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Rheinische Fachwerkbauten.
in e  u n e rsch o p flich e  F iille  v on  Mo- 
t iv e n  u n d  G es ta ltu n g en  des F  a  c h - 
w e r k b a u e s  i n  H o l z  b ergen  h eu te  
n o ch  tro tz  a lle r  U m w andlungen , die 
V e rk e h r  u n d  Y e ra n d e ru n g e n  d e rW irt-  
sch a f ts la g e  in, den  
S ta d te n  u n d  O rten  
h e rv o rg e ru fe n  h a 

ben, d ie  G em einden  am  R h e in  u n d  in 
seinen S e ite n ta le m , n am en tlich  an  der 
Mosel, sow ie in  d e r  E ife l, au f dem  
W esterw ald  u n d  au f dem  H unsriick .
R egierungs- u n d  B a u ra t A. v. B e li r 
hat sie, a is  e r  n och  in  T rie r  im  A m t 
war, m it E ife r u n d  S p iirsinn , aber 
auch m it k ritisch em  F ein g efiih l ge- 
sam m elt u n d  in  em er an sp rech en d en  
Schrift m it re ich s te m  S chm uck  an  Bil- 
dern h e rau sg eg eb en .* ) D ieser S ch rift 
sind die sch o n en  A b b ild u n g en  en t- 
nomm en, w elche  d iese N um m er des 
„H olzbau“ . z ie ren  u n d  eine R eihe  der 
b em erk en sw ertes ten  F a c h w e rk b a u te n  
der R h e in g eg en d  d a rs te llen .

D ie S c h rif t m it ih re r  S am m lung  
von F a c h w e rk b a u te n  in  H olz w ill 
einem p ra k tisc h e n  B ed iirfn is  d ienen , 
der F o rd e ru n g  d e r  he im isch en  B au- 
weise. S e it J a h rz e h n te n  k o n n te  m an  
sich in  den  R h e in la n d e n , im  T a l des 
Rheines se lb s t, so w ie  in  se in en  N eben- 
talern , n a m e n tlic h  d e r  M osel u n d  d en  
ihm b e n a c h b a rte n  H ohen , d e r  E ifel, 
dem W e ste rw a ld  u n d  dem  H u n sriick , 
der tra u r ig e n  W a h m e h m u n g  n ich t 
mehr versch lie fien , „daB  d ie  u n v e r- 
gleiehlich sch o n en  U fe rb ild e r des 
R heinstrom es u n d  se in e r  S e ite n ta le r  
m ehr u n d  m eh r ih re r  R e ize  v e r lu s tig  
g ingen. M it d e m  A n w ach sen  des 
regen F re m d e n v e rk e h rs  u n d  d e r  I n 
d ustrie  g in g  H a n d  in  H an d  eine  all- 
m ahliche U m w an d lu n g  d e r  m ale risch en  
O rtschaften , d e r S ta d te , D o rfe r u n d  
F lecken , indem  a n  d ie  S te lle  d e r te ils  
sch lich ten , te ils  m a le risch en , a lte r-  
ttim lichen G eb au d e , d e r  h o chg ieb - 
ligen F a c h w e rk h a u se r  o d e r d e r  b u rg - 
a rtig en  B au w erk e  n eu z e itlic h e  B a u te n  
tra ten , w elche  jeg lich en  k lin s tle ri- 
schen R eizes e n tb e h r te n  u n d  m it 
ihrem  rek lam eh a ften  A uB eren o ft zu 
der is tim m ungsvo llen  L a n d sc h a f t in  
sch re iendem  G eg en sa tz  s ta n d e n .“
M an san n  au f M aB regeln  zu r A b w eh r 
d ie se r V e ru n s ta ltu n g e n  u n d  z u r  ener- 
g ischeren  P fleg e  d es  H e im a tsch u tze s  
u nd  fa n d  s ie  d a r in , daB  d e r  R eg ie - 
ru n g s -P ra s id e n t zu  C oblenz d ie  V or- 
lage  a lle r neuen  B au g esu ch e  v e rf iig te ,

*) Y erlag Schaar & D athe in Trier.

w elche die a n  R hein  u nd  M osel ge legenen  B au ten  be- 
tra fen . F a s t  a lle  die v o rg e leg ten  E n tw iirfe  b ed u rf ten  
groB erer o d e r g e rin g e re r U m arb e itu n g en  in b au k tin s t- 
lerischem ' Sinn. Bei den  hierbei gep flogenen  B era tu n g e n  
ste llte  sich bald  ein M angel an  g u ten  Y orb ildern  fiir die
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zahlreich neu zu erstellenden Bauten heraus. Die
sem MaiijgeLabzuhelfen, wurden an Ort und Stelle 
die in der in Rede stehenden Schrift veroffent- 
lichten Musterbeispiele gesammelt, um sie den 
Baulustigen ais Voribilder darzubieten und sie 
dabei gleichzeitig auf die am Ort vorhandenen 
mustergiiltigen Altbauten hinzuweisen. Dabei 
wurde ein Hauptgewicht darauf gelegt, moglichst 
e i n f a c h e  Anordnungen zu wahlen, um durch 
sie in einer den Geschmack bildenden Weise auf 
Bauherrn und Architekten einzuwirken. „Oft 
verleiht ein schlichter Giebel mit geschwungener 
Kantenlinie dem ganzen Gebaude semen Cha
rakter, der vornehm erscheint neben dem neu- 
zeitlich aufgeputzten Bauwerke. Ein Fachwerk, 
das auBer einigen kurzeń Schwungstreben in 
den Fensterbriistungen keinerlei Zierrat auf- 
weist, erscheint, in richtigem Yerhaltnis auf ein 
massives UntergeschoB gesetzt, ais ein Kunst- 
erzeugnis gegeniiber einem neuzeitlichen Fach-
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w erkbau , dessen  F e n s te r  u nd  G iebe lkan ten  v ie lle ich t 
re iches S chn itzw erk  z iert, dessen  F achw erkgefiige  je 
doch  in  se iner G rup p ieru n g  u n d  L in ien fiih rung  h a r t  und 
unschón  w irk t. J e n e  A ltb a u te n  g le ichen  e iner e infachen , 
a b e r  schonen  M elodie, w ah ren d  d ie  n eu ze itlich en  G ebilde 
o ft d ie se lb en  T one en th a lte n , a b e r  in  e in e r R eihenfo lge  
u n d  G rupp ierung , w elohe eine D isharm onie h e rv o rru ft.“ 

Bei einem  Y e r g l e i c h  d er a lten  rh e in ischen  F a c h 
w erk b au ten , e tw a  m it den  n iedersaehsischen , fa llt  die 
s tren g e  G eb u n d en h e it d e r le tz te re n  g eg en iib er d er 
fre ien  L in ien fiih ru n g  im  rh e in isch en  F ach w erk  auf. 
„N ich t d e r  B au h err m it se in e r eh ren festen , g o ttv e r-  
trau en d en , s to lzen  G esdnnung, n ic h t d e r  e rfah ren e  
W erk m e is te r  m it d e r  g riin d lich  e r le rn te n  u n d  so rg sam  
ge iib ten  Z im m erm an n sk u n st u n d  d e r  ge iib te  B ild- 
sch n itze r kom m en  zu  W o rte ; es sch e in t, daB d e r  freie 
K iin s tle rs in n  ganz  a lle in  d ie  schon  geschw ungenen , 
g e sch ick t v e rte il te n  u n d  v e rsc h ra n k te n  L in ien  des 
F ach w erk g efiig es en tw orfen  u n d  die an m u tig  gew ellte  
U m riBlinie d e s  G iebels v o rg eze ich n e t h a tte .“

D afiir s ind  unsere  dem  W erk  en tleh n ten  A bb ildungen  
kostliche  B eispiele. D ie au f S. 17 ab g eb ild e ten  F  a  c h  - 
w e r k h a u s e r  a n  d e r  A l t e n  R o m e r - S t  r  a  B e 
i n  B e r  n  c a s  t  e 1 zeigen  die ganze  D ich terftille  des 
A rc h ite k te n  od e r Z im m erm eisters, d e r  sie  en tw o rfen  
ha t. D as h ie r d a rg e s te llte  H aus is t  v o n  g roB ter Schon- 
h e it  d e r  K om position  u n d  m it se in en  v ie r  G eschossen, 
d ie  d u rch  das F ach w erk  sp ie lend  b e w a ltig t w erden , m it 
groB tem  G esch ick  in die enge G asse e in g e o rd n e t w orden.

A uf S e ite  18 is t d an n  zu n ach st ein  F a c h w e r k -  
h a u s  a u s  M a n u b a c h  a m  R h e i n  d a rg e s te llt.

Literatur.
Holzerne Briicken. Statische Berechnung und Bau der 

gebrauchlichsten Anordnungen. Von A. L a s k u s ,  Ober- 
regierungsrat. Zweite, neu bearbeitete und verm ehrte Auf- 
lage. Mit 343 Abbildungen im Text. Berlin 1922. Y erlag 
von Wilhelm E rnst & Sohn. Preis geh. 51 M., kart. 57 M. —

Ais dieses W erk im F riih jahr 1918 zum ersten  Mai er- 
schien, sollte tes eine E rganzung sein zu Arbeiten iiber 
eiserne Briicken, iiber Eisenbetonbriicken und iiber ge- 
wćilbte Briicken, die der V erlag hatte  durch G. S c h a p e r ,  
C. K e r s t e n  und G. T o l k m i t t  bearbeiten lassen. Die 
Bauweisen fiir hólzerne Briicken konnen ais ein abge- 
schlossenes Gebiet fiir sich betrach tet werden. Seit sieben 
Jah ren  hat der Bau holzerner Briicken in Deutschland keine 
besondere praktische B edeutung mehr gehabt. Hier haben 
sich aber die Dinge durch den W eltkrieg und durch die 
Verhaltnisse in der E isenindustrie nach demselben sehr 
gewandelt. In den besetzten Gebieten is t der Bau holzerner 
Briicken schnell w ieder zu Ehren gekommen, und in unseren 
Tagen, in denen die Preise fiir Eisen eine Hohe erreicht 
haben, welche die V erw endung dieses M ateriales in der 
weitaus groBten Mehrzahl der Falle unwirtschaftlich macht, 
ist die K onstruktion  in ausgedehntem MaB zum Holz zu- 
riickgekehrt, das die deutschen W alder vorlaufig noch in 
jeder gewiinschten A rt und in geniigenden Mengen liefem . 
Diese Riickkehr zum Holz und seinen K onstruktionsarten, 
die schnelle Zunahme der Briickenbauwerke in Holz hat die 
vorliegende zweite Auflage unseres W erkes notw endig ge
macht, die gegeniiber der ersten Auflage m it 228 Seiten 
Text und 303 Abbildungen auf 278 Seiten T ext mit 343 Ab
bildungen verm ehrt ist. D as W erkchen will Bekanntes und 
Bewahrtes in gedrangter, handlicher Form zusammenfassen. 
Es en thalt keine neuen K onstruktions-G edanken oder neue 
Verfahren zur Berechnung holzerner Briicken. Das W erk 
will auch kein Lehrbuch im eigentlichen Sinn des W ortes 
sein, sondern es bescheidet sich in seinen Zieleń. Es will 
unter AusschluB des geschichtlichen Beiwerkes lediglich den 
nur m it den elem entaren K enntnissen der S tatik  und der 
Festigkeitslehre ausgeriisteten Bautechniker in den S tand 
setzen, an Hand zahlreicher Abbildungen von Musterbei- 
spielen selbstandig eine holzerne Briicke der heute ge
brauchlichsten und zweckmafiigsten Bauweisen zu ent- 
werfen und zu berechnen, sowie bestehende Briicken zu 
untersuchen und zu beurteilen. Das W erk berucksichtig t auch 
die bis dahin n icht veroffentlichten neuen Entwiirfe von 
Eisenbahn-Notbriicken der friiheren preuBisch-hessischen 
Staatseisenbahnen (1907) und, was die StraBenbriicken an- 
belangt, die Vorschlage des Jah res 1921 des preufiischen 
Arbeitteministeriums fiir Regel-Querschnitte, sowie die Yor- 
schlage von Prof. K a y  s e r von 1920 fiir einheitliche An- 
nahm en von Y erkehrslasten. Die Angaben iiber zulassige

D er v e rs te c k t in  W e in b e rg en  lieg en d e  O rt e n th a l t  noch  
eine  R eihe g u te r , a lte r  F a c h w e rk b a u te n , d ie  e rh a lte n  
w erden  k o n n ten . Zu ih n en  z a h lt a u c h  d a s  h ie r ab-
geb ild e te  H aus.

G liick lich stes G ep rag e  u n d  d ie  g an ze  D ich te rfu lle , 
w elche die B a u k u n s t zu  sp e n d e n  v e rm ag , z e ig t d a n n  
d a s  P i l g e r s c h e  H a u s  a n  d e r  K i r c h e  i n
S t  e e g  im  B lucher-T al bei B a c h a ra c h  (S. 18). D as herr- 
liche H aus k o n n te  m it e inem  ZuschuB  d e r  P ro v in z  vo r 
dem  K rieg  w ied e rh e rg e s te llt w erd en  u n d  p ra n g t n u n  in 
d er gan zen  S ch o n h e it seines ed len  H o lzgesp innstes .

A uf d erse lb en  S e ite  is t  d a n n  noch  e in  ertwas be- 
sche ideneres  W erk  au s  R h e n s  am  R h e in  ab g eb ild e t, 
ein  H aus au s  d e r  V ieh-G asse, d a s  n ic h t a lle in  d u rc h  die 
schone Z e ichnung  se in es F ac h w e rk e s , so n d e rn  auch  
d u rch  die S tock w erk -tT b erk rag u n g en  b e m erk en sw ert ist,

E ine  e rg ieb ig e  F u n d g ru b e  fiir g u te  a lte  F a c h w e rk 
b a u te n  sind  au ch  die b e id en  O rte  N i e d e r s p a y  u nd  
O b e r s p a y  am  R hein . A us le tz te rem  O rt s in d  au f 
Seite  19 ein ige seh r ch a ra k te r is tisc h e  B eisp ie le  w ieder- 
gegeben . E s s in d  sch lich te  W o h n h a u sb a u te n , in  ih rem  
d e k o ra tiv e n  S chm uck  a u f  d a s  N o tw e n d ig s te  be- 
sc h ra n k t. „D och  e rs ie h t m an  g e ra d e  d a ra u s , w ie w en ig  
dazu  g eh o rt, dem  re in e n  B ed iirfn isb au  e in  an sp rech en - 
des G ep rag e  zu verle ih en , d as  ih n  in  d ie  R eihe  be- 
scheidener K u n stsch o p fu n g en  stellt,.“

So sin d  d e n n  a lle  d ie se  B eisp ie le  _ tre fflich e  Hin- 
w eise dafiir, w ie s ich  aus A ltem  d u rc h  sinngem aB e V er- 
w en d u n g  N eues g e s ta lte n  laB t, N eues, d as  b e re c h tig t 
is t, in  d a s  R eich  d e r S ch o n h e it au fg en o m m en  zu 
w erden . —

B eanspruchungen sind durch die V ersuche von T r a u e r  
iiber die D ruckfestigkeit des Bauholzes quer zur F aser er- 
ganzt. Daneben sind die neuen F ortschritte  im Holzbau 
aufgenom men und es sind neben den H olzverbindungen 

•der alten K unst des Zim merm annes die neueren konstruk- 
tiven  E rgebnisse berucksich tig t w orden, die aus Festigkeits- 
V ersuchen der fiihrenden deutschenH olzbaufirm en gewonnen 
w orden sind. Die anschaulichen Beispiele vollstandiger 
B riickenbauten w urden erganzt und verm ehrt, die Kriegs- 
briicken, die vielfach noch ais friedliche N otbriicken dienen, 
wurden vorlaufig noch beibehalten, veralte te  K onstruktions- 
weisen aber ausgeschieden. Auf diesen G rundlagen gliedert 
sich das W erk in 11 A bschnitte. Es behandelt im ersten  Ab- 
schnitt das A l l g e m e i n e  iiber Briicken, ihre Lage und 
GrundriBform, das Gefalle und die Hohenlage, die lichteH ohe 
und W eite der Óffnungen, sowie das Q uerprofil. D er zweite 
Abschnitt w endet sich den h ó l z e r n e n  Briicken zu und 
bespricht dereń D auer und Feuergefahrlichkeit, sowie die all- 
gemeinen G rundsatze fiir das Entw erfen holzerner Briicken. 
Der dritte  A bschnitt b e trach te t die a u B e r e n  K r a f t e  
der hólzernen Briicke: das E igengew icht, die Y erkehrs
lasten, Schneelast und W inddruck, Brems- und Fliehkrafte, 
den Seitendruck der Fahrzeuge und die dynam ischen 
W irkungen der V erkehrslasten. D er v ierte  A bschnitt 
g ilt d e m E i g e n s c h a f t e n  d e s  H o l z e s .  In  ihm werden 
betrach tet die w ichtigsten, einheimischen Bauholzer, die 
allgemeinen Erfordernisse, die an das Holz fiir Briicken- 
bauten zu stellen sind, das Raum gew icht, die Festigkeit 
und die zulassige B eanspruchung des Holzes, die Berech
nung der K nickfestigkeit, die B erechnung excentrisch be- 
las te ter Stiitzen und die E inteilung des Bauholzes in Rund- 
holz, K antholz und Schnittholz, m it den A bm essungen fiir 
diese drei H olzarten. E in w ichtiger A bschnitt is t natur- 
gcmaB der, der von den H o l z v e r b i n d u n g e n  handelt. 
Stum pfer StoB, Y erlaschung, O berblattung, Verbindung 
iiber- und nebeneinander liegender Holzer, Uberschneidung, 
Yerkamm ung, Aufklauung, Verzapfung, V ersetzung, Zapfen 
mit Versetzung, schm iedeeiserne V erbindungsteile, neuzeit- 
liche Holzverbindungen, insbesondere K notenverbindungen 
von Fachw erken, eiserne K notenbleche, holzerne Knoteii- 
p latten  von Tuchscherer, K iib ler’scher K notenanschluB  und 
Ringdtibel: das is t der reiche Inhalt des fiinften Ab- 
schnittes. Der sechste A bschnitt is t der F a h r b a h n ,  
sowohl der bei StraBenbriicken wie der beiE isenbahnbriicken 
gewidmet. Geliinder, FuBwreg, und Fahrbahn , bei le tz ter die 
A rt ihres Belages, bilden den Inhalt. — (SchluB folgt.)
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