeren 
Neigung zu Rissebildungen u. dergl.). Da der ganze Ar- 
beitsvorgang auBerst einfach und weitgehend vereinheit- 
licht ist, so kann er auch von un°.elemten Arbeitskraften 
unter fachmannischer Leitung ausgefiihrt werden. Es 
konnen daher bei den Zollbauten auch Arbeitslose aus allen 
Berufen beschaftigt werden, eine Frage, der bei der drohen- 
den Arbeitslosigkeit groBe Bedeutung zukommt. Daher ist

Vermischtes.
Der Getreide-Kasten in Nieder-Neuching bei Erdin? 

in Ober-Bayem, ein charakteristisches Bauwerk aus Holz 
und in seiner Formengebung eines der schonsten Beispiele 
oberbayerischer Volkskunst, ist, wie die „Siidd. Bztg.“ 
berichtet, in Gefahr, abgebrochen zu werden und damit zu 
verschwinden. Die genannte Zeitschrift enthalt eine schone 
Aufnahme dieses Werkes alter Holzkunst unter Wiedergabe 
technisch-konstruktiv und kiinstlerisch wertvoller Einzel- 
heiten. Der Kasten wurde 1581 errichtet und zeigt in seinen 
Einzelheiten noch die Formen des gotischen Stiles. Er ist 
ein Beispiel hoch entwickelter bayerischer Holztechnik. Der 
Kasten ist, wie die genannte Zeitschrift schreibt, so wunder- 
bar gefiigt, daB heute noch keine Messerklinge in die Fugen 
zu bringen ist. Wahrscheinlich ist er auch das alteste Holz- 
bauwerk in Siidbayern, wenn nicht eines noch groBeren 
Gebietes. Der zweigeschossige Kasten diente zur Auf- 
bewahrung von Getreide; zum ObergeschoB,, das auf der 
einen Seite eine Laube hat, fiihrt eine Treppe. Ein hohes 
steiles Dach mit kurzer First und beiderseitigen Walmen 
krónt ihn. Die Konstruktion ist die des Block-Yerbandes. 
Da es an wirksamen gesetzlichen Bestimmungen zur Er- 
haltung des Bauwerkes zu fehlen scheint, so ist die t)ber- 
tragung in das „Deutsche Museum“ in Mtinchen angeregt

die Zollbauweise fiir Selbsthiifebauten wie geschaffen; ihre 
Yorteile kommen naturlich ebenso gut auch bei Unter- 
nehmerbauten zur Geltung. Der Mangel an gelernten Bau- 
arbeitern, voą denen augenblicklich etwa 200 000 fehlen, 
zwin .t in vielen Fallen geradezu zur Anwendung der Zoll
bauweise.

Bei diesem Bauverfahren sind grOBtmogliche Typisie- 
rung und Mechanisierung gewahrleistet. Die Form besteht 
aus leicht zusammensetzbaren und zerlegbaren Einzelteilen 
und kann ohne Nagelung in einem halben Ta? von wenigen 
Leuten aufgestellt und in der Halfte dieser Zeit abgebrochen 
werden. Sie wandert, wenn das in sie eingeschuttete Misch- 
gut abgebunden ist, im Allgemeinen nach 2 bis 4 Tagen, 
sofort zum nachsten GeschoB oder zum nachsten Bau; auf 
diese Weise ist sie mindestens dreiBig Mai hintereinander 
zu verwenden, weitere zehn bis zwanzig Mai nach ent- 
sprechender Ausbesserung und Erneuerung etwa abgenutzter 
Teile. Dadurch verteilt und til .t sich der Anschaffungswert 
der Schalung sehr giinstig auf den einzelnen Bau, zumal das 
durch VerschleiB abgenutzte Holz noch immer einen grofien 
Wert zu anderen Zwecken behalt, z. B. zu Decken- 
schalungen, Zwischenboden, Einfriedigungen u. dergl. Der 
Bruch schlieBlich bleibt ais Brennholz unverloren.

Neben dem Schuttverfahren hat Baurat Zollin ;er ein 
neues Dach konstruiert, das ais L a m e l l e n d a c h  be
zeichnet wird und wesentliche Yorteile aufweist: groBe Er- 
sparnis an Holz, Herstellung und Aufrichten durch unge- 
leimte Arbeitskrafte ohne jede Vorbereitung, Mijglichkeit 
weitgehender Vorratswirtschaft der Einzelteile, sowie Unab- 
hangigkeit von Holzlangen und Spannweiten. Neben dem 
gefalligen Aussehen springt die gute Ausnutzun? ins Auge. 
Das Dach stellt ein Rautemgefache bildendes Netzflecht- 
weik dar, das keine hinderlichen Konstruktionsteile, wie 
Stiele und Streben, enthalt. Man erhalt durch diese Kon
struktion einen freigespannten, uniibertrefflichen Lager- 
und Vorratsraum, der der Ausnutzung weitesten Spielraum 
laBt. Will man das Dach ausbauen, so kann man wie 
in jedem anderen Dach eine Art Kehlbalkenlage einbringen 
und die Dachflachen durch Fenster und Giebel unter- 
brechen, da die gesamte, aus gleichen Einheitsteilen, den 
Lamellen, zusammengeschlossene Dachflache eine statische 
Einheit bildet. Das ferti y errichtete Zollbau-Lamellendach 
kann mit allen harten und weichen Dachdeckungs- 
materialien gedeckt werden.

Dieses neuartige Dach diirfte< die erste praktisch ge- 
lungene Vereinheitlichung des Dachbaues darstellen.

Es sind nachweislich durch den Schiittbau rund 30 v. H., 
durch das Lamellendach 25—30 v. H. an Baustoffen, Ar- 
beitszeit und Lohnen erspart worden, und in Selbsthilfo 
entsprechend mehr. Zu erwahnen ist noch neben den Er- 
sparnissen an Kohle, die zum Brennen der Backsteine er- 
forderlich sind, daB, selbst wenn die Zuschlagsstoffe nicht 
an Ort und Stelle zur Verfiigung stehen, dereń Anfuhr 
ais Rohprodukte erheblich billiger ist, ais die von Fertig- 
fabrikaten, bei denen auBer der umstandlichen Handhabung 
des Yerladens Bruch nicht ausgeschaltet werden kann. Bei 
dem Zollbau-Verfahren wird jeder Baustoff ohne Verlust 
vollig ausgenutzt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB Zollbauweise und 
Lamellendach von groBer wirtschaftlicher Bedeutung sind. 
Ihre Anwendung ermoglicht in vielen Fallen erst das Bauen 
und bewahrt manches beabsichtigte oder begonnene Bau- 
vorhaben vor der Erdrosselung. —

worden, ein, wie wir glauben, sehr beachtenswerter Ge- 
danke, da es sich um ein Werk hoher Bautechnik des aus- 
klingenden Mittelalters handelt, das im „Deutschen Mu- 
seum“ eine bleibende Statte finden sollte! —

Zur Entwicklung der Holzkonstruktionen ais Ingenieur- 
bauten fiihrt Ingenieur F. M e y e r  von der Firma Locher & 
Co. in Ztirich in einem Aufsatz der „Schweizerischen Bau- 
zeitung“ vom Februar dieses Jahres aus, daB durch die un- 
geheuere Entwicklung der Eisenindustrie im letzten Jahr- 
hundert der Holzbau ungebuhrlich zuriickgedrangt worden 
sei, der doch in der Vergangenheit einst eine grofie Rolle 
gespielt habe. Wir bewundem heute die aus vergangenen 
Jahrhunderten stammenden Holzkonstruktionen fiir Briicken, 
Riegelbauten und Dachstuhle. Namentlich die Briicken sind 
so vorzuglich konstruiert, daB diese Tragwerke auch jetzt 
noch in der Lage sind, den erhohten Nutzlasten, welche die 
modernen Verkehrsmittel den Briicken zumuten, durchaus 
zu geniigen vermogen. Diese Konstruktionen yerdanken ihr 
Entstehen dem entwickelten praktischen Sinn und dem 
hohen statischen Gefiihl der Meister ihrer Zeit. Wahrend 
in der Zeit der Herrschaft des Eisens die Grundlagen fiir 
die Berechnung von Ingenieur-Konstruktionen geschaffen 
und umfangreiche Material-Yersuche angestellt wurden, 
blieb das Holz, weil damals keine Yerwendungs-Móglich-
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keit fur dasselbe gegeben war, in dieser B e s i e h u n g  unbe- 
riieksichtigt. Es lehlten bis vor kurzem sogar noc aie 
fundamentalen Grundlagen, die fur die sichere B e r e c h n u n „ s  
Mogliehkeit einer Holzkonstruktion erforderhch sind.- U 
Folgen waren Unsicherheiten und Matenal-\ erge g ? 
welche die Konkurrenzfahigkeit des Holzes vermmderten. 
Aber schon einige Zeit vor dem Krieg zeigten sich 1 
heute allgemein gebrauchlichen urnl angewendeten s 
die Anfange einer neuen E n tw ick lu n gsp en od e de-s Jioiz-
baues. Es gelang in immer zahlreieher werdenden Fallen, 
wirtsehaftliche Yorteile gegeniiber den Eisenkonstruktionen 
nachzuweisen, sodaB die neuen Systeme mehr und mehr An
wendung fanden. Zugleich bildeten sie den Ausgangspun 
fur auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Materiai- 
versuche mit den yerschiedenfin Holzern. Diese LntwicK- 
lung beschleunigte der Weltkrieg dadurch, daB er eine un- 
geheure Preissteigerung fiir Eisen und Zement herbei fuhrte, 
die Yeranlassung war zu immer umfangreicherer Anwendung 
des modernen Holzbaues. In vielen Fallen iiberstiirzte sich 
die Entwicklung, sodaB dabei manches Unbrauchbare den 
Weg in die Praxis gefunden hat. Manche Systeme, welche 
die Eigenheiten des Baustoffes nicht oder_ nicht geniigend 
beriicksichtigen, werden wieder verschwinden. Freilich, 
nachdem sie der Entwicklung manchen Schaden zugefugt 
haben; denn der Laie wird meist bereit sein, in erster Linie 
den Baustoff und nicht die Konstruktion zu yerurteilen.

Fiir die ingenieurmaBigen Holzkonstruktionen kommen 
fast ausnahmsweise Nadelholzer und von diesen die Rot- 
tanne (Fichte) und die WeiBtanne in Betracht. Fiir be
sondere Konstruktionsteile wie Auflager und ahnliche Teile 
wird mit Vorliebe Eichenholz, weniger haufig Buchenholz 
verwendet. ■ ' ■ * i

Fiir die Materialbeanspruchungen bei Holzkonstruktio
nen sind verschiedene Sehnittrichtungen zu unterscheiden: 
der Stirnschnitt, senkrecht zu den Fasem; der Radialschnitt 
durch die Lanjsachse zwischen zwei Markstrahlen; der 
Spiegelschnitt durch die Langsache und einen Hauptmark- 
strahl; der Sehnen- oder Tangentialschnitt parallel zur 
Langsachse, und endlich der Fladenschnitt ais gekriimmter 
Schnitt in einem Jahresring parallel zur Langsachse. Die 
eigentumliche Beschaffenheit des Holzes (Rohrenstruktur) 
ergibt in jeder dieser Richtungen verschiedene Festigkeits- 
ziffern. Nach Meyer besteht kein Zweifel daruber, daB die 
vielfach den Berechnungen zu Grunde gelegten Festigkeits- 
zahlen einer sorgfaltigen Durchsicht bediirfen. Entsprechend 
einer Erhohung der zuliissigen Beanspruchungen parallel 
zur Faser fiir Zug und Druck miissen jene senkrecht zur 
Faser unbedingt ermafiigt werden. Es sollte ferner ein 
Unterschied gemacht werden fiir Teil- und fiir Vollbelastung 
senkrecht zur Faser des Holzes. AuBerdem sollte unter- 
schieden werden zwischen den gewohnlichen Zimmermanns- 
Konstruktionen mit unberechenbaren Versatzungen, Ver- 
zapfungen und Verschwachungen aller Art einerseits, und 
Ingenieur-Konstruktionen, die etwa vorhandenen Yer- 
schwachungen der Holzer Rechnung tragen, anderseits. 
Zurzeit, da zahlreiche, die Bediirfnisse der Praxis beriick- 
sichtigende, wissenschaftliche Versuche mit Holz noch nicht 
bekannt und teilweise noch nicht abgeschlossen sind, ware 
es verfriiht, einen Vorschlag fiir neue Vorschriften zu 
machen.

In der Literatur wurde bis jetzt wenig darauf hinge- 
wiesen, daB hauptsachlich bei Scher-Beanspruchungen 
parallel zur Faser die La';e der Scherflachen im Holz auf 
die Leistungsfiihigkiet der beziiglichen Verbindung von 
groBem EinfluB ist. Die im Fladenschnitt liegende Scher- 
flache ist der Leistungsfahigkeit der sonst gleichen Flachę 
im Radialschnitt weit unterlegen. Ahnlich verhalt es sich 
mit Druckflachen senkrecht zur Faser. Beim Abbund einer 
Holzkonstruktion kann durch moglichste Beachtung dieser 
Verhaltnisse eine Erhohung der unter ungiinstigsten Ver- 
haltnissen errechneten Bruchsicherheit des Bauwerkes er- 
zielt worden.

AuBer den hier erwahnten Eigenschaften des Holzes 
ist dem Schwinden und Quellen, dem sogenannten Arbeiten 
oder Schaffen des Holzes besondere Beachtung zu schenken. 
Dieses „Schaffen11 ist es, was jede feste Verbindung von 
Holzern im Lauf der Zeit unwirksam macht. Bei verdiibelten 
Balken zum Beispiel werden zum Zusammenhalten der ein
zelnen Balken Schrauben eingezogen, die schon nach dem 
ersten Schwinden des Holzes ihre Aufgabe nicht mehr er- 
fiillen. Werden sie im groBten Austrocknungsgrad des 
Holzes nachgezogen, so miissen sich beim nachsten Quellen 
desselben die Unterlagsscheiben in das Holz eindriicken, wo
bei die Fasern zerstort werden. Nach dem nachsten 
Schwinden des Holzes werden die Schrauben ihre Aufgabe 
erneut nicht mehr erfiillen. Hier ergibt sich eine ununter- 
brochene Kette von nachteiligen Wirkungen.

Haufig werden bei einfachen oder zusammengesetzten 
Holząuerschnitten zum Zusammenhalten der Yerbindungen
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Schrauben venvendet. Infolge des erheblichen Schwind- 
niaBes quer zur Faser, die etwa 20 bis 30 mai groBer ist ais 
die langs zur Faserrichtung des Holzes, werden die Krafte 
sehr bald durch die Schrauben selbst iibertragen werden. 
Erst nachdem die Holzfasern an der neuen Stelle der Kraft- 
iibertragung zerstort oder die Schrauben verbogen sind. 
wird das Kraftespiel einigennaBen so verlaufen, wie die 
Annahme es vorausgesetzt hat. Man kann ruhig sagen: 
Alle verbogenen Schrauben, die beim Abbruch von Holz- 
hauten, Lehrgeriisten usw. haufig genug gefunden werden, 
crlitten neben der Uberbeanspruchung ais Glieder der Kraft- 
iibertragung die Deformationen durch die Volumen-Unbe- 
standigkeit des Holzes.

Fiir die Frage nach dem System im Holzbau ist die 
A n p a s s u n g s f a h i g k e i t  die Grundbedingung der 
Praxis. Dazu muB das Holz haltbar sein und es miissen 
die fur die Haltbarkeit erforderlichen Bedingungen erfiillt 
werden. Die gebrauchlichen Mittel zur Erhaltung der Halt
barkeit sind bekannt. Im Schadenfeuer wird Holz durch 
das Ankohlen vorubergehend gegen ganzliches Yerbrennen 
geschiitzt und es kann in diesem Zustand noch langere Zeit 
hindurch hinreichend tragfahig bleiben. Neben der chemi
schen Behandlung, die Bestandigkeit des Holzes zu erhohen. 
kann unter Umstanden eine Schutzbehandlung gegen Feuer-' 
gefahrlichkeit erforderlich werden, wenn diese auch keines- 
wegs so groB ist, wie haufig angenommen wird.

Literatur.
Kostenberechnung im Ingenieurbau. Von Dr.-Ing. Hugo

R i 11 e r. Berlin, Yerla ? von Julius Springer. 1922. Preis 
81 M., geb. 126 M. —

Das Werk will eine Anleitung zum richtigen und zweck- 
maBigen Veranschlagen der verschiedenen im Ingenieurbau 
vorkommenden einzelnen Arbeiten geben, und ist daher 
auch fiir die Leser des „Holzbau11 von Interesse. Es soli 
in ihm gezeigt werden, aus welchen Elementen sich die 
Einheitspreise von Bauarbeiten zusammen setzen, ferner, 
wie diese Teilbetrage selber entstehen, welche Momente 
auf dieselben von EinfluB sind, welche Wirkun-’ die Teil
betrage auf den Gesamtpreis haben und schlieBlich, in 
welcher Weise Arbeits- oder Materialaufwand am zweck- 
maBigsten zu der Leistung in Beziehung gebracht werden. 
Denn zur Aufstellung eines Voranschlages geniigt es nicht. 
eine Sammlung von Preisen fur Materialien, Arbeits- 
leistungen, Maschinen usw. zu benutzen; auf Grund dieser 
Angaben allein lassen sich die Baukosten ebensowenig er- 
mitteln, wie mit Formeln und theoretischen Oberlegunren. 
Auch Beispiele ausgefiihrter Bauten konnen nur bedingungs- 
weise zum Veranschlagen herangezogen werden. Um eine 
den tatsachlichen Yerhaltnissen entsprechende Berechnung 
durchftihren zu konnen, ist vor Allem eine Kenntnis der 
Entstehung der Preise aus ihren Elementen, sowie der Be-’ 
deutung notig, welche die verschiedenen, den Preis beein- 
flussenden Faktoren auf diesen haben. Weiter bezweckt die 
Arbeit aber auch, die Wege zu weisen, die beim Sammeln 
yon Erfahrungswerten sowie bei Einrichtung der tech- 
nischen Betriebsbuchfuhrunrr zu beschreiten sind. SchlieB
lich will das Buch ermoglichen, im zweifelhaften Fali die 
zweckmaBigste und billigste Arbeitsweise zu ermitteln.

Auch der Holzbauer wird nicht selten in die Lage 
kommen, Nebenarbeiten ausfiihren lassen zu mussen. die den 
ingenieurmaBigen Holzbau nur begleiten. Er wird zu ihrer 
Yeranschlagung in dem Werk wertvolle Winkę und prak- 
tische Gesichtspunkte finden. —
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