
I Qol*I>au
Htifieilungen Des „Oeutfdjen Qo(}&aU'3eceins“

JAHRGANG 1922.
HERHUSGEGEBEN YON DER

„DEUTSCHEN BAUZEITUNG" NUMMER 16.

Der Sprengwerkbinder uber 2 Felder.*)
Dipl.-Ing. Karl S c h n e e m a n n ,  Studienrat der Staatl. Bauschule in Koln a. Rh.

ie sogenannten zimmermanns- 
mafiig ausgebildeten Holzkon- 
struktionen sind bisher in der 
Regel nach dem Gesetz des rela- 
tiven Mafistabes entworfen und 
ausgefiihrt worden, d. h. man 
nahm die Holzstarken ahnlicher 
und bewahrter Ausfiihrungen ais 
Muster und pafite sie gefiihls- 
mafiig den neuen Yerhaltnissen 

an. Yon einer Berechnung solcher Holzkonstruktionen 
wurde in der R egel Abstand genommen, oder in den 
Fallen, in denen man den Versuch einer Berechnung 
unternahm und durchfiihrte, geschah dieses mit oft recht 
gezwungenen Annahmen, die zuletzt docli keinen klaren 
Uberblick iiber den wirklichen Verlauf der Krafte in 
den einzelnen Gliedern gestatteten. Gewifi sind die 
alteren Holzbinderformen einer neuzeitlichen Berech
nung schwerer zuganglich, wie die neueren Binder- 
formen im Holzbau, da sie in den meisten Fallen statische 
Unbestimmtheiten aufweisen, dereń Losung, wenn auch 
nicht schwierig, so doch immerhin etwas zeitraubend 
und umstandlich sind. Dieser Umstand sollte aber kein 
Hindernis sein, sich doch in einzelnen Fallen Gewifiheit 
iiber das Kraftespiel zu verschaffen, damit man bei An- 
nahme der Holzstarken nicht allzu weit von den rich- 
tigen Mafien abweicht und dadurch zu unwirtschaft- 
lichen Konstruktionen kommt. Ais unwirtschaftlich 
verstehe ich dabei nicht nur eine Ausfiihrung mit zu 
starken Holzern, sondern auch Ausfiihrungen mit zu 
schwachen Holzern, die leicht Verstarkungsarbeiten er- 
fordern und dadurch erst recht teuer zu stehen kommen.

Ais Beispiel fiir die Berechnung einer alteren Bin- 
derform nach neuzeitlichen Methoden ist im Folgenden  
das H a l l e n d a c h  m i t  M i t t e l s t u t z e  gewahlt, 
und zwar in Ausfiihrung mit e i n f a c h e n  S p r e n g -  
w e r k b i n d e r n .  Diese Binderform ist bei Lager- 
liallen, Schuppen, kleineren W erkstiitten usw. recht be- 
liebt, da sie bei ansprechenden Formen sich in der Aus- 
fiihrung immer billig stellt. Das System  des Binders 
ist in Fig. 1 mit den gewahlten MaBbezeichnungen zur 
Darstellung gcbracht. Eine Auazahlung der Knoten- 
punkte, Stabe und Auflager-Bedingungen ergibt eine 
ireifache statische Unbestimmtheit des Systems. Hier
bei sind die zuliissigen Annahmen gemacht, daB die 
Hangestangen, die den First mit den Zangen verbinden, 
keine statische Bedeutung besitzen, und ferner, dafi die 
Streben am Anschlufi an der' Zange keine Biegungs- 
momente aufnehmen, vielmehr getenkartig angeschlos- 
sen sind, eine Annahme, wie sie auch bei Berechnung 
eiserner Dachbinder immer geiibt ist und wird. Ais 
statisch Unbestimmte sind dann die wagerechten Seiten- 
krafte der Auflager-W iderstande in den Auflagern der 
Aufienstiitzen und die senkrechte Seitenkraft des Auf- 
lager-W iderstandes der M ittelstutze angenommen. Die 
statisch Unbestimmten sind mit Hilfe der elastischen  
Verschiebungen bestimmt, ein W eg, der nach meiner 
Erfahrung bei Aufgaben vorliegender Art recht schnell

* DerTufsatz ist gedacht ais Fortsetzung der im „Holzbau11 
beriets erschienenen Aufsiitze uber S p r e n g w e r k - B i n d e r .

zum Ziel fiihrt und am wenigsten Anlafi zu Fehlern 
bietet. Da die Endgleichungen fiir die statisch Unbe
stimmten nicht auf eine fiir den praktischen Gebrauch 
kurze und biindige Form zu bringen waren, wurde von 
der Aufstellung einer SchluBformel fiir die statisch Un- 
bekannten abgesehen. Es wurden vielmehr nur fiir die 
verschiedenen in der Regel vorkommenden Belastungs- 
falle die Gleichungen fiir die elastischen Verschiebungen 
gegeben, mit dereń Hilfe sich dann ja die statisch Un
bestimmten leicht und einfach errechnen lassen. Es 
mufi noch vorausgeschickt werden, dafi bei der Bestim- 
mung der elastischen Verschiebungen nur der EinfluB 
der Biegungsmomente beriicksichtigt ist; der EinfluB 
der Langs- und Querkrafte auf die Formanderungen 
wurde ais unwesentlich vernachlassigt, wie das allge- 
mein bei Rahmenberechnungen iiblich und zulassig ist.

Fiir den Belastungsfall nach Fig. 2 ergibt sich dann:
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Fiir den Belastungsfall nach Fig. 3 ergibt sich:
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Die Gleichungen fiir die iibrigen Verschiebungen 
bleiben die gleichen wie bei dem vorigen Belastungs- 
fall. Auch in allen folgenden Belastungsfallen bleiben 
diese Ausdriicke die gleichen, sodafi sich ihre Wieder- 
holung eriibrigt.

Fiir den Belastungsfall nach Fig. 4 ergibt sich:
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Fur den Belastungsfall nach Fig. 5 ergibt sich: 
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Fiir den Belastungsfall nach Fig. 6 ergibt sich: 
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Die hauptsachlich vorkommenden Belastungsfalle 
sind damit erschopft. Der Rechnungsgang bei der 
praktischen Anwendung ist dann so, da6 man zunachst 
die elastischen Verschiebungen fiir den betrachteten 
Belastungsfall errechnet und dann die statisch Un- 
bestimmten nach folgendem Schema ermittelt:(óam óab óac\ lóaa óab óac\Xa =  — P \ óbm óbb óbc ! I \ óab óbb óbc\{ócm óbc ócc } {óac óbc ócc)
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Fur die wagrechte Belastung des Pfostens mit 
Winddruck wird :
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Danach ergibt sich nunmehr:
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Hiermit ergeben sich folgende Momente und
L angskrafte:

[óaa óab óam) [óaa óab óac\Xc =  — P lóab óbb óbm | l \óab óbb óbc\
v ri 1 • J aC-RbC ÓT Óal ÓbC ł C\- 1 TT in den AuSenstiitzen: M =  +  276 • 1,8 =  +  496 “kg .Es wurde hier die Berechnung der statisch Un- £  =  — 1170  kg

bestimmten mit Hilfe der Determinanten vorgezogen, • r, ^
weil sie am schnellsten zum Ziel fiihrt, iibersichtlich m der M = 0,S = -  2780 kg
und fast frei von Fehlerąuellen ist. ^er Zange :

An einem bestimmten Beispiel soli nunmehr die links: M = ~~ 530 2>* 276 • 2,7 =  — 366 mkg
Verwendung der obigen Gleichungen gezeigt werden. S =  +  276 • ^  =  +  552 kg
Die Binderabmessungen sind in Fig. 7 dargestellt; ’
die Binderteilung betragt 4,50 m- Die Belastungen rechts: M — — 530• 5,9 +  1280• 1,9 +  276• 2,7 =  + 4 5 “kg;
ergeben sich zu : 8 = 4- 552 kg
aus Eigengewicht des Binders einschl. Dachdeckung: 

P, =  640 kg; p2 =  1280 kg 
aus voller Belastung des Daches mit 75 ks/<im Schnee:

P, =  675 kg; P3 =  1350 kg 
aus Winddruck 100 auf die Langswand:W =  450 kg/m,

Fiir j, ~  1 angenommen, ergibt sich:

S = +  552 kg
9 7  O OQ

in der Strebe: M  =  0; S  = 276 • °  == -  940 kg.
o ,y  • 2,1

Bei Belastung mit Schnee vergró6ern sich die 
Momente und Langskrafte aus dem Eigengewicht im 
Verhaltnis 1350 : 1280, sodaB sich ergibt:

in den AuBenstiitzen: M= +  • 496 =  +  523 mkg;
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wird!" die SeDkrechte Belastung aus der Firstpfette 
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in der Zange: 
links:

rechts:

in der Strebe:
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366 =  -  386 “ kg; 

552 =  +  582 kg; 

45 =  +  48 mks;

■ 552 =  +  582 kg; 

=  o mkB;

940 =  — 990 kg.



Bei Belastung des Pfostens mit Winddruck wird:

=  — 60 kg.

_  [ 74 28,1 — 2,9) | 43,7 28,1 -  2,9
4501 37<9 46>4 28,1 : 28,1 46 4 28,1

-  400 1 -  20,6 28,1 43,7 J 2>  28,1 43/7
_  ( 43,7 74 -  2,9

4501 28,1 37,9 28,1
- 45Ul _  2,9-20,6 43,7
v  _  ( 43,7 28,1 74 )X' - \ 28,1 46,4 37,9 :
- 4 oU ^ _ 2>9 28,1 — 20,6)

Damit ergeben sich folgende Momente und Lan^s- 
krafte: g

in den AuBenstiitzen:

M =  450 • ------  700 • 1,8 == — 531 mtg; S =  7 0  kg.

=  +  200 kg.

Die Dimensionierung ergibt folgende Yerhaltnisse- 
Aufienstiitze: Ungiinstigstes Moment aus Eigen

gewicht und Schnee: M =  4- 496 +  52i =  4- 1019 mkg-
S  =  — 1170 — 1235 =  -  2405 kg.

Gewahlter Querschnitt □ 19,19 cm mit F =  361 vm; W =  1143 cm3; J = 10 860 cm4.
Auftretende Beanspruchung:

a = ~  W ± ł i r l ? = -  7 +  89 =  -  96; +  8 2 k g /qcm . 

Erforderliches Tragheitsmoment: /  =  80 • 2,4 • 2,72
=  14l0 cm l.

Mittelstlitze: Ungiinstigstes Moment aus Eigen
gewicht und Wind: M =  +  566mkg; s = — 2780 +  60
=  — 2720 kg. Die Mittelstiitze erhalt den gleichen Q'uer- 
schnitt wie die Aufienstiitze.

M‘ =  200 • 1,8 
in der Zange:

Ha u s  in G e v e l s b e r g ,  Kr e i s  S c h we l m.  

=  -f- 360 mkg; S ‘ =  — 130 kg.

links: M =  450 • ^  +  70 • 2,1 — 700 - 2,7 == — 103 “ kg;

S =  — 700 u
0,9

=  — 1400 kg.

M' =  200 • 2,7 -  130 • 2,1 =  -f- 270 “ kg;

1,8 =  — 1400 kg.

rechts: M =  450

S' =  — 700 

2,72
0,9

+  70 • 5,9 -  700 • 2,7 -)- 163 “kg;

S =  +  200 • =  +  400 kg.

M■ = 200 • 2,7 -  

S‘ =  - f  200

130
1̂ 8
0,9

5,9 =  — 228 mk-g; 

=  4- 400 kg.

in der M ittelstiitze: M =  315 • 1,8 =  +  566 mkg;S =  4 - 60 kg.
o 7  .  o 98

in den Streben: S =  +  700 • Q’9  ̂ — +  2280 kg;

2,7 • 2,28
S ‘ =  — 200

0,9 • 2,1
=  -  650 kg.

Zange: Ungiinstigstes Moment aus Eigengewicht 
und Schnee: M =  -  366 -  386 =  -  752mkg; s  =  +  552 
+  582 =  +  1134 kg.

Gewahlter Querschnitt: □ □ 9/i9cm mit f =  342 qcm; W =  1082 cm3; J  — 10 288 cml.
Auftretende Beanspruchung:

ff =  +  w ± w  =  +  3 ±  70 == +  7 3 ; - 6Tkg/(1(:m-
Streben: Ungiinstigste Langskraft aus Eigengewicht 

und Schnee: S =  — 940 — 990 =  — 1930kg; gewahlter 
Querschnitt: □ 12/ i2 cm, F = 144 <icm; J = 1728cm4. 

Auftretende Beanspruchung:
a =  _  1 ^ 2  _  _  I4kg/qcm; erforderliches Tragheits- 

144
moment: J =  80 • 1,93 • 2,282 =  800 cm<.

Bei der Dimensionierung ist darauf zu achten, 
daB die Tragheitsmomente der fiir Stiitzen und Zangen 
gewahlten Querschnitte auch in dem Verhaltnis zu 
einander stehen, das man der Berechnung der statisch  
unbestimmten GroBen zu Grunde gelegt hat. Die

Rechnung war durchgefiihrt fiir ~ =  1; es ergibt sich

10 288
jetzt das Verhaltnis — 0,95. D ie Abweichung ist11) obu
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nicht besonders erheblich, immerhin weist sie darauf 
hin, daB die Stiitze etwas hoher beansprueht werden 
wird, ais errechnet wurde. Eine A ersuchsrechnung 
zeigt leicht, daB die statisch Unbestimmten ziemlich
weitgehend von dem gewahlten Verhaltnis ŷ abhangig

sind, und deshalb muB bei der Dimensionierung ge- 
trachtet werden, daB das Yerhaltnis der Tragheits- 
momente der gewahlten Querschnitte nicht weit \ on 
dem der Rechnung zu Grunde gelegten abweicht. Sagen 
einem die erhaltenen Qu£rschnitte nicht zu, so muB 
eben die Rechnung wiederliolt werden. Strebt man

eine schwiichere Zange an, ais man bereits erhalten 
hat, so fiihrt man von Neuem die Rechnung durch mit 
einem kleineren Yerhaltnis der Tragheitsmomente, ais 
zuerst gebraucht. Die Momente in der Zange werden 
dann kleiner, die Momente in den Stiitzen entsprechend 
groBer. Nimmt man umgekehrt das Verhaltnis

’h groBer, so werden die Momente in den Zangen

groBer, die Momente in den Stiitzen kleiner, wie zuerst 
errechnet. Bei einiger Obung trifft man hier bald das
richtige Yerhaltnis. —

Vermischtes.
Haus in Gevelsberg, Kreis Schwelm. Das Seite 63 ab- 

gebildete Haus aus Gevelsberg im Kreis Schwelm ist ein 
schones und charakteristisches Beispiel dafiir, wie das 
Holz auch zu architektonischen Gliederungen Verwendung 
finden kann. Es ist das im Westen von Westfalen, vor 
allem auch im Wuppertal, yorkommende zweigssehossige 
Fachwerkhaus mit symmetrischer Anlage und mittlerem 
Eingang und Giebelaufsatz, dessen Fachwerk an den Schau- 
und Schlagseiten, meist auch an den Riickseiten, mit Schie- 
fer verkleidet ist. Tiiren, Fenster, Ecklosungen und die 
Gliederungen des geschweiften Giehels sind aus Holz, die 
Umrahmungen der Tiiren oft durch reiches Schnitzwerk 
ausgezeichnet, die der Fenster etwas zuriickhaltender ge- 
schmiickt: die Fenster sind mit Klappladen yersehen, die 
das Haus auBerordentlich beleben und im Charakter der 
Wohnlichkeit steigern. Ansprechend klingen die Farben 
der verschiedenen Baumaterialien zusammen. Von dem 
Grau des Schiefers heben sich das reine WeiB der Tiiren 
und Fenster, sowie das leichte Griin der Liiden ab; das Rot 
der Dachziegel klingt in diese Farbensymphonie harmonisch 
ein. Das Ganze vereinigt sich mit dem das Haus umgeben- 
den Garten und seinen bliihenden Pflanzen zu einem ge- 
schlossenen wohnlichen Eindruck. —

Uber Pfahlbauten der Gegenwart im Bodensee berichtet 
die „Koln. Ztg.“ Folgendes:

In der Steinzeit, vor etwa 5000 Jahren, lebten am 
Bodensee Pfahlbauern. Es sind die altesten Anwohner, die 
geschichtlich nachgewiesen werden konnen. Sie lebten in 
Hausern, welche auf Pfahlen (Baumstammen, zugesnitzt mit 
der Steinaxt und in den Grund getrieben mit dem Schlegel) 
iiber dem Seespiegel aufgerichtet waren. Die Hauser fan- 
den sich nicht vereinzelt, sondern in den flachen Buchten 
reihte sich Haus an Haus einer Siptte oder eines Stammes 
zu groBen Siediungen (Dorfern). Bevorzugt waren Bach- 
miindungen mit seichten Ufem und Kiesgeschiebe, weil 
dieser Untergrund zum Einrammen der Pfahle besonders 
geeignet war. Vom fertigen Haus fiihrte zum Ufer ein 
schlichter Steg, in das Wasser eine Leiter. Diese Bauart 
bot Schutz gegen Angriffe feindlicher Nachbarn und wilder 
Tiere. Wie groB diese Ansie diun gen waren, zeigen die 
heute noch vorhandenen Reste: bei NuBdorf sind auf einem 
Raum von 1,5 Hektar mehrere tausend Pfahle festgestellt, 
bei Sipplingen auf einem Raum von etwa 8 Hektar iiber 
50 000. Die Fundę aus jenen Zeiten sind reichhaltig: Stein- 
beile aller GroBen, Horn- und Knochengerate, Topfer- 
waren, Eisen- und Bronzegegenstande, wertvolle Kunst- 
gerate aus Knochen, Zahnen und Geweihen: Dolche, MeiBel, 
Angeln, Pfeilspitzen, Kinderloffel und vieles Andere. Die 
wichtigste Metallstation der Pfahlbauern am Bodensee war 
die Siedlung bei Unteruhldingen: hier wurden schon iiber 
600 Bronze- und Eisengerate gefunden. Aufbewahrt sind die 
Fundę in den Museen der Bodenseest&dte. Das seltenste 
Stiick des Konstanzer Museums ist wohl ein Knochen, ge
funden in einer Hohle bei Thaingen, auf welchem ein da- 
maliger Seeanwohner mit einem Steinmesser ein weidendes 
Renntier eingezeichnet (eingekratzt) hat. Zu Anfang dieses 
Jahres wurde in Unteruhldingen der „Verein fiir Pfahlbau und 
Heimatkunde“ gecriindet, der sich ais erste Aufgabe ftellte 

• e i ne  k l e i n e  P f a h l b a u t e n k o l o n i e  m o g l i c h  s t 
n a t u r g e t r e u  e r s t e li e n zu l a s s e n .  Das Werk ist 
nach vieler Miihe trotz der Schwere der Zeit glucklich ge- 
lungen. Dieser Tage konnten die ersten beiden Pfald- 
bauten ais gute Naehahmung der Pfahlhanernhauser aus 
der Steinzeit mit einer kleinrn Feier der Offentlichkeit iiber- 
geben werden. Die Hauser stehen iiber den Wassern der 
westliehen Bucht von Unteruhldingen: ein Familienhaus und 
ein Manner- oder Versammlungshaus, beide hiibsch aus
gestattet mit Originalgegenstanden. die an Ort und Stello 
gefunden wurden. Erstellt wurden die Bauten (werkmaBi<>- 
behauenes Holz, Schilfdacłier. durcli Steg mit dem Land 
Yerhunden) unter der wissenschaftlichen Leitung des Ur 
geschichtlichen Institutes der Universitat Tiibingen. Das
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steinzeitliche Familienhaus ist sehr wohnlich: Moosbanke 
sind darin, die lehmgestrichenen Wandę zeigen blaue 
Zierate, man sieht eine Feuerstelle mit tonemem Kochtopf, 
ferner zieren das Haus Bogen mit Pfeilen, Fischernetze, 
Axte und Beile aus harten Steinen. Dieses Familienhaus 
bietet ein Bild von der damaligen Lebensweise der Pfahl
bauern: einfach und doch gemiitlich, urchig und kraftvoll. 
Das Manner- und Yersammlungshaus ist ebenso mitSchmuek 
und Geraten yersehen und mit gemeinsam benutzten son- 
stigen Gegenstanden. Das Ganze mutet heute so roman- 
tisch anheimelnd an, daB Manchem der Wunsch aufkommt. 
hier weiterzuleben; besonders phantasiereiche Besucher 
sehen im Geist eine braune Gestalt im Einbaum herrudern, 
die Besitz von seinem Haus nehmen will und den Ein- 
dringling mit dem Pfeil bedroht. Ein drittes Pfahlbauern- 
haus aus der Bronzezeit soli spater erstehen. —

Zur Erhaltung des deutschen Waldes und zum Schutz 
der deutschen Holzbestande gegen Nachteile, die diesen aus 
einer Beeintrachtigung durch die Waldweide entstehen. 
wird in den zustandigen Kreisen das Wort genommen und 
zur Vermelnung des deutschen Holzbestandes die inten- 
sivste Bewirtschaftung der Forste gefordert.

Aber Hochstleistungen konnen, wie ein Sachverstandi- 
ger im „B. T.“ schreibt, nur erzielt werden. wenn Eingriffe 
vom Wald ferngehalten werden, welche die Grundlagen der 
forstlichen Erzeugung, den Waldboden und die Bodenlage- 
rung, nachteilig beeinflussen und den jungen Nachwuchs 
schadigen oder gar yernichten. Einen solchen Eingriff 
stellt die W a l d w e i d e  dar.

Yor dem Krieg war das Weidevieh mehr oder weni- 
ger aus den Forsten verschwunden, nur in einzelnen Ge- 
birgsgegenden, z. B. im Harz, gab es auf Grund alter Be- 
rechtigungen noch Waldweide in grgBerem Umfang. und 
dort wird sie fiir abselibare Zeit auch .erhalten bleiben 
mtissen. da die ortlichen Verhaltnisse eine Umstellung der 
Wirtschaft zurzeit unmoglich machen. In den meisten 
Fallen aber hatten die Landwirte ohne Bedenken auf die 
Waldweide verzichtet. Ihre Bedeutung war fiir sie immer 
geringer geworden. Fiir das moderne, hochgeziichtete Yieh 
waren die bald hart werdenden Griiser des Waldes eine 
ungeniigende Ernahrung, der lange An- und Riickmarsch 
ermiidete die Tiere und brachte erhebliche Milchverluste — 
der Diinger yerkam im Wald nutzlos —, er fehlte den 
eigenen Weiden oder dem Acker, und aufierdem traten ge- 
rade durch die Waldweide, insbesondere infolge des Blut- 
netzen. haufig erhebliche Viehverluste ein.

Ais in den Kriegsjahren die Sorge fiir die Walderhal- 
tung hinter der Moglichkeit, etwas mehr. wenn auch nur 
geringwertiges Futter zu gewinnen, zuriicktreten muBte, 
wurde der Wald der Weide wieder freigegeben in der Vor- 
aussetzung. daB die Waldweide nur ais voriibergehende 
NotmaBnahme gedacht war. Schon gleich nach Kriegs- 
beendigung wiesen aber erfahrene Forstleute auf die groBen 
Schadigungen hin. die schon diese wenigen Weidejahre dem 
Forstbetrieb gebracht hatten; sie forderten dringend die 
schleunige Wiederaufhebung der Weideerlaubnis. Immer 
bedenklicher werden die Stimmen aus forstlichen Kreisen. 
jpoll die Holznachzucht, insbesondere die Erhaltung der 
Laubholz-Mischbestiinde, nicht ernstlich gefahrdet werden, 
so muB mit allen Mitteln dahin gestrebt werden, daB das 
Weideyieh wieder aus dem Wald verschwindet. In diesem 
Jahr ist bis zum 31. August die Waldweide zugelassen, 
von diesem Zeitpunkt. ab muB aber das Vieh wieder aus 
den Ertriignissen der eigenen Landwirtschaft ernahrt wer- 
cien So konnen die notleidenden landwirtschaftlichen Be- 
iriebe ihre eigene Weide erst gut eingriinen lassen, den 
ersten Y\ iesensehnitt einbringen und brauchen erst dann 
ihr \  ich aus eigenen Futtermitteln zu unterhalten. —

Inlialt: Der Sprengwerkbinder Uber 2 Felder. -  Vermischtes.—
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