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Zur Berechnung eiserner Bolzen im Holzbau.
 ̂on Dr.-Ing. Robert H a u e r .  Zivilm<renieur in Charlottenbunr.

|u  Xr. 23, Jahrgang 1921 des ..Holzbau” 
entwickelt Prof. P reu B  ein Yerfahren zur 
Berechnung der Tragfahigkeit symme- 
triseh belasteter eiserner Bolzen. welches 
unbestreitbar den Yorzug groBer Ein- 

faehheit besitzt. Unter Annahme einer dreieckformigen 
Verteilung des Leibimgsdruekes an beiden Enden des 
Bolzens wird die Formel abgeleitet.

Q —  0 , 7 7 5  d 1 |  a{ ( 1 )

worin Q die Tragfahigkeit des Bolzens. d  sein Dureh- 
messer,. die Biegungs-Beanspruehung des Eisens 
und die Leibungs-Beanspruehung des Holzes be- 
deuten. Die Tragfahigkeit ergibt sich demnaeh unab- 
hangig von der Bolzenliinge I- Ihren Yoraussetzungen  
gemafi ist obige Formel jedoeh nur fur den Fali ver- 
wendbar. dafi der W ert 

d _ ~
i:  0.5 oder wenn man0.775 t !

7  1 =  Y (2)
~i

setzt. y  <  0.645 ist.
Ist dagegen y  >  0.645, was sowohl beim Ent- 

werfen ais aueh bei der Naehpriifung vorhandener 
Konstruktionen oftnials eintreten kann. so ist die der 
G leiehung(l) zugrundeliegende Yerteilung des Leibungs- 
druckes nieht mehr moglich. Auch fur diesen Fali 
entwiekelt Prof. PreuB eiue Berechnung der Tragfahig- 
keit. und zwar uuter Annahme eines parabolisch ver- 
laufenden Leibungsdruckes. Er erhalt ilie Tragfahig
keit fur Biegung n  _  8 tf* (1 -f- 2 o  

5 /  (1 - f  5 a)
die Tragfahigkeit fiir Leibungsdruck 

r f / ( l + 2 tt)
• 3 ‘

Hierin ist «« das Yerhaltnis des Scheiteldruekes 
zum Kantendruck.

Setzt man nun Qt — Qi. so erhalt man durch Eli- 
mination von a und nach kurzer Zwischenrechnung
die Formel iQ =  rf / 1 0.2 -f- O.bl j,  I

D iese Gleichung ist offenbar nur anwendbar. wenn 
0 < < r < l  ist, oder w as dasselbe besagt, w ie man 
leicht findet, 0.456 < y <  1,12 ist.

Fur die praktische Anwendung kann man nun 
eine gew isse Unbecjuemlichkeit darin erblicken. dafi

man je nach dem Wert ron y die Gleichung (1> oder 
(3) anzuwenden hat. < Yergleiehe auch das Zahlenbeispiel 
von Prof. Preufi.l Es lafit sich jedoch zeigen. daB 
innerhalb des Geltungsbereiches von Gleichung (3 
auch Gleichung 1 noeh genugend genaue W erte liefert. 
Gleichung (3) lafit sich namlieh in folgender Form 
schreiben:

/  /  0.258\
Q — 0.715 d1 1 (> |  0.825 y  -{- - -— |  i 3a

Der Klammer-Ausdruck in Gleiehung (3*) wird - 1 
fur y  =  0.833. Fur diesen Fali liefem  mithin die 
Gleichungen i l)  und (3) bzw. (3a dieselben Werte. Fur 
; =  0.56 ergibt sich ein Kleinstwert des Klammer- 
Ausdruckes mit 0.923. wahrend fur y =  1.1- der 
Klammer-Ausdruck =  1.153 wird. Diese Abweichungen 
gegen die Einheit sind verhaltnismafiig so gering. daB 
man sie ais innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der 
gesamten Lntersuehung liegend ohne weiteres vernach- 
lassigen darf Somit kann die bet)ueme Gleichung 1\  
die sich. falls Q gegeben ist. auch leicht nach einer 
anderen Unbekannten auflosen lafit. ais fur alle Falle 
anwendbar angesehen werden. so Iange 1.12  ist. 
Wird y >  1 .12. w as nur bei kurzeń, starken Bolzen
rorkommen kann. so reehne man mit gleichmafiig 
rerteiltem  Leibungsdruck.

Die Anwendung des Yor>tehenden auf den von
Prof. PreuB behandelten Fali liefert mit Q =  5J00 ksf. 
J =  '2.6 I =  18 tm und oj =  2-*0 ** ,,ca  nach 
Gleiehung (3) <>» =  7810 nach Gleichung
i l u- =  7330 ** ąt,b, was einem Unterschied voa  
rd. 6 % entspricht.

Yiel wesentlicher ais dieser geringe Unter>chied 
ist die Frage. ob die Annahme zuliissig ist. dafi die 
beiden Spannungswerte und . die man beliebig 
in die Gleichungen t,l oder (3) einsetzen kann. tat- 
sachlich unter derselben Belastung auftreten. Doch 
mo*^ es ^enugen. an dieser Stelle auf diesen Einwand 
nur^ hinzuweisen. da eine Nachprufung aller auf theo- 
retischem W eg erm ittelteu Foruieln durch den Yersuch 
ohnehin unerłaBlich ist. —

(3)
'» Die Abweiehung gegen. den von Prof. Preuls errech- 

neten Wert von i 60 erklart sich aus 1'ngenauigkeiten
der PreuBschen Zah enrechnung. Es wird namlich dort 
c  == 0 3̂58 nicht ".o" und sumit l - ^ - 5 c  =  2,.90 und
1 _L 2 ć =  1.716. Hiermit wird 

5 . . 200.18 2..90 
ai> =  8 . 2.33.1 .7 16

ubereinstimmend mit oben. —

=  7S10 qem

H6'ze ne Brucken.
n der ersten Hiilfte des vergangenen Jahres ?t 
ein bedeutsames Werk uber „ Di e  B r u c k e .  
T y p o l o g i e  u n d  G e s c h i e h t e  i h r e r  
k ii n s 1 1 e r i s c h e n G e s t a l t u n g "  von dem 
Architekten Dr. Paul Z u c k e r in Berlin er- 

schienen.*) In iliesem Werke. das eine zusaan ien - 
fassende Darstellung und geschichtliche Ent wieki ung 
der Bruckenbaukunst. und zwar vorwiegend nach ihrer

* i i 6  S eiten  m it ń b ^ r  1 -0  A bbil> inn?ea V e rla ę  von E rn - t "  is rn a th ,
A.-G in B erlin . P re is  iu  H a lb le ia e n  90 M.

kiinstlerischen Seite geb^n will. ist ein wiehtiges Kapitel 
das der h o l z e r n e n  B r u e k e n .  mit welehen ier 
Bruckenbau geschichtlich begann und die sich bis 
in unsere Gegenwart in monumentalen Beisoielen er- 
halten  haben. Es sei n u r an die sehweizerischen Holz- 
brucken erinnert. die Dr.-Ing. J. B r u n n e r  in Luzem 
in  einem b o ^ n s w e t t a  A aisa ta  der J S d n a n ń d h a  
Bauzeitung-" n a  17. SeptemtH?r 1921 behandelt. Er -veist 
m it Nachdruck da m uf hin. dafi. bevor noch um  das Jabr 
ifg ą  h a n  srfam ia rnen Brucken iu der Sehweiz
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Eingang fanden, um dann das Briickenbauwesen fur lange 
Zeit fast ausschliefilich zu beherrschen, der B a  u d e r  
H o l z b r t i c k e n  in der Schweiz eine geradezu e r -  
s t a u n l i c h e  H o h e .  erreicht habe. So w ar 1778 durch 
Ulrich G r u b e n m a n n  von Teufen in Appenzell bei 
W ettingen eine Holzbrticke iiber die Lim mat erbaut worden, 
die eine freie Spannweite von 119m erreichte und, wie 
Brunner glaubt, von keiner H olzkonstruktion der Erde 
mehr iibertroffen worden ist. Selbst nur vereinzelte eiserne 
Briicken erreichten eine groBere Spannweite. Im Vorder- 
grund des schweizerischen Holzbriickenbaues stehen die 
Baum eister Ulrich G r u b e n m a n n  aus Teufen im K anton 
Appenzell, der von 1710— 1783 lebte, und Jos. R i t t e r  aus 
Luzem , der 1745 geboren wurde. 1757 erbaute Gruben
mann die holzerne Rheinbriicke bei Schaffhausen und gab 
ihr 5 9 in Spannweite: 1777 folgte die Lim mat-Brucke von 
W ettingen m it der doppelten Spannweite. Beide Briicken 
waren ais Spreng- und H angewerke konstruiert. Die 
Brticke von W ettingen wurde 1799 durch die Franzosen 
verbrannt, fand aber 1808 Nachahmung bei einem groBen 
Briickenbau in Galizien. Bem erkenswert ist, dafi diese 
Briicken nicht nach statischer Berechnung, sondern 
lediglich nach dem Gefiihl des leitenden Baumeisters ent- 
standen, das aber im feinsten MaB ausgebildet w ar und an 
den Modellen nachgepriift wurde. Die Sicherheit dieses 
Geftihles ging so weit, daB Grubenmann glaubte, die Spann- 
weiten der holzernen Briicken beliebig: yergroBem zu 
konnen, ein Umstand, 
von dem B runner mit 
R ech tsag t. er beleuchte 
auch „nie Schatten- 
seiten des blofien Kon- 
nensohnew issenschaft- 
liche G rundlage“.

Neben dem Hange- 
und dem Sprengw erk 
gelangt in jener Zeit 
an ch bereits der s t  e i f e 
H o l z b o g e n  zur An- 
w endung, z B durch 
Jos R tte r  bei d^r 1794 
erbauten Briicke von 
Mellingen, welche die 
ReuB m it einem Bogen 
von -r)0 m Spannw eite 
iiberbriickt. GroBe 
Holzbogen, zu denen 
der G edanke wohl eben- 
so w eit zurii('kgeht,w ie 
der Gedanke des Stein- 
bogens, w urden in der 
Folgę nach dem Vorbild 
df>r B auten von Jos.
R itter 1810 bei der 
Briicke vonE glisau ,d ie  
den Rhein in zwei Óff- 
nungen von je 4"> m 
iiberspannt, und bei der Rabiusa^Briicke bei Yersarn mit 
5 6 m Spannweite ausgefiihrt. Die Eglisau-Briicke wurde 
erst im Ja h r  1919 abgebrochen. Der Gedanke des F a c h -  
w e r k e s , der bereits den groBen Andrea Palladio be- 
schaftigte, kam bei der Briicke von O berglatt im K anton 
Ziirich zum Ausdruck, die in einer Spannweite von 3 1 ra 
1767 durch Ulrich Grubenmann erbaut wurde. 13 Jah re  
spater ftihrte derselbe Baum eister in derselben K onstruktion 
eine kleinere Briicke in Bruggen bei, St. Gallen aus.

Es ist beinahe eine Selbstverstandlichkeit, daB die Er- 
bauer der schweizerischen Holzbriicken diesen auch eine 
gewahlte architektonische A usstattung  zuteil werden liefien. 
Ein von B runner angefiihrtes charakteristisches Beispiel 
daftir ist das P ortal der 1785 erbauten holzernen Emme- 
Briicke bei Emmenbriicke an der StraBe Luzern—Olten. 
Das P ortal offnet den Zugang zu der bedachten Briicke 
m it einem schonen Bogen, iiber den das abgewalm te Dach 
auf Bogen vorgekrag t ist, die gleich den Zwickelfeldern 
auf dem Feld iiber dem Bogen durch wohlgebildete 
Schnitzereien ausgezeichnet sind. Der Briickenkopf steht 
heute im P ark  des Landesmuseums in Zurich. Die 1827 
erbaute, noch bestehende Holzbriicke in G lattbrugg an der 
Strecke Zurich—G lattal—Eglisau zeigt ein tem pelartiges 
B riickenportal griechisch-dorischen Stiles. Ein schones 
architektonisches Bild gew ahrt auch die 1803 erbaute, 
gleichfalls heute noch bestehende holzerne Pfahljoch-Briicke 
in Olten, ein W erk des Briickenbaum eisters B a  11 e n s - 
w i l e r  aus Laufenburg. Sie iiberspannt die A are m it 2 0 m 
Spannweite. Am bekanntesten  sind die holzernen Stadt- 
briicken iiber die. ReuB in Luzern, die Capell-Briicke und 
die Spreuer-Briicke. Von diesen beiden Briicken heiBt es bei

Chr. S c h r a m m :  ,.H istorischer Schauplatz, in welchem die 
m erkwiirdigsten Briicken aus allen vier Teilen der W elt“, 
in einem W erk, das 1735 in Leipzig erschien: „Die vier 
Briicken zu Luzern, dereń W ege bedeckt und eine un- 
bedeckt ist, sind hier nicht zu vergessen. Die erste und 
liingste Briicke ist an die 500 S chritt lang  und hat 58 
Bogen, so von der P farrk irche bis an die S tad t Lucern, iiber 
den RiiB- oder ReuBfluB und AusfluB des vier W aldstadter 
Sees gehet, sowohl auch m it denen G e s c h i c h t e n  d e s  
A l t e n  u n d  n e u e n  T e s t a m e n t s  i n  b e s o n d e r e n  
G e m a h l d e n  b e z i e r  e t , auch nahe dabey m it einem 
groBen W asserturm  besetzet is t“ .

Mit dieser Anfiihrung, die Zucker gibt, kehren w ir von 
den allgemeinen B etrachtungen iiber holzerne Briicken zu 
dessen W erk zuriick, das in einer E inleitung iiber die 
gestaltenden Faktoren  und iiber die eeschichtliche Ent- 
wicklung der Briicken handelt. E r unterscheidet einjochige 
und mehrjochige A nlagen: m ehrjochige A nlagen m it
gleicher und ungleicher Jochw eite; A nlagen m it horizon- 
ta ler und m it nach der Mitte zu ansteigender Fahrbahn; 
Anlagen m it A nram pung und ohne A nram pung; iiberbaute 
freie Anlagen und endlich eingeschossige und mehrge- 
schossige Y iadukte und A ąuadukte. N icht nachw eisen laBt 
sich, daB einzelne dieser T ypen zu bestim m ten Zeiten oder 
unter der H errschaft eines bestim m ten Stiles beyorzugt 
worden waren; auch die Vorliebe ftir einen bestim raton 
Baustoff in irgend einer Epoche liiBt sich nicht feststellen.

Im merhin lassen sich 
ftir di* A n w e n d u n g  
d e s  H o l z e s  z u m 
B r i i c k e n b a u  in be
stim m ten G ebielen um- 
grenzle  Zeitraum e fest
stellen, die im III. Ab- 
schnitt des W erkes von 
Paul Z u c k e r  unter 
dem T ite l: „ H o l z e r n e  
B r i i c k e n 11 eine nahere 
D arstellung finden. Der 
V erfasser g^ht bei der 
B eurteilungdieserW er- 
ke in e rs te r L inie von 
kiinstlerisclu-n Ge- 
sich tspunkten  aus.wah- 
rend die technisch-kon- 
stru k tiv en  nur gest reift 
w erden f^o kom m t er 
denn auch dazu, den 
groBen B riickenbauten 
in Nordame: ik a  und in 
RuBland. die a 's  hol
zerne G itt • rfachw erk- 
K onstruk tionen  errich- 
te t w urden, die aber 
gegentiber den steiner- 
nen Briicken w enig kor- 
perhafte  E rscheinung 

zeigen und „stets nur ais ein m ehr oder w eniger geordnetes 
System diinner Linien, nicht aber, wie die steinerne Briicke, 
ais ein den Raum erfiillender oder ihn durchquerender 
Kćirper erscheinen,“ die tiberdachten und seitlich ver- 
schalten Holzbriicken entgegen zu stellen, die ais eine sehr 
haufig yorkommende A usfiihrungsform  von dem kiinst- 
lerischen Einwand, der gegen die G itterbriicken erhoben 
wurde, n icht betroffen werden.

In einer geschichtlichen D arstellung der Holzbriicken 
geht der Yerfasser von den Bambus-Briicken auf Celebes 
und Ja v a  iiber die zahlreichen R ekonstruktions-Y ersuche 
der Brucke Caesars iiber den Rhein, zu denen schon 
Palladio beigetragen hat, hinw eg zu den deutschen IIolz- 
briicken des M ittelalters iiber. E r beriihrt die vor 1500 
erbaute holzerne R heinbriicke bei Sackingen, die 1500 er
baute, erst 1857 abgebrannte iiberdeckte holzerne Rhein- 
Briicke yon K onstanz, die schon vor 1400 erbaute Capell- 
Briicke in Luzern, die Salzach-Brticke aus B urghausen aus 
dem Ende des XVI. Jah rhunderts  und verw eilt bei der 
Brenta-Brttcke von Bassano, die von Palladio  entworfen 
wurde. Dem E ntw urf dieses Meisters setzt der V erfasser 
die heutige A usfiihrung der Brucke entgegen (Abb. S. 3).

Ein besonderes und bem erkensw ertes K apitel ist den 
deutschen B rucken-A usfiihrungen und den T heore tik jrn  
des deutschen H olzbriickenbaues des XVIII. Jah rhunderts 
gewidmet. Im Gegensatz zu F rankreich , in dem zu Beginn 
des XVIII. Jah rhunderts die S teinbriicke in allgem eine Auf- 
nahme kam, tra ten  im deutschen Sprachgebiet die Theorie 
und die A usfiihrung der h o l z e r n e n  B r i i c k e n  von der 
Mitte des 17. Jah rhunderts ab in den V ordergrund. Das 
Land wird mit zahlreichen gedeckten  Briicken versehen,

R i t t e n  b r U c k e  b e i  M i t t e l b u r g .
Aus: P a u l  Z u c k e r ,  D i e  B r i i c k e .  Typolog-ie und Geschic.hte ihrer 
kiinstlerischen Gestaltung. Yerlag von Ernst Wasmuth, A.-G. in Berlin.
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die eine bem erkensw erte Bereicherung der S tadtebilder dar- 
stellen und in den zeitgenossischen Topographien eine groBe 
Rolle spielen. Die R ittenbriicke von M ittelburg (S. 2) sei ein 
Beispiel dafiir. Johann  W  i 1 h e 1 m in seiner 1682 in Niirn- 
berg erschienenen ,.A rchitectura civilis“, V o g  e 1 in seiner 
1708 in H am burg heraus gekom m enen „Modernen Bau- 
kunst‘\  L. Chr. S t u r m  in seiner ,.A rchitectura civilis- 
militaris . . die bereits 1719 in A ugsburg erschienen war,

schen W erken des G rottier de Serviere und des Jousse 
aus Hangę- und Sprengw erken zusammen gesetzte Kon- 
struktionen, von welchen eine ais z w e i g e s c h o s s i g e  
doppeliiberdachte Briicke ausgebildet ist, auf der ,,unten 
die Reutherey, oben aber die FuBganger passieren sollen“. 
Der V erfasser ftihrt aus L e u p o l d  zwei Briicken an, die 
fiir die holzernen Briicken der danialigen Zeit ais typisch 
gelten kónnen, die Mulde-Briicke bei Grimma und die Elbe-

B r i i c k e  ii b e r  d i e  B r e n t a  b e i  B a  s-s a no .  Entwurf des Andrea P a l l a  d i  o.

A u s g e f i i h r t e  B r e n t a - B r i i c k e  b e i  Ba  s s a n o .  Auf der Grundlage des Entwurfes von Andrea P a 11 a d i o . 
Aus: Paul Z u c k e r ,  D i e  B r i i c k e .  Typologie und Geschichte ilirer kiinstleńschen Gestaltung.

Verlag von Ernst Wasmuth, A.-G. in Berlin.

J. L e u p o l d  in dem „T heatrum  pontificale“ oder ,,Schau- 
platz der Briicken und B riickenbaues“, ein W erk, das 1726 
in Leipzig erschien, und andere T heoretiker w idm eten der 
Holzbriicke einen breiten  Raum. W ahrend aber W  i 1 h e 1 m 
und V o g e l  fast nur von technisch-konstruk tiven  Yorans- 
setzungen ausgehen, versuch t S t u r m  kiinstlerisehe Ge- 
sichtspunkte den technischen „zum m indesten gleich zu 
setzen“. S t u r m  greift auch auf einen Briickensntvvurf 
P e r r a u l f s  zuriick, ein dreifaches Sprengw erk unter 
einer ungedeckten Briicke, das im B o g e n gefuhrt ist, nach 
Andrea P  a 11 a d i o die erste V erw endung g e b o g e n e n  
Holzes im Briickenbau. L e u p o l d  erw ahnt aus franzosi-

Briicke bei MeiBen, letztere 1657, erstere 1716 erbaut. Die 
MeiBener Briicke hatte  Uferbogen aus Stein, w ahrend die 
drei m ittleren Strom joche ais w eit gespannte gestreckte 
H angew erke ausgebildet w aren. Diese V erbindung von 
Steinbogen m it Holzjochen is t die iibliche bei Briicken- 
bauten  jener Zeit im ostlichen D eutschland; dabei sind die 
holziiberdeckten Spannungen ste ts die w eitest gespannten. 
Im Obrigen w urde diese Briicke „un ter denen vier be- 
ruffenen Briicken in T eutschland vor die kiinstlichste ge- 
achtet, da sie doch aus Holtz is t und aus Mengen von ein- 
ander abgesonderten H engw ercken ohne die etlichen stei- 
nernen Bogen bestehet“.

18. Januar 1922. 3



U nter den W erken des 18. Jahrhunderts, die sieli mit 
einer D arstellung der K unst des Baues holzerner Briicken 
beschaftigen, sind es auch J. H e i m b u r g e r  m it seinem 
„ N e u e r o f f n e t e n  B a u -  u n d Z i m m e r p l a t  z“, und 
J . S c h u b 1 e r m it seiner „Niitzlichen A nweisung zur 
Unentbehrlichen Zim merm annskunst“, die von 1731— 1736 
in N iirnberg erschien, die w ertvolle Beispiele charakteristi- 
scher B ruckenbauten in Form von einfachen und zusammen- 
gesetzten Hangę- und Sprengw erken geben. Von den 
Briicken des 17. Jahrhunderts scheint die alte Elbe-Briicke 
von Torgau, die 1666 erbaut wurde, ein Bauwerk von guter 
W irkung in der Landschaft gewesen zu sein. Nach der 
Abbildung bei Schramm bestand sie aus 8 tiberdeckten, 
von H angewerken getragenen und seitlich yerschalten 
Jochen, davon w ar eines ein Durchlafi fur die Masten der 
Elbschiffe. Neben der alten Brticke iiber die Elbe bei 
MeiBen w ar noch die von R e u B  dargestellte B r ii c k  e 
i i b e r  d i e  S a a l e  b e i  W e i B e n f e l s  ein Bauwerk von 
ahnlich charakteristischer Erscheinung. Der V erfasser 
bem erkt zu dieser Darstellung, auf ihr seien die lang  in den 
Strom yorgestreckten Eisbrecher nicht sichtbar, „die das 
kiinstlerische Gesamtbild insofern beeinflussen, ais sie fur 
den schweren gedeckten H ohlkorper der Briieke w enigstens 
optisch eine gewisse Basis geben. Die bisher besprochenen 
.Typen der iiberbauten Holzbriicke werden bis zum Ende 
des XVIII. Jahrhunderts in der gleichen konstruktiven 
Form des verbundenen Hangę- und Sprengw erkes bei- 
behalten. Dabei scheint die Elbe-Briicke bei MeiBen eine 
gewisse yorbildliche Bedeutung gehabt zu haben. Selb- 
standige Hangewerke werden nicht mehr verw endet; die 
seitliche Tragkonstruktion dient haufig ais Gelander, der 
D achverband ais Querversteifung.

Mit dem A usgang des 18. und dem Beginn des 
19. Jahrhunderts werden die konstruktiven Moglichkeiten 
der holzernen Briicken dahin erw eitert, daB verdiibelte 
und verzahnte g e b o g e n e  Balken zu K onstruktionen von 
Sprengwerken benutzt werden. Zucker halt diese Anord- 
nung fiir eine „erw eiterte Ausbildung palladianischer Ideen“. 
M. B r  u s t  benutzt in seinem 1801 in P rag  erschienenen 
W erk „ P r a k t i s c h e  D a r s t e l l u n g  w i c h t  i g e r 
G e g e n s t a n d e  d e r  Z i m m e r b a u k  u n s t “ dreifach 
verdiibelte und verzahnte gebogene Balken ais T ragbalken.

Ein sehr bem erkensw erter P rak tiker des Baues holzerner 
Briicken am Beginn des 19. Jahrhunderts is t C. F. W  i e b e - 
k i n g .  E r gab 1809 in Miinchen ein W erk heraus: „ B e y -  
t r a g e  z u r  B r u c k e n b a u k u n d e . “ Er glaubte, m ittels 
des v e r s t a r k t e n  g e b o g e n e n  B a l k e n s  das ge- 
samte Gebiet des Baues holzerner Briicken umbilden zu 
konnen. Dieser Meister der H olzkonstruktion hatte einen 
stark  entw ickelten Ehrgeiz. D ieser ging so weit, daB er 
glaubte, seine w eit gespannten holzernen Briicken sollten 
alle steinernen durch die Moglichkeiten ihrer groBen Spann- 
weiten iiberflussig machen. Es gelang ihm, wie Zucker 
schreibt, auch seine vorgesetzte Behorde, das bayerische 
Landesbauam t zu iiberzeugen „von den Yorziigen der in 
diesem W erk beschriebenen Bogenbrticken vor den tibrigen 
Briicken sowohl in okonomischer, m ilitarischer ais astheti- 
scher H insicht“. tiber die W irkung seiner Holzbriicken 
spricht sich W iebeking u. a. m it den W orten aus: „W enn 
die asthetischen Vorziige eines Bauwerkes in der Schonheit 
der Formen seiner GriSBe bestehen, und wenn ein dem 
Zweck vollkommen entsprechendes Gebaude das Wohl- 
gefallen des K enners, und ich mochte sagen, des Ver- 
stiindigen, verdient: so kann wohl nicht geleugnet werden, 
daB diese Bogenbriicken von wahrem asthetischen W erte 
sind. Sie haben so groJ3e Bogenoffnungen, wie kein anderes 
K unstw erk der W eit und setzen schon dadurch, aber noch 
weit mehr m it der schonen Form der Bogenlinie, den
Freund des Schonen und Niitzlichen in E rstaunen.“ In der
T at stehen die Ausfiihrungen W iebekings hinsichtlich der
Linienfiihrung und Leichtigkeit w eit iiber den W erken des 
18. Jahrhunderts; sie erregten daher auch seinerzeit nicht 
geringes Aufsehen. W iebeking gibt dem Bau holzerner 
Briicken nach der ersten Bliitezeit, von etw a 1650—1750 
im Beginn des 19. Jahrhunderts erneute A nregung und
Bedeutung, bis das Holz durch das Eisen verdrangt wurde.

Zucker belegt seine Ausfiihrungen, die man m it dem 
groBten Interiesse verfolgt, durch fczahlreiche, /charakte- 
ristische Beispiele- und m acht damit. das K apitel seines 
W erkes, das iiber die holzernen Briicken handelt, zu einer 
hochst anziehenden Arbeit. — — H .__

Vermischtes.
Feuersicherheit starker Bauholzer. Zugunsten der ver- 

haltnismiiBig groBen Feuersicherheit starker Bauholzer 
spricht eine vor einem M enschenalter vom V orstańd der 
Londoner Feuerw ehr, Captain Shaw, vorgenom mene beach- 
tensw erte Probe. Zwar kann die Erfahrung, daB — ahn
lich wie ein B latt Papier leicht verbrennt, ein geschlossenes

papiernes Buch aber nur schw er durch Feuer zu \ Ouer- 
ist — so auch ein B rett oder Bauholz germgc ‘j- 
schnittes rasch in Flam m en steht, w ahrend cm 1 
Pfosten dem B rand langen W iderstand entgegen set , ws 
etw as Neues nicht erach te t w erden. Doch trauen  woni 
nur wenige Fachleute N adelholzern so w eitgebende Aus- 
dauer im Feuer zu, wie sie aus diesem V e r s u e h  heryorgeht. 
Der derzeitige technische Beigeordnet-e der B otschaft Preu- 
Bens in London hat hiertiber nach  einer do rt erschienenen 
Schrift Shaws folgendes berich te t („Z entralb latt der Bau- 
verw altung“ von 1885, S. 192):

,.In einem L agerhaus m achtiger A usdehnung wiitete 
ein Śchadenfeuer fiinf S tunden lang. bis es geloscht und 
ein groBer Teil des Gebaudes nebst seinem Inhalt gerettet 
wurde. Die U m fassungsw ande bestanden aus Ziegeln, die 
Wiinde der F lure aus Holz. Sie ruhten  auf Holzbalken, 
getragen von etw a 12 Zoll starken  Holzpfosten. Obgleich 
das Feuer vielen Schaden ta t, w urde doch kein Teil des 
schweren H olzwerkes zerstort. Zur V ornahm e einer wei- 
teren technischen U ntersuchung stellten die Eigentiimer 
einen der Pfosten nebst zugehorigem  Stiick der Holme and 
Tragbalken zur Verfiigung. GewiB nicht w eniger ais 4'A 
S tunden w aren diese Holzer der vollen W irkung des 
Feuers ausgesetzt gewesen. In einem offenen Hof wurden 
sie (nach Beseitigung der beim Loschen eingedrungenen 
Feuchtigkeit durch A ustrocknung) gerade so aufgestellt, 
wie sie im L agerhaus gestanden hatten , Schwelle unter 
Pfosten. Dann w urden iiber 20 Z entner H obelspane, kleines 
und starkes Brennholz rund herum  angehauft, der ganze 
Haufen m it Petroleum  gesattig t und angeziindet. Hierauf 
w urden noch groBe Mengen Petro leum  und T erpen tin  hinzu 
gepumpt. Nach 2 lA  S tunden w urden die Bauholzer aus 
dem Feuer genommen, w orauf sie wenige M inuten spater 
aufhiirten zu brennen. Dann wurden einige FuB an der 
vom Feuer am m eisten beschadigten Stelle des Pfostens 
heraus gesag t und dieses Stiick der Lange nach aufge- 
spalten. Dabei ergab sich, daB der Pfosten  aus Pitchpine, 
also einem besonders leicht entflam m baren Holz bestand. 
und daB er, obgleich er 7 S tunden hindurch diesen beiden 
Feuern, also H itzegraden, die wohl nur im Hochofen iiber- 
trum pft werden, ausgesetzt w ar, im K ern noch soviel un- 
besehadigtes Holz enthielt, daB er w ahrscheinlich die ganze 
friiher auf ihm ruhende L ast zu tragen  im stande gewesen 
ware. U nm ittelbar nach dem A ussagen und dann wieder 
nach dem Zerspalten w ar der K ern  bei B eriihrung gerade 
noch bem erkbar warm, die Holzfiber aber unverle tz t.“ 

D araus schloB kein  G eringerer ais der erste Feuerwehr- 
Beamte einer W eltstad t allgemein: ..Ein sta rk e r Trage-
pfosten selbst von entflam m barstem  Holz ist yollkom-nen 
sicher gegen jede H itze; auch brennt er selbst nicht, son- 
dern erfordert einen dauernden ZuschuB s ta rk  entfla.n-n- 
barer Stoffe, um brennend erhalten  zu w erden, und bort 
zu brennen erst auf, sobald sie ihm en tzosen  werden. Ein 
solcher Pfosten kann, durch 7 S tunden groBten H itzegraden 
ausgesetzt, n icht w eiter besehiidigt werden, ais auf 2 Zoll 
unter seiner ursprunglichen AuBenflache; er w ird dann 
noch einen K ern zeigen so rein und frisch. wie das Holz 
in den Bau eingebracht wurde." Jedenfalls is t dieser 
Versuch ein Beweis zugunsten starken  Bauholzes fiir den 
inneren Ausbau schw er belasteter G ebaude und wohl giin- 
stiger ais heutiger Eisenbeton. — H ans L u t  s c h.

Der Holzbau bei den Siedlungshausern fiir Bergleute 
im Ruhrgsbiet. Auf den R uhrzechen muB fiir eine Steige- 
rung der K ohlengew innung gesorgt w erden, w eshalb in 
diesem Gebiet m indestens weitere 100 000 A rbeiter er- 
forderlich sind. Dafiir U nterkunfts-M oglichkeiten zu 
schaffen, ist Aufgabe der ,,T reuhandstelle fiir Borgma.ms- 
w ohnstatten im rhein.-westf. S teinkohlenbezirk G. m. b. H .“, 
I.ssen. Die lebhafte B au ta tigkeit hat aber bereits einen 
starken Mangel an B auarbeitern  hervorgerufen. Infolge- 
dessen hat sich die „W tirtt. R ohstoffgesellschaft m. b. H.“ 
in S tu ttg a rt der „T reuhandstelle  fiir B ergm annsw ohnstatten 
im rhein.-westf. Steinkohlenbezirk G. m. b. H .“ in Essen 
zur L ieferung fertig  zugerich teter Baustoffe in einer in Siid- 
deutscbland schon seit Jah ren  verw endeten H o l z -  u n d  
G i p s d i e l e n - B a u w e i s e  angeboten, um an O rt und 
Stelle durch w iirttem bergische H andw erker im Verein mit 
berufenen Fachkreisen des Bochum er Bezirkes Siedluugs- 
luiuser fertig  zu stellen. Ais Probe dieses gem einsam en 
W irkens stehen heute in der Siedlung R o t t m a n n s h o f  
der „Bochum er H eim statten-G esellschaft m. b. H .“ zwei 
W ohnhausgruppen w iirttem bergischer M usterhauser. Diese 
H ausergruppen enthalten  abw echselnd Ein- und Zwei- 
farnilienhauser m it Erd- und ObergeschoB-W ohnungen und 
den notigen Z ubehorraum en. —
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