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Kaukonstruklionslehre. 
Von H. Karnack. 

Tell I. 

1. Kapitel. 

1. Einfuhrung. 

1. Die Lehre von den Baukonstruktionen umfatzt die 
Arbeiten des Maurers, des Zimmerers, des Steinmetzen, des 
Tischlers, des Schlossers, des Dachdeckers; kurz, oiler Hand- 
werker, die bei der Ausfuhrung eines Bauwerks beschaftigt find. 
Die Zusammenfassung alter Regeln und Erfahrungs- 
satze, welche bei der Ausfuhrung ernes Gebaudes zur 
Anweydung kommen, nennen wir Baukonstruktions- 
lehre. 

2. Die gute Ausfuhrung irgend einer Konstruktion erfordert: 
1. geeignetes Material, 
2. zweckmahige Verbindung des Materials, 
3. ausreichende Starke der einzelnen Teile der Konstruktion, 
4. gefallige Formen. 

Die Lehre von den Baumaterialien ist ein so wichtiger 
Teil der Bauwissenschaften, datz wir fie in einem eigenen Ab- 

Karnack, Baukonstruktionsler,re. 1 
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schnitt, namlich in der ..Baumaterialienlehre" betrachten wollen. 

Die Starke der einzelnen Teile der Konstruktionen geben 
wir in den vorliegenden Abschnitten iiber Konstruktionslehre an, 

soweit sich diese Angaben aus Erfahrungssatze beschranken. In 
vielen Fallen ist auch eine Berechnung der einzelnen Banteile 

notwendig Die Ausfuhrung dieser Berechnungen setzt die Kenntnis 

der Mathematik varans. In den Abschnitten iiber Statik werden 

dann die Formeln, Satze und Regeln gelehrt. welche mil Hilfe 

der Mathematik eine Bestimmung der Starken fiir die einzelnen 

Banteile ermoglichen. Was endlich die gefalligen Formen betrifft, 

so versteht man darunter das Anpassen der Verhaltnisse der 
einzelnen Banteile zu einander, sowie die Gliederformen eines jeden 

sichkbaren Bauteils. Auch dieses Kapitei ist ein so wichtiges, dah 

es in einem besonderen Fache. in der Formenlehre, vorgetragen 

wird. Es bleibt fur die Abschnitte iiber Baukonstruktionslehre 

also nnr zn betrachten - 

„Zweckmiitzige Bcrbindnng des Materials und Ersahrungs 
siitzc uber die Starken der Banteile." 

3. Unter einem „Er fa h rungs satze" versteht man eine 

Angabe, die nicht naher begrundet zu werden braucht. Sie ist 

teils das Ergebnis von angestellten Versuchen, teils das Resultat 

von Berechnungen, deren Kenntnis fur unsere Zwecke nicht 

niitig ist. ' 

4. Eine grotze Erleichterung fur den Techniker ist der Ge- 

brauch von Tabellen. Die Tabellen enthalten in ubersichtlicher 

Weise Zahlenangaben iiber die Starken der einzelnen Bauteile 

bei gegebenen Grohen. ' Wir werden zahlreiche Tabellen in den 
Text einfugen oder als Anhang beilegen. Die Anweisung, wie 

sie zu gebranchen find, werden wir an Ort und Stelle geben. 

5. Die Konstruktionen werden in der Regel erst gezeichnet, 

ehe sie praktisch ausgefnhrt werden, manchmal aber ist ihre Aus¬ 
fuhrung eine so bekannte, dasz ein Aufzeichnen uberflussig erscheint. 

Das letztere gilt aber nur von den allergebrauchlichsten Kon¬ 

struktionen, und es ist namentlich deni Anfanger entschieden zu 

raten, alle Konstruktionen zn zeichnen 

Man ivnhle dazu gutcs Papier von der Grosze Whatnian. Es empfiehlt 
sich bei der Einrichtuna des Bolens recht ubcrsichtlich zu verfahren; Naheres 
darnber wird in dem Bande „Bnreauknudc" geboten 
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2. Einteilung der Baukonstruktionen. 

6. Die wichtigsten Baumaterialien find: Stein, Holz und 
Eisen. Zweckmahig teilt man daher die Konstruktionen ein in: 

Konstruktionen in Stein, 
.. Holz, 
.. Eisen. 

Da aber diese Materialien einerseits von den verschicdensten 
Handwerkern gebraucht werden, andererseits die Konstruktions- 
teile auch vielfach so ineinandergreifen, dah es schwer fallt zu 
sagen, welchem Material sie angehoren, so betrachtcn wir die 
Konstruktionsteile in der Rcihenfolge, wie sie beim Bauen ver- 
wendet werden. Wir gelangen daher zu folgender Einteilung: 

1. die vorbereitenden Konstruktionen, 
2. die Konstruktionen des Rohbaues, 
3. die Konstruktionen des Ausbaues, 
4. einige besondere Konstruktionen. 

7. Unter „den vorbereitenden Konstruktionen" verstehen 
wir diejenigen Arbeiten, welche vorgenommen werden mussen, 
ehe man an die Ausfuhrung des Bauwerkes selbst geht. Es 
gehbrt hierher vor allen Dingen das Ausheben der Gruben, 
die Herstellung eines Bauzaunes; kurz alles, was eben zur Vo» 
bereitung des Baues notig ist. 

Die ..Konstruktionen des Rohbaues" umfassen die Arbeiten,. 
welche dem Gebaude das seste Gerippe gcben. Die solide 
Ausfuhrung der hierher gehorigen Konstruktionen ist so wichtig, 
dah sie fast uberall polizeilich uberwacht wird. Sind die Arbeiten 
fertig gestellt, so werden sie polizeilich kontroliert und darauf 
..abgenommen". ' 

Wir werden in den Abschnitten iiber ..Baufiihrung" auch die 

baupolizeilichen Anforderungen kennen lernen und im..Entwcrfen" 
die Ausfuhrung von baupolizeilichen Zeichnungen nebst Anlagen 
einuben. 

Die ..Konstruktionen des Ausbaues" umfassen diejenigen 
Arbeiten, welche zur endlichen Fertigstellung des Gebaudes 
crforderlich find. Dahin gehoren namentlich alle Bauteile, welche 
die Wohnraume vor den Unbilden der Witterung schutzen, oder 
durch welche wir unser Eigenthum vor Fremden abschliehen. Es 
find dies die Thuren und Fenster nebst allem Zubehor (wie 
Schliisser, Beschlag und Verglasung). Wir werden hier auch 
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die verschiedenen Arten von Treppen und ihre Konstruktion 

kennen lernen. 

Es gehoren hierher ferner diejenigen Arbeiten, welche den 

Zweck haben, den „Rohbau" nun auch schon zu gestalten. So die 

Putzarbeiten, die Anstreicher- und Malerarbeiten. 

Zu den „besonderen Konstruktionen" rechnen wir diejenigen, 

welche nur in besonderen Fallen vorgenommen werden. Es find 

dies schwierige Griindungen (siehe Grundbau); Feuerungs- 

anlagen, wenn sie liber den Umfang der in jedem Hause vor- 

kommenden hinausgehen; Anlage von Blitzableitern; besondere 

Eisenkonstruktionen u. a. m. 

Wir versaumen nicht, darauf hinzuweisen, dah es unbedingt 

notig ist, alle Konstruktionen zeichnerisch richtig darzustellen. Des- 

wegen haben wir das Fach „Bauzeichnen" aufs Jnnigste mit der 

Baukonstruktionslehre verschmolzen. Jm Bauzeichnen werden wir 

auch die zeichnerische Darstellung der Zimmerkonstruktionen, der 

Treppen, Tischlerarbeiten u. s. w. erlautern. Diese Arbeiten werden 

hinsichtlich ihrer Konstruktion in eigenen Banden behandelt, wahrend 

hier, wie gesagt, nur ihre zeichnerische Darstellung erortert wird. 

Es sei endlich an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dah 

der Bauaussiihrende auher konstruktiven Kenntnissen sich besonders 

auch Erfahrung in der rechnerischen Untersuchung seiner Kon- 

struktionen sammeln muh. 

Diesem Bedurfnis entsprechen wir durch unsere Werke uber 

Statik, graphische Statik und Festigkeitslehre nebst den zum Ver- 

standnis notigen mathematischen Fachern. 
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2. Kapitel. 
A. Die oorbereitenden Arbeiten. 

3. Das Abstecken und Aufschnuren der Gebaude. 
8. „FIncht" nennt man die Llache einer Mauer ohne Wr- 

und Zuriicksprunge. Die Festlegung der Fluchten der Gebaude- 
ansichten ist mil groher Sorgfalt zu bewirken. 

Wir wollen die wichtigsten Falle kennen lernen, die hier 
in Betracht kommen. 

A. Das Gebaude ist ein eingebautes. 
9. Wird das Gebaude in einer Strahe errichtet, so ist die 

Flucht gewohnlich durch die Nachbarhauser gegeben. Die 
Fluchtschnur wird an den Nachbarhausern nach Art der Fig. 1 
befestigt, wodurch die Fluchtlinie des Neubaues gefunden ist. 
 1 i 

1 ■ 
A 0 
A <y J I   

1 ■ ! l 1 P ■ ■ • J 
_'//////////////-'/.    

a 
ISO1  vl 

5-g. i. 

Es ist dabei einerlei, 
ob der Bnuplatz recht- 
winklig zur Flucht liegt 
oder unter einem andern 
Winkel. Fig 2. 

Gewohnlich'ist es ge- 
ftattct, den Socket einige 
em vor die Mauerflucht 
vorspringen zu lassen. 
(Das Ncihere sieh^ Bau- 
polizei.) 
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B. Das Gebaude ist ein Eckhaus. 

10. Die Strahen kreuzen sich rechtwinklig. Dadurch entsteht 
an der Ecke bei E ein rechter Winkel. Auch in diesem Falle 
lassen sich die Fluchten durch die schon vorhandenen Hauser 
ermitteln. Man spanne die SchnLre Lber die Stratzen von 
einem Haus A zum andern B, ivie dies die Fig. 3 zeigt. 
Wiederholt man dies mit einer zweiten Schnur von 6 nach 0, 
so werden sich die beiden SchnLre in E kreuzen. E ist der 
gesuchte Eckpunkt. Fig. 3. 

6. 

Ng. 3. 

A. 

D. 

Wenn sich die Strahen nicht rechtwinklig kreuzen, so bildet 
sich an der Ecke des Neubaues ein spitzer oder stumpfer Winkel. 
Das Versahren ist dasselbe wie in Fig. 3 und wild in Fig. 4 noch- 
mals veranschaulicht. 

Soll, wie in Fig. 4, die Ecke abgeschragt werden, so must 
doch erst der Punkt E sestgelegt werden. Bon hier aus werden 
die aus dem Plane zu entnehmenden Langen E d und E e aus 
die Fluchtlinie zurLckgestochen und die Punkte b und o durch 
Absteckungspfahle sestgelegt. Fig. 4. 
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11. Die Kreuzungspunkte der Fluchtschnure werden herunter- 
gelotet; an der betreffenden Stelle wird ein Abfteckungspfahl 
in die Erde eingeschlagen und in diesem die Richtung der 
beiden Fluchten eingeschnitten. 

Absteckungspfahle find kurze, zugespitzte Holzer, die Mr 
Festlegung von Punkten auf der Baustelle verwendet werden. 
Sie werden mSglichst ties in den Boden eingeschlagen. Fig. 5. 

12. In vielen Fallen wird die Fluchtlinie in Stadtcn 
amtlich vorgeschrieben und an Ort und Stelle von dazu beauf- 
tragten Personen festgestellt. 
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C. Das Gebaude ift freistehend. 
13. Wenn ein Haus vollstandig im Freien steht, ist die 

Feststellung der Fluchten etwas schwieriger. 
Der einfachste und haufigste Fall ist der, dasi das Gebaude 

im Grundrisi*) ein Rechteck bildet. Man stellt zunachst die 
Richlung einer Ansicht fest. Diese ist oft durch eine Strasie 
gegeben, mit welcher fie parallel sein soll. Nachdem man die 
Flucht dieser Ansicht durch eine Schnur, welche um Pfahle ge» 
schlungen wird, festgestellt hat, wird mittelst eines Pfahles ein Eck- 
punkt des Hauses bestimmt. Dabei ist zu beachten, dasi der 
Pfahl anherhalb der Fluchtlinie steht und von dieser beruhrt wird. 

14. Nun wollen wir sehen, wie zu der einen Fluchtschnur 
in dem festgelegten Eckpunkt ein rechter Winkel mitlesit einer 
zweiten Schnur „aufgeschnurt" wird. 

Man kann dies thun: 
1. Mit einem aus Holz gefertigten Winkel, 
2. mil einer Schnur und dem Masistab, 
3. mit einem Instrument- Winkelspiegel genannt. 
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15. Der Winkel. Man nehme einen moglichst grohen, 
genau gearbeiteten rechten Winkel (wie ihn Fig. 6 zeigt) 
und lege ihn im Eckpunkt so an, dah der eine Schenkel genau 
der Richtung der Fluchtschnur parallel*) ist und sie leicht 
beriihrt. 

In der Richtung des zweiten Schenkels spanne man sodann 
eine zweite Schnur, die diesen ebensalls leicht spielend beriihrt. 
Fig. 6. 

16. Die Schnur und der Matzstab. Das Ab- 
stecken eines rechten Winkels mit einer Schnur und dem Mahstab 
beruht auf dem pythagoraischen Lehrsatz, den wir in der 
Plammetrie kennen lerncn werden. 

Man trage von Eckpunkt E aus 3 m auf der Schnur ck s 
an und bezeichne den Endpunkt der 3 w, k etwa durch Ein- 
stecken einer Stecknadel. 

An den Eckpfahl E befestige man eine zweite Schnur E c, 
upd mfeffe auf ihr 4 ™ ab, wodurch man Punkt v findet. 
Dann nehme man einen funf Meter langen Stab, fetze ihn im 
Punkte f, also am Endpunkt der drei Meter, an und drehe 
Stab und zweite' Schnur so lange, bis der Endpunkt des- 

*) Parallel, siehe Planimetrie. 
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Stakes unb der Punkt c, also der Endpunkt ber vier Meter, 
zusammenfallen. Schnur unb Stab mussen genau horizontal 
gehalten werben. Fig. 7. 

17. Der Winkelspiegel. Die britte Art Winkel abzustecken 
wirb mit bem Winkelspiegel vorgenommen. Dieses Instrument 
unb seine Anwenbung werben wir im „Feldmessen" naher kennen 
lernen. Hier sei es nur erwahnt. 

Es empfiehlt sich beim Abstecken rechter Winkel, bie rnge- 
wanbte Methobe*) burch eine anbere zu kontrolieren,**) also 
z. B. ben rechten Winkel mittelst ber Schnur unb bem Stab 
aufzuschnuren unb bann mit bem Winkel zu prufen. 

' §. 

> 

s 

/ *  '\ 
" s' °L 

Fig. 8. 
18. Hat man ben rechten Winkel gefunben, unb sinb bie 

SchnLre genau festgelegt, so ISstt fich bas Rechteck leicht her- 
stellen. Man trage bie aus bem Plane zu entnehmenbe LLnge 
ber Borberfront von E nach A hin ab, woburch ber zweite 
Eckpunkt A gefunben wirb. Hier wirb wieberum ein rechter 
Winkel abgesteckt. Aus ben SchnLren EG unb AH tragt man 
bann bie Tiefe bes Gebaubes an unb schlagt an ben Punkten 
G unb H Absteckungspfahle in bie Erbe. Da man bie Tiefe 
4>es Hauses burch „Abstechen" ber Lange E G unb AH gefunben 

*) Method-" aennt man die Art des Berfahre»s..,welche h« der. M?-, 
Itihrung irgend einer Cache angrwendet wird. 

**) „korttrvlieren" = priifend beobachtkn. 
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hat, sagt man: die Tiefe ist durch „StichmaH" bestimmt. Fig. 8. 
Sine Prufung der ganzen Anlage ist sehr zu empfehlen. Man 
messe auch die Diagonalen, die ganz gleich sein mussen.*) Fig. 8. 

19. Schiefe Winkel werden mittelst einer „Schmiege" an-, 
getragen. Die Schmiege ist aus Latten hergestellt und enthalt 
den schiefen Winkel, wie er aus dem Plane entnommen wird. 

Es ist selbstverstiindlich, dah alle hier besprochenen Arbeiten 
mit der grohten Genauigkeil und Sorgfalt vorgenommen werden 
mussen. Ein Fehler, der in her Anlage des Houses gemacht wird, 
ist sehr schwer wieder auszumerzen; wenn es uberhaupt moglich ist, 
so kann es nur unter grohen Kosten gescheheu. Der Bauleitende 
uberzeuge sich deswegen selbst und wiederholt, ob thatsachlich alleS 
genau stimint, ehe er zu mauern anfangen latzt. 

*) Die Diagoualeu im Rechteck find einander gleich (siehe Planimetrie). 
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3. Kapitel. 
4. Das Schnurgerust. 

20. Wie wir bald sehen werden, ist die Fundamentgrube 
grbher anzulegen, als das Gebaude im GrundriH werden soll. 
Dadurch gehen die festgelegten Punkte wieder verloren. Es ist 
also eine Vorkehrung zu treffen, dah man jederzeit die Punkte 
wiederfinden kann. 

Dies erreicht man mittelst des Schnurgerustes. 
In genligendem Abstand von den Eckpsahlen werden drei 

Pfahle ado mit rechteckigem Querschnitt ties in den Boden ge- 
schlagen, so dah sie ungefahr einen halben Meter aus der Erde 
hervorragen. Die Pfahle werden dann durch starke Latten mit 
einander verbunden. Nun spannt man liber den Fluchtschnliren 
andere Schnure, die liber die Lattenoberkante gezogen find. 
Mit Hilfe des Lotes*) werden die Schnure genau senkrccht liber 
den Eckpsahlen eingerichtet. Die Stellen, an welchen" die 
Schnure liber die Latten gezogen find, werden mit Kerben ver- 
sehen und durch Rot- oder Blaustift bezeichnet. Durch Spannen 
der Schnlire lassen sich jederzeit wieder die Eckpunkte und die 
Hausfluchten hcrstellen. Fig. 10. 
: 21. Die Thur- und Fenstermitten, die lichten**) Weiten 
der Offnungen, die inneren Wande, die Pfeiler werden aus 
gehobelten Latten angetragen und durch Kerben sestgelegt. 
Diese Latten werden Mahlattcn genannt und nach ihrer Reihxn- 
folge mit Zahlen versehen. Sie werden an die Front angelegt. 
Nach den eingeritzten Merkmalen legt man die Fenster, Mauern 
und Pfeiler an. 

5. Anlage des Brunnens. 
22. Da der Maurer fortwahrend Wasser braucht, so ist es 

notig, einen Brunnen anzulegen, wenn ein solcher nicht schon 
in der allernachsten Nahe vorhanden ist. 

Vorteilhaft ist es, wenn der Brunnen gleich so angelegt 
wird, dah er auch nach der Vauausflihrung noch beibehalten 
werden kann. Oft wird man das notige Wasser auch durch 
Rohrleitung aus einem Brunnen oder aus Wasserleitungs- 
rohren zur Baustelle leiten. 

*) Lot, auch Senkel, Seiitblei genarmt (siehe Planimetrle). 
»Lichte Weite" siche Bureaukunde. 
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6. Anlage der Kalkgruben. 

23. Die Kalkgruben miissen in solchcr Zahl und so groh 

angelegt werden, dah sie fiir den Bedarf an Kalk ausreichend find. 

Die Gruben werden am zweckmastigsten mit massiven Umsassungs- 
wanden hergestellt. Das Pstaster vesteht aus flachseitig in den 
Sand gelegten Ziegelsteineni 

An die Kalkgrube schlietzt sich die Loschbank unmittelbar 

an. Sie wird aus Bohlen hergestellt, ist 30—40 cm hoch, 
2,80—3,00 m lang und etwa 2,20 m breit. Sie ist ringsum 

mit Seitenwanden versehen. Die Seitenwaud nach der Grube 
zu erhalt zwei mit einem Schieber verschliehbare Offnungen. Die 
Loschbank erhalt eine geringe Neigung nach der Grube zu. Gut 
ist es, Loschbank und Kalkgrube durch ein leichtes Dach aus 

Brettern oder Dachpappe vor den Witterungseinfliissen zu schiitzen. 
Eine Kalkgrube mit Loschbank ist in Fig. 11 in isometrischer 

Ansicht dargestellt. Es find zwei Kalkgruben mit gemeinsamer 
Scheidewand angenommen. 

Dicht bei der Kalkgrube wird die Lade bank hergestellt (in 

der Figur bei a). 

7. Die Umzaunung der Baustelle. 

24. Die Baustelle wird gewohnlich mit einer Holzwand 

umzaunt. In den Stadten wird gewohnlich auher der Um¬ 

zaunung noch ein Schutzdach angelegt, um die Voriibergehenden 
vor herabfallenden Steinen u. dgl. zu schiitzen. liber die bau- 

polizeilichen Bestimmnngen, welche hier in Betracht kommen, 
werden wir in den Abschnitten „Baufiihrung" und „Baupolizei" 

nahere Angaben machen. Vorlaufig merken wir uns, datz zahl- 
reiche Thiiren in dem Bauzaun vermieden werden, dah aber 
ein zum Materialtransport geniigend breites Thor angelegt 

werden must. 

8. Baubude, Abort, Wachterbude und Materialschuppen. 

i 25. Je nach der Grohe des Baues nurd es notig, eine 
Bude zum Aufenthalt fiir die Leute in den Pausen, sowie zur 

Unterbringung von Werkzeugen, Plcinen u. dgl. anzulegen. Des- 
gleichen ist vielsach ein Abort, eine Wachterbude und ein 
Schuppen zur Unterbringung der Materialien erwunschl. Da 
dies Arbeiten sind, zu derm Ausfiihrung die -Kenntnis der 

Zimmerkonstruktionen notig ist, werden wir in- dem Abschnitt 
„Baufiihrung" darauf zuriickkommen. 
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4. Kapitel. 

9. Das Ausheben der Baugrube. 

26. Jedes Gebaude nmjj eiit hinreichend starkes Fundament 
Haben. Dieses hat den Zweck, den Druck, welchen die einzelnen 
Bauteile ausuben, auf eine grohere Flache zu verteilen. Es schutzt 
aber auch die unteren Teile vor der Einwirkung des Frostes. 

Jeder Kiirper ubt auf seine Unterlage einen „Druck" aus, 
namentlich auch jedes Bauwerk auf den Untergrund oder den „Bau« 
grund." So nennt man namlich den Teil der Erdoberflache, 

>auf welchem das Bauwerk errichtet werden soll. Dem Druck muh 
-der Baugrund genugend Widerstand leisten; daher ist festzustellen: 

1. Welche Last soll auf dem Baugrund ruhen, oder welchen 
Druck erfahrt derselbe durch das Bauwerk? 

2. Wie viel Last kann der Baugrund tragen, oder welchen 
Widerstand setzt er dem Drucke entgegen? 
27. Die Last, welche! auf dem Baugrund ruhen soll, laht 

sich mit Hilfe der Angaben, die wir in spateren Abschnitten machen 
werden, leicht berechnen. Wenn der Baugrund der Last genugend 
Widerstand entgegensetzt, so kann man ohne weitere Borkehrung 
darauf bauen. Es ist dies meistens der Fall, oft aber wird 
-eine kunstliche Befestigung oder wenigstens eine Berbesserung des 
Baugrundes notwendig. Wann diese Befestigung oder Berbesserung 
eintritt und wie fie bewirkt wild, ist Gegenstand des Abschnittes 
„ Grundbau", wahrend wir hier die Konstruktionen und Arbeiten 

ckennen lernen, die bei genugendem Baugrund zur guten Fundierung 
notwendig find. 

28. Nachdem das Gebaude abgesteckt ist, wird die „Bau- 
grube" ausgehoben. Gewohnlich geschieht dies, indem man die 
Raume des Kellergeschosses*) bis zur notigen Tiefe ausgrabt und 
spater die Fundamentgraben noch besonders vertieft. 

Die Fundamentgraben find zur Aufnahme der eigentlichen 
Fundaments bestimmt. , Die Sohle derselben must stets 
wagerecht sein. Ist das Terrain*) abhangig, so wird sie 
treppenartig angelegt, also in Absatzen von etwa 30 cm Hohe. 
Fig. 12. 

*) Das Geschoh, das ganz oder teilweise unter der Erdoberflache liegt, 
hetht Kellergeschoh oder Souterrain. 

*) Terrain nennt man die Baustelle und deren unmittelbare Umgebung. 
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Die Fundamentgraben mussen etwas groster angelegt werden, 
als die Fundaments, da man noch den notigen „Arbeitsraum" 
behalten must. 

29. Was die Tiefe der Baugrube und der Fundaments 
aubelangt, so ist zu merken: 

1. Ist das Haus unterkellert, so ergiebt sich die Tiefe der 
Grube aus den Hohenmasten der Keller. 

2. Ist das Haus nicht unterkellert, so hat man jcdenfalls 
zunachst die oberste Erdschicht, den sogenannten Mutter- 
boden oder Humus abzutragen. 

3. Die Sohle der Fundaments must so ties gelegt werden, 
dah der Frost ihr nicht schaden kann. In unseren 
Gegenden erfordertdies eineTiefevon 1,00 bis 1,25 m. 

30. Die Wande der Baugrube werden gewohnlich mit 
„Boschung" angelegt, d. h. sie find schrag geneigt. Den 
Winkel, unter dem die Wand der Baugrube geneigt ist, nennt 
man Bbschungswinkel. Man must denselben bei der Anlage 
des Schnurgerllstes berucksichtigen und die Abstecknngspfahle 
hinreichend weit von den Hausfluchten wegsetzen. 

Der Boschungswinkel ist bei den verschiedenen Bodenarten 
verschieden. Jm allgemeinen genrigt ein Winkel von 60". 

31. Wird die Baugrube tiefer als etwa 2'/, m, so legt 
man Bermen oder Bankette an. Es find dies 40—70 cm 
breite, horizontal^ Erdbanke, welche der Boschung grbstere 
Sicherheit verleihen und austerdem zum Lagern von Materialien 
dienen konnen. Diese Bankette werden auch zur bequemen 
Herausbefbrderung der Erde notig, da ein Mann nur bis zu 
seiner eigenen Hohe Grund heranswerfen kann. Fig. 13 zeigt 
eine Baugrube mit Banketteu in isometrischer Ansicht. 
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Die Erde kann bei diescr Anordnung von der Sohle auf 
die Bank und von hier an die Oberflache geworfen werden, 
aus welchem Grunde die Hohenmahe nicht uber 1,80 m sein fallen. 

32. Oft ist die Anlage einer Boschung nicht moglich (z. B. 
wegen einer Strahe, wetche dicht am Bauplah vorbeifuhrt.) 
In diesem Falle muh die Baugrube „verschalt" oder „abgesteift" 
werden. Fig. 14 zcigt die verschalte Wand einer Baugrube. 
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Jst der Erddruck bedeutend, so kann man die Pfahle noch 
durch Streben stiitzen (Fig. 15) oder man ..verankert" die 

Fig. 15. Fig. 16. 

Pfahle nach Art der Fig. 16. Die Schalbretter werden hinter 
einem Pfahl gestohen. Ftir schmale Graben geniigt gewohnlich 
eine Absteifung. (Fig. 17.) 

Fig- 17. 

33. Das Ausheben der Erdmassen geschieht mit dem 
Spaten, der Schaufel, der Picke und der Kreuzhacke, je nach 
der Bodenart. Die aufgegrabene Erde wird in Schubkarren 
aus Holz oder Metall weggebracht. Diese laufen auf etwa 
25 vm breiten Bahnen aus moglichst langen Brettern. 

Fig. 18 zeigt eine solche eiserne Karre. Auf 1 odm ge- 
wachsenen Grund rechnet man etwa 15—16 Karrenladungen 
Erde. Unter „gewachsenem Grund" versteht man den festen 
Grund und Boden im Gegensatz zur aufgegrabenen Erde. 

34. Die Erde, welche spater zu irgend einem Zwecke wieder 
gebraucht werden soll, wird man in der Nahe des Verwendungs- 
ortes aufbewahren, wahrend die itberflussige an einen dazu 
geeigneten Ort abgekarrt wird. Die Karreu werden etwa 35 m 
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weit von einem Manne 
gefuhrt, darauf uber- 

nimmt ein anderer die 

WeiterbefSrderung,wah- 
rend der erstere mit dem 

leeren Karren des letz- 

teren zuruckkehrt u. s. w. 

Man nennt eine solche 

Strecke.Mechsel". Bei 

groheren Erdarbeiten 

verwendet man zum 

Fortbringen der Erde 
Kippkarren, die von zwei 

Mann bedient werden. 

Eine Kippkarre fastt 

etwa ^cbm Erde. 

Fig. 18. 

35. Muh die Erde writer als 200 m weggebracht werden, 
so ist es meist billiger und bequemer, wenn man Wagen und 

Pferde zum Fortschaffen verwendet. In Stadten ist diese Art 

der Fortschaffung fast allgem ein ublich. 

Eine eingehende Beschreibnng des Bodentransporres und der 

damit verliundeuen Kvsten u. s. w. zu geben, wiirde uber den 

Rahmen der Baukoustruktiouslehre hinausgehen. Da der aus- 
fiihrende Tcchniker und beionders der Bauunternehmer doch sehr 
haufig in die Lage koinutt, grotzere Erdarbeiten ausfuhren zu 

mussen, so war es notig, dem Werke, welches ja das gesamte Bau- 

gewerbe umfassen soll, auch dieses wichtige Kapitel beizufugen. Man 
findet alles iiber den Erdbau Wissenswerte in dem Bande „Erd- 

und Tunnelbau" von Baumeister Curt Merkel, worauf hiermit 

verwiesen sei. 
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5. Kapitel 

10. Das Ausschopfen des Wassers. 

36. Das Erdreich ist gewohnlich im Jnnern mit Wasser 
durchzogen. Man nennt dieses Wasser Grundwasser. Dasselbe 
ist nicht zu allen Zeiten gleich hoch, sondern es ist seine Hohe 
von der Witterung, dem Wasserstand benachbarter Flusse und 
von der Jahreszeit abhangig. 

37. Oft ist die Baugrube derartig mit Wasser bedeckt, dast 
man vor Beginn der Maurerarbeit fie von demselben befreien 
must. Dies geschieht durch Ausschopfen oder durch Auspumpen. 

1. Beim Ausschopfen bedient man sich eines Handeimers, 
der ungefahr 0,01 cbm Wasser fasti. Ein Arbeiter kann 
bei einer Hubhohe von 1 m ihn 15 mat in einer Minute 
sullen und ausleeren. Wenn die Hubhohe mehr als 1 m 
betragt, werden zwei Reihen Arbeiter uber einander 
gestellt, diese sullen und leeren bei 2 m Hubhohe in einer 
Minute 12 (Sinter Wasser. 

2. Bei grohen Wassermengen pumpt man das Wasser aus 
der Grube. Das Auspumpen geschieht mit der Hand- 
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pumpe; besonders dann, wenn die Hubhbhe Lber zwei 
Meter betragt. Eine solche Pumpe — Baupumpe ge- 
nannt — zeigt Fig. 19. Bei a wird ein Schlauch ange- 
schraubt, der einen Durchmesser von 72—92 mm hat. 

Am Ende desselben befindet sich ein Saugkorb, der 
Unreinigkeiten abhalt. Eine solche Pumpe mittlerer Grohe 

fSrdert etwa 8 Liter Waffer per Doppelhub.*) Fig. 19. 

Andere Mittel zur Entfernung des Waffers werden im 

Hochbau seltener angewendet und uberschreiten den Rahmen 
dieses Abschnitts (Uber Centrifugalpumpen und ahnliches stehe 

Grundbau.) 

11. Das Entfernen von Hindernissen. 

38. Grohe Steine, alte Mauerreste, Baumstamme, Pfahle 
und Holzwerk, Wurzeln u. dergl. hindern das Ausgraben und 
tnuffen daher entfernt werden. Grohe Steine werden zer- 
trummert, wenn sie sich anders nicht transportieren lassen. 
Notigenfalls werden sie mit Pulver gesprengt. Mauerreste 

werden abgebrochen und die Steine gereinigt, um spater wieder 
gebraucht zu werden. Wurzeln werden entfernt und Pfahle 

und Holzwerk unter Umstanden durch eine Hebevorrichtung 
ausgezogen. 

Aufs engste verwandt mit den im Kapitet 4 und 5 
besprochenen Arbeiten, find die Arbeiten des Grundbaues, d. h. die 
Arbeiten, welche notig werden, um dem Gebaude eine gute Unter- 
lage, ein festes Fundament zu geben. Wir werden die einfachen, 
bei jedem Gebaude vorkommenden Arbeiten in der Baukonstruktions- 

lehre kennen lernen, wahrend wir alle schwierigen Griindungsarten 
im Zusammenhang in dem Bandchen „Grundbau" besvrecben werden. 

*) dkaheres uber Pumpen siche Mechanik. 
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6. Kapitel. 

12. Von de« Werkzeugen und GeiLten 

des Maurers. 

39. Bevor wir uns zu den Maurerarbeiten im engeren 
Sinne wenden, wollen wir einen Blick auf die Werkzeuge des 
Maurers werfen, soweit wir sie nicht schon besprochen haben. 

Zahlreiche Gerate und Werkzeuge, welche beim Bau Ver- 
wendung finden, werden gegenwartig von leistungsfahigen Firmen 
fabrikmahig hergestellt. Es wiirde zu weit fuhren, wenn wir alle 
die hunderterlei Vorrichtungen anfuhren wollten, welche die moderns 
Technik hergestellt und welche alle dazu berufen find, die Bauaus- 
fuhrung zu erleichtern. Es liegt aber im Jnteresse eines jeden 
Bauunternehmers, auf dem Laufenden zu bleiben, uber alle Fort- 
schritte, welche die Bautechnik macht. Dazu gehoren aber auch alle 
Einrichtungen, welche eine Ersparnis an Zeit und Geld ermoglichen. 
Man Ioffe sich also moglichst viel Kataloge uber solche Einrichtungen 
kommen und zogere nicht, Brauchbares anzuschaffen. 

Hier sollen nur die unentbehrlichsten Gerate kurz beschrieben 
werden: 

1. Das Lot dient zur Ermittelung, ob eine Flache oder 
Linie genau senkrecht ist. Der Maurer pruft damit, ob 
er lotrech oder im Lot gemauert hat. Wir haben es in 
der Planimetrie schon kennen gelernt und verweisen auf 
das dort Gesagte. 

2. Das Richtscheit ist reichlich 1 na lang, etwa 7 cm 
breit und dient dazu, die Flucht der Steine einer 
Schicht zu „richten", wenn man keine Richtschnur ver- 

, wenden kann. 
3. Die Kelle ist aus Blech und besteht aus dem „Blatt" 

und dem „Griff" aus Holz. Der Maurer breitet mit 
der Kelle den Mortel auf der Mauer aus. 

4. Der Hammer dient zum Bearbeiten der Mauersteine, also 
um Teile herzustellen oder den Steinen eine bestimmte 
Form zu geben. 
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5. Der Sprengpinsel wird zum Verdunnen des MSrtels oder 
zum Anfeuchten der Steine beniitzt. Er hat einen etwa 
35 cm langen Stiel, an welchem sich ein starker Borsten- 
pinsel befindet. 

Der Pinsel ist nach dem Gebrauch zu reinigen. 
6. Die Fug- oder Auskratzeisen dienen zum Herstellen der 

Fugen im Verblendmauerwerk. Die Eisen erhalten die 
Form der gewunschten Fugen; einige solche Formen zeigen 

/~\ JM, 

Fig. 22. Fig. 28. 

7. Schablonen. Zum Ziehen der Gesimse gebraucht der 
Maurer Schablonen. Wir werden die einzelnen Formen, 
die hier angewendet werden, spater besprechen und hier 
nur erwahnen, dah die Schablonen aus Holz geschnitten, 
mit schrager Kante versehen und dann mit Eisenblech be- 
nagelt werden, letzteres hat sich der Form selbstverstandlich 
genau anzuschliehen. (Naheres siehe Konstruktionen des 
Ausbaues.) 

8. Die DLnnscheibe dient beim Putzen, um den Mortel darauf 
zu legen. Sie besteht aus einem quadratischen Brett 
von ca. 30 cm Seitenlange und einem 10—15 cm langen 
Stiele. Fig. 24. 

die Fig. 20—23. 

Fig. 20. Fig. 21. 

Fig. 24. 
9. Das Reibebrett wird zum Glattreiben des Putzes ge¬ 

braucht. Es ist 10—15 cm breit, etwa 20 cm lang und 
mit einem Handgriff versehen. 

10. Die Kartatsche ist ein grohes Reibebrett, das 60—120 cm 
lang ist. Sie dient zum Glattreiben groher Putzflachen. 
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11. Der Weihepinsel hat einen 2 m langen Stiel und besteht 
aus grohen Schweinsborsten. Er wird fur grohe Flachen 
gebraucht. 

12. Die Setzwage wird gebraucht, um wagerechte Flachen zu 
prufen. Sie besteht aus einem wagerechten und einem senk- 
rechten Brettstuck, das letztere ist durch die Streben a und b 
gehalten. In der Mitte des senkrechten Holzes ist eine 
Linie eingerissen, in welcher eine Schnur spielt, die an 
ihrem Ende mil einem Gewicht beschwert ist. Wenn die 
Schnur genau in den senkrechten Rih einspielt, so ist das 
Holz FG genau senkrecht und OF genau wagerecht. 
Fig. 25. 

Fig. 25. 

13. Die Wasserwage oder Libelle ist zuverlasfiger als die Setz¬ 
wage. Sie besteht aus einer Glasrohre, die mit Weingeist 
gefullt ist, jedoch eine kleine Luftblase enthalt. Das Rohr 
liegt in einer Mefsingkapsel, die ausgeschnitten ist und 
das Glas sehen laht. Rohr und Kapsel find aus einer 
Platte befestigt. Aus dem Stande der Luftblase beim 
„Abwiegen" laht sich beurteilen, ob die zu untersuchende 
Flache horizontal ist. Fig. 26. 

Fig. 26. 

Sehr haufig wird eine Libelle mit Holzfassung gebraucht, 
wie sie Fig. 27 zeigt. Man kann sie auch zur Bestimmung 
lotrechter Linien gebrauchen, wenn man sie senkrecht stellt. 
Ist die zu priifende Linie senkrecht, so muh die Luftblase 



in der kurzen Rohre bei a genau in ver Mitte stehen. 
Mg. 27. 

Fig. 27. 

14. Winkel, Fluchtschnur, Absteckungspfahle haben wir bereits 
besprochen und verweisen auf das oben Gesagte. 

15. Mahstabe find teils zusammenlegbar, toils aus einem 
Stiick bestehend. Die zusammenlegbaren find allgemein 
bekannt, die aus einem Stuck bestehenden find 3—4 cm 
dick, von rechteckigem Querschnitt und 3—5 m lang. 

16. Das Bandmah besteht aus einem 10, 15 oder 20 rn 
langen leinenen Bande, das in einer Lederkapsel steckt. 
Statt des leinenen Bandes wird oft auch ein solches aus 
dunnem Stahl gewahlt*). Fig. 28. 

Fig. 28. 

47. Die Rammen. Zum Einrammen von Steinen, Pfahlen 
u. ahnl. verwendet man Rammen. Solche Rammen, die 
mit der Hand gefiihrt werden, heihen Handrammen. 
Fig. 29. 

*) liber Metermahe siehe Arithmetik. 
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Fifl. 80. 
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Sie find ca. 10 kg schwer, und werden von einem 
Arbeiter bedient. Solche Handrammen, die 15 bis 20 kg 
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schmer find, werden von 2 ArLeitern gefuhrt. Kleine 
Jnstrumeiite, die zum „Feststainpfen" von Erde dienen, heihen 
Stampfer. Fig. 30. 

Die Zug- oder Schwungramme besteht aus einem Geruste, 
an welchem sich oben eine Scheibe befindet. Um diese dreht 
sich ein 5 cm starkes Tan, welckies einen schweren Klotz aus- 
Holz oder Eisen zu heben hat. 

Den Klotz nennt man Rammbar. Der Bar wird von den- 
Arbeitern 1,00—1,20 m hoch gezogen und dann auf den 
einzurammenden Gegenstand fallen gelasfen. Eine Anzahl 
von 20—30 Schlagen nennt man eine „H itz e". Fig. 31. 
(Rammen anderer Art werden im „Grundbau" Erwahnung. 
finden, ebendaselbst werden auch die verschicdenen Erdbohrer 
beschrieben). ' , 

liber die verschicdenen Rustungen, welche der Maurer 
notig hat, werden wir in einem eigenen Kapitel: Geriiste 
und Rustungen berichten. Dort werden wir auch die 
Gerate, welche zum Versetzen' der Hausteine dienen, be» 
schreiben. 

17. Die Gerate zum Wasserausschopfen haben wir oben bereits 
besprochen. Wir nannten den Eimer und die Baupumpe und 
verweisen auf das dort Gesagte. 

18. Zum Sieben von Sand bedarf der Maurer noch einiger 
Drahtgeflechte, sogenannter Siebe. Auherdem gebraucht er 
Giehkannen, Mulden, Kiibel, Mortelkasten und Bretter zum 
Tragen von Steinen, Winden u. dgl. m. 

Die hier nicht angefiihrten Gerate, welche man zum Erd- 
bau verwendet, werden ausfiihrlich im Erd- und Tunnelbau 
beschrieben. Ebendaselbst findet man auch eine eingehende 
Beschreibung der Schiebkarren und ahnl. Gerate. 

Im Laufe unsererer Betrachtungen werden auherdem noch. 
eine Reihe von Geraten besprochen werden, welche seltener 
gebraucht werden. 
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7. Kapitcl. 

13. Die Materralien des Maurers uyd seine Arbeiten. 
40. Ms Materialien zur Ausfuhrung der Maurerarbeiten 

dienen Steine und Mittel zur Verbindung der Steine. 
Die nabere Beschreibung der Bausteine sowie der Binde- 

mittel geben wir in der Baumaterialienlehre. Hier wollen 
wir nur kurz erwahnen, dah die Bausteine in naturliche 
und kllnstliche Steine eingeteilt werden, und dah als Ver- 
bindungsmittel der Mortel dient. Die ryichtigsten Arbeiten 
des Maurers find die Herstellung von Mauerwerk, von Mauer- 
bogen, Gewolben und Gesimsen, ferner die Putz- und Pslaster- 
arbeiten. 

14. Allgemeines liber das Mauern mit kiinstlichen 
Steinen. 

41. Zum Mauern dient namentlich der Backstein*). Derselbe 
eignet sich durch sein praktisches Format besonders gut zur 
Herstellung eines guten, regelrechten Verbandes. 

Unter Verband versteht man, die richtige Lage der Steine 
in der Mauer; also die An- und Ubereinanderreihung derselben. 
Der Verband wird nach gewissen Regeln ausgefuhrt. 

42. In Preuhen und einigen anderen Staaten hut der 
Ziegelstein folgende Abmessungen: 

Lange 25 cm, 
Breite 12 „ 
Dicke 6z „**) 

Einen solchcn^Stein nennt man einen ganzen Stein. 
Wird der Stein in der Mitte seiner Lange durchgeschlagen, so entsteht ein halber Stein oder Kopf. Fig. 33. 

Fig. 32. 

Fig. 84. Ns- 
(‘IfV' ” 

36. 

Schlagt man nur den 4. Teil des Steines ab, so heiht 
das llbrigbleibende Stuck Dreiviertelstein oder Dreiquartier. 
Fig. 34. Schlagt man einen Stein seiner Lange nach durch, 
so erhalt man ein Kopfstuck. Fig. 35. Kleinere Steinstucke, 
also z. B. Viertelstein nennt man Quartierstucke. (i Steine 
heihen auch Riemchen.) 

.*) Auch Ziegel oder Ziegelstein genannl. 
**) Siehe Tabelle uber Sleinformate der anderen Staaten. 
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43. Die Zwischenraume zwischen den einzelnen Steinem 
heihen Fugen. Sie werden mit Mortel ausgefullt. Die Fugen 
zwischen zwei Lbereinanderliegenden Steinen heihen Lager- 
fugen (etwa 12 mm). Die Fugen zwischen den nebeneinander- 
liegenden Steinen heihen Stohfugen (etwa 10 mm). 

Die Flache, a us welche der Stein gelegt wird, heiht Lager, 
die Flache, mit welcher sich zwei nebeneinanderliegende Steine 
beruhren, heiht St oh. Eine Reihe Ziegelsteine in der Mauer 
nennt man eine Schicht. Eine Schicht, einschliehlich der Fuge 
ist.7,7 cm hoch, namlich 6,5 orn Steindicke und 1,2 cm Fugen- 
starke. Zu merken ist: 

Anf 1 m Kohe gehen 13 Kchichten a*) 7,7 cm (einschlieh¬ 
lich der Fuge). (Siehe Tabelle.) . 

44. Unter Mauerstarke versteht man die Drcke einer 
Mauer. Man pflegt sie nach Steinlangen zu messen. 

Eine Mauer von 4 Stein Starke ist 12 vrn dick. 
.. r 25 

45. Wenn der 

2 
24 

3 
Stein in der 

38 
51 
64 
77 

Ansicht der Mauer die 
Die Schmalseite zeigt, so heiht er Binder oder Strecker. 

betreffende Steinschicht heiht Binder- oder Streckerschicht 
Fig. 36. 

Fig. 86. 
Zeigt der Stein die Langsseite, so nennt man ihn Laufev 

und die betreffende Schicht Lauferschicht. Fig. 37. 

. s r r-—i# 

37. 
Werden die Steine auf ihre lange Schmalseite gestellt, so- 

entsteht eine Rollschicht. Fig. 38. 

  Fig 38. 
*) a bedeulet je ein Stuck. 
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Fig. 39 zeigt ein Stuck Mauer, bei welchem alle dref. 
Arten vorkommen. 

i r 

■ Fig. 39. 

46. In der obenstehenden isometrischen*) Darstellung find 
die Mauerenden mit „Veczahnung" und „Abtreppung" gezeichnet. 

15. Regeln fur den Backsteinverband. 

47. Folgende hauptsachlichste Regeln find fur die Backstein- 
verbande zu beobachten: 

1. Die Stohfugen von zwei Schichten, welche unmittelbar 
Lbereinanderliegen, diirfen nie auf einander fallen. 

2. In der Ansicht der Mauer rvechseln Laufer- und Binder- 
schichten mit einander ab.**) 

3. Die Stotzfugen einer Schicht gehen geradlinig durch die 
ganze Mauerstarke durch. 

4. Wenn die Mauer eine Ecke bildet, so setzt sich die Laufer- 
schicht auf der andern Seite als Binderschicht fort. 

5. Ecken mauert man mit Dreiquartieren. 

48. Es werden folgende Backsteinverbande ausgefuhrt: 

1. Der Verband fiir ^ Stein starke Mauern. 

2. Der Blockverband. 

' 3. Der Kreuzverband. 

4. Der Stromverband. 

5. Der Schornsteinverband. 

Bei den Berbanden ist noch zu beachten: 
a. die Bildung der Ecke; 
b. die Bilvung des Anschlags; 
o. die Kreuzung zweier Mauern. 

49. Fiir die Eckbildung ist zu merken, dah die eine der 
innern Mauerkantmabwechsetnd als Stohfuge durch die Mauer¬ 
starke hindurchgeht, wahrend die andere um eine halbe Stein- 
breite versetzt hindurchgeht. Fig. 40. 

*) Jsometrisches Zeichnen siehe darstellende Geometrie. 
Eiue Ausnahme macht der selten vorkommende gothische Verband. 
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: IMP 
Fig. 40. 

50. Die Fenster unb Thuren laht man gewohnlich gegen 
einen Mauerfalz schlagen, den man „Anschlag" nennt. Dieser 
Anschlag betragt gewohnlich \ oder i Stein. 

» 7 c 
Fig. 41. Fig. 42. 

Die Thuren liegen gewohnlich um einen ganzen, die Fenster 
um einen halben Stein hinter der Mauerstucht zuruck. Fig. 43 u. 44. 

*  

i  

Fig. 43. Fig. 44. 

51. Eine Kreuzung zweier Mauern entsteht da, wo eine 
Jnnenmauer an eine Austenmauer stostt, over wo sich zwei 
Jnnenmauern schneiden. 

16. Der Verband stir £ Stein starke Mauern. 

52. Dieser Verband wird hergestellt, indem man dafLr K, dah die Stostfugen einer Schicht auf die Mitte der Steine 
:r vorhergehenden Schicht treffen.' Fig. 45. 

Fig. 4b. 
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8. Kapitel. 

17. Der Blockverband. 
53. Der Blockverband ift daran kenntlich, da^ stets eine 

Lauferschicht mit einer Binderschicht abwechselt. 
Die Stotzfugen der rinen Schicht liegen brim Ktockverbmid 

genau senkrecht nber den Stotzfugen -er Meitnachsten Schicht. 

Fig. 46. 

Fig. 46 zeigt ein Stuck Mauer im Blockverband in iso- 
metnscher Ansicht. Zu beachten ist die Form der Berzabnuna 
und der Abtreppung. 

An der Ecke wird die Mauer mit Dreiquartieren in ihrer 
Hanzen Starke angelegt. An die Dreiquartiere schlietzen sich in 
der Langsrichtung Laufer, in der Querrichtung Binder an. 

Dre zwerte Schicht legt man ebenso an, jedoch liegen die 
Drerquartrere an der Ecke quer gegen die Dreiquartiere der 
ersten Schrcht. Dre berden Schichten wechseln standia mit ein- 
nnder ab. 

Fig. 47. 

au^' 47 8ei0t '^"'btrischer Ansicht eine 1 Stein starke 
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54. Jm Jnnern der Mauer liegen nur Binder, da auch 
in den Lauferschichten nur die Auhenseiten aus Laufern 
hergestellt werden. 

Die Fig. 48, 49, 50 und 51 zeigen den Bivckverband fur 
1, 1^, 2 und 2£ Stein starke Mauern. 

Fig. 49. 
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Dieser Verband kann auch durch Einlegen von Kopfstucken 
hinter die ersten Bander hergestellt werden. Da aber diese Art 
des Verbands durch die Anwendung kleiner Seitenstucke nie recht 
fest werden kann, so wird sie besser ganz vermieden. 

SL. 

Fiq. 61. 

Der Blockverband wird in der Art, wie wir ihn oben be- 
schrieben haben, sehr oft ausgefuhrt und kann in jeder Weise 
empfohlen werden. 

3* 
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9. Kapitel. 

18. Der Kreuzverband. 

65. Der Kreuzverband ist daran kenntlich, datz sich im 
Auhern der Mauer Kreuze bilden, welche auf den Stohfugen 
zweier Laufer stehen. 

Dies wird dadurch erreicht, dah dre Fugen haufiger gewechselt 
werden als beim Blockverband. Der Kreuzverband gerpahrt 
deswegen noch mehr Festigkeit als der Blockverband. 

Fig. 52. 

Fig. 52 zeigt ein Stuck Mauer im Kreuzverband in iso- 
metrischer Ansicht. Zu beachten ist die Form der Berzahnung 
und der Abtreppung. Man vergleiche sie mil der Verzahnung 
und der Abtreppung des Blockverbandes. Fig 46. 

56. Fur die Ausfuhrung des Kreuzverbandes ist zu merken: 
1. Alle Kinderschichtrn blciben dieselben, wie beim Klockvrrband. 
2. Die erste und dritte KSuferschicht bleibcn dieselben. mie 

beim Dlockverband. 
3. Die ;weite KSuferschicht unterscheidet sich von der KSnfer- 

schicht des Klockverbandes dadurch, dasi noch Hilfssteine 
eingeschobcn werden. 
57. 'Bezuglich der einzuschiebenden Steine ist zu merken: 

1. Bei Mauern, deren Starke durch Steinlangen teilbar ist, 
werden hinter die Dreiquartiere der zweiten Lauferschicht 
soviel ganzc Steine als Binder gelegt, als die Mauer 
Steinlangen zur Starke enthalt. Fig. 53 und 55. 

2. Bei Mauern, deren Starke nur durch halbe Steine teilbar 
ist, wird in der zweiten Lauferschicht neben das Drei- 
quartier ein halber Stein gelegt. Fig. 54 und 56. 

Anmerk. Der halbe Stein muh auch in den Lauferreihen 
der Jnnenseite eingeschoben werden, wenn auch im Jnnern der 
Kreuzverband entstehen soll. Bei Stein starken Mauern 
fehlt oft der halbe Stein. Die Fig. 53, 54, 55, 56 zeigen den 
Kreuzverband fur 1, l£, 2 und 2| Stein starke Mauern. 
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St.3- 63. 

3-10. 54. 
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19. Mauern, die ficl) kreuzen oder fd)neiden. 

38. Die Sd)eidewand legt man in ihrer Lauferfchicht 
vonAuhen mit Dreiquartieren an, wie Fig. 57 I. Schicht zergt. 
Die Binder schicht der Sd)eidewand stosti stumps gegen dre 
Lauferfchicht der Auhenmauer. , , ^ , 

Die Fig. 57, 58, 59 zeigen ernrge Bestplete. 

I 

59. Bei fid) fchneidenden Mauern verfetzen fich die Stost- 
'fugen der durchlaufenden Schicht I um f Stein der nicht durch- 
Hehenden Mauer. 

Fig. 60 zeigt ein Beispiel dieser Art. 

 L 
i I  

T 

Fig. ou. 
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10. Kapitel. 

20. Zusammentreffen von drei Mauern. 

60. Wenn drei Mauern zusammentreffen. so iff von Fall 
zu Fall der Verband nach den allgemeinen Regeln des Stern - 
verbandes zu bewirken. Jedenfalls ist zu vermelden, daff Fuge 
auf Fuge stoht. . . „ .. . , 

Die Fig. 61 und 62 geben zwer Bersprele. 

v 

■ 

i 
j 

Fig. 62. 

21. Zusammentreffen von zwei Mauern unter einem 

spitzen oder stumpfen Winkel. 

61. Stohen zwei Mauern unter einem andern als einem 
rechten Winkel zusammen, so entsteht eine spitze oder stumpfe 
Mauerecke. 

Fur den Verband solcher Ecken ist zu merken: 
1. In der vorspringenden Ecke darf keine Fuge entstehen. 
2. Die Stohfugen mussen senkrecht auf der Mauerflucht stehen. 
3. Die Laufer der Ansichtsflache mussen stets bis zur Atauer- 

kante hindurchgehen. Fig. 63 bei n und b. 
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4. Vei stumpfwmkligen Mauerwerken laht man die erne 
Stohfnge vom Scheitel des innern Winkels aus senkrecht 
zur auhern Mauerflucht hindurchgehen. Fig. 65 bei a. 

Auf Grund dieser Regeln ist der Verband von Fall zu 
all festzustellen. 

Die Fig. 63—65 zeigen einige Bersprele. 

Fig. 64. 
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22. Bildung des Anschlags. 

62. Die Fig. 66—69 zeigen Verbande fur den Fenster- 
anschlag von 1, 2 und 2£ Stein starken Mauern. Der 
Anschlag ist ^ Stein breit und Stein lief. 

Man bildet das Mauerende dadurch, dah man Dreiquartiere 
in der Lauferfchicht anlegt, an Stelle des Dreiquartiers der 
vorderen Reihe aber einen ganzen Stein legt. I. Schicht. 

In der Binderschicht legt man neben den vordern Binder 
ein Quartierstuck. II. Schicht. 

Fig. 66. 

, 
M M 

Fig. 67. 

i ' i* 

Fig. 68. 
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Fig- 69. 

Fig- 71. 

63. Die Fig. 70 zeigt den Verband fur einen Anschlag 
von \ Stein Breite und 1 Stein Tiefe, rvahrend Fig. 71 den 
Verband fur einen Anschlag von £ Stein Breite und 1 Stein 
Tiefe darstellt. 

64. Die Fig. 72 zeigt eine Fensterbildung, bei welcher die 
„Leibung" abgeschragt ist, damit mehr Lichl in das Zimmer fallt. 
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11. Kapitcl. 

Wir haben jetzt die wichtigsten Arten des Backstein- 
verbandes kennen gelernt und haben gesehen, dah Block- und- 
Kreuzverband am haufigsten angewandt werden. Es erubrigt 
noch, dah wir die seltener vorkommenden Berbandarten, den 
Verband fiir Mauern mil Verstarkungspfeilern, fur freistehende 
Pfeiler, fur hohle Mauern und fur Schornsteine kennen lernen. 
Wir wollen ferner noch das Verblenden der Mauerflachen 
besprechen und uns dann eine Abschweifung erlauben, um an 
der Hand eines Beispiels das notwendigste uber das Bau- 
zeichnen zu Horen. 

23. Kreuzverband mil Riemchen. 

65. Wir haben zur Ausfuhrung des KreuzverbandeK 
Dreiquartiere verwendet. Oft wird der Kreuzverband aber 
auch unter Anwendung von „Riemchen" ausFefuhrt. EigenK 
zu diesem Zwecke geformte Riemchen find bei der Ausfiihrung 
seltener zur Hand, durch das Formen mit dem Hammer wird 
aber die Festigkeit beeintrachtigt. Es ist deswegen die An¬ 
wendung von Dreiquartieren mehr zu empfehlen. Der Voll- 
standigkeit wegen ist in Fig. 73 ein Beispiel im Riemchen- 
verband gegeben. 

24. Der gotische Verband. 

<»6. Der gotische Verband findet nur sehr selten Ver- 
wendung, da er sich aber zur Herstellung gemusterter Ansichts- 
flachen gut eignel, wollen wir in der Fig. 74 cine Ansicht von 
einer 1 Stein starken Mauer geben. 
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Fig- 73. 

gotischen Verband wechseln in derselben Schichl 
stets Laufer und Binder mit einander ab, wodurch eine belebte 
Ansichtsflache erzielt wird; dadurch laIt fich derfogen. figurierte 
Verband herstellen, man wird dann die Kopfe der Binder 
dunkler farben, als die Laufer. 

Fig- 74. 

Der gotische Verband findet sich haufig bei alien Kirchen; 
>er wrrd auch heute noch angewandt, wenn man starke Mauern 
aus Bruchstein mit Backstein anlegen will; die Binder greifen 
dann in das Fullmaterial ein, wodurch ein outer Verband er- 
zielt wird. 



46 

25. Der Stromverband. 

67. Bei sehr starken Mauern wird manchmal der sogen. 
..Stromverband" angewendet lFig. 75 u. 76). Diesen Verband 
gebraucht man unter anderem bei Festungsbauten, ausierlich wird 
die Mauer mit Laufer und Binderschichten bekleidet. Im Jnnern 
wechseln zwei Lauferschichten mit zwei Schmieg- oder 
Kreuzlagen ab, deren Stosisugen Winkel unter 45° oder 60°° 
bilden. 

Fig. 76. <Ansicht.) 

1 g 

26. Verband fur Mauern mit Verstarkungspfeilern. 

68. Zur Erhohung der Fesligkeit einer Mauer ordnet mau 
bisweilen an den Ecken oder im Zuge derselben Verstarkungs- 
pfeiler an. Nur wenig vorspringende Verstarkungspfeiler nennt 
man auch Lisenen oder Lesinen; Strebcpfeilcr nennt man sie 
dann, wenn sie dazu bestimmt find, grohere Lasten (z. B. 
Gewolbeschube) aufzunehmen, sie erhalten dann eine entsprechend 
grosiere Starke. Wir wcrden die Strebepfeiler spater noch aus- 
fuhrlicher behandeln. Fig. 77, 78, 79 und 80 zeigen einige 
Beispiele von Lisenenvorlagen. 

Es gilt hier im allgemeinen die Regel, da^ man in den 
Binderschichten die Pscilerkantcn als Schnittfugen durch, 
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Fig- 79. 

~]t 
IE 

I 1 m 

$ 
I  M W 

Fig- 80. 

die Mauer gehen laht und in den Lauferschichten die Kanten 
der Mauer durch die Pfeiler ftihrt. 

69. Springt die Pfeilervorlage nur \ Stein vor die Mauer 
(Fig. 81 u. 82), so hat man die Ecksteine in der Lauferschicht 
des Pfeilers derartig zuzuhauen, dah die Stohfuge in den Ecken 
unter einem Winkel von 45° in die Mauer tritt. 

Diese sogenannte Schragfuge wird uns noch ofter begegnen. 

70. Statt der Dreiquartiere ordnet man bei einem Pfeiler- 
vorsprung von 3 Stein ganze Steine in der Binderschicht an 
und legt neben die Laufer in den Lauferschichten Kovfstucke oder 
Riemchen. Fig. 83. 

Fig. 84 zeigt die isometrische Ansicht einer Pfeilervorlage 
an einer Mauerecke. 
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Fig. 81. F'g. 82. 

Fi». 84. 
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27. Verband fur freisteherrde Mauerpfeiler. 

Fig. 85. Fig- 86. 

71. Die einfachsten 
(rechteckigen) Mauer¬ 
pfeiler kann man als 

kurze Mauerstrecken 
ansehen, jedoch mil 
dem Unterschiede, dah 
die aufeinander folgen- 
den Schichten des 
Pfeilers sich kreuzen 
fallen, also gewisser- 
matzen auch Laufer im 
Jnnern vorkommen. 

In Fig. 85 u. 86 
sind die Verbande von 
zwei einfachen recht¬ 
eckigen Mauerpfeilern 
dargestellt. 

72. Bei Pfeilern mit 
Verstarkungsvorlagen 
sind noch die Regeln 
fllr Verstarkungspfeiler 
zu beobachten. Fig. 87 
u. 88. 

Fig. 88. 

73. Bei polygonalem (vieleckigem) Grundrih eines Pfeilers 
-(Fig. 89) verwendet man an den Ecken am besten besonders 
geformte Steine. 

Baukonstruktionslehre. 4 
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Fig. 90. 

Fig. 89 zeigt den Verband eines sechseckigen Mauerpfeilers, 
wo, um die spitzen Ecken der einzelnen Steine zu vermeiden, 
von den allgemeinen Verbandsregeln insofern abgewichen ist, 
als moglichst viele Steine rechtwinklig zu den Autzenflachen ge- 
legt find. Fig. 90 zeigt einen achteckigen Pfeiler. 

74. Runde Mauerpfeiler werden Stiulen genannt (Fig. 91). 
Man wird hier bei der Ausmittelung des Verbandes danach 
streben, mbglichst wenig verschiedene Steinformen zu erhalten. 

Bei reicher gegliederten Pfeilern wird man in jedem einzelnen 
Falle, mit Rticksicht auf die zu bestimmenden Formsteine, den 
Verband besonders ausmittela. Fig. 92 und 93 zeigen einige 
Beispiele. 
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Fig. 93. 

75. Fur die Formsteine moge hier im allgemeinen bemerkt 
werden, datz man mit den Abmessungen nicht gern uber unser 
gewLhnliches Backsteinmah hinausgeht. 
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28. Verband fur hohle Mauern. 

76, Haufig werden Mauern ausgefuhrt, welche im Jnnern 
hohl find. Solche Mauern haben sehr viele Vorzuge und 
merden folglich sehr oft ausgefuhrt. Jhre. Anwendung ist 
durchaus zu empfehlen, besonders wenn es gilt trockene und 
warms Raume zu fchaffen. 

Hohlraume in Mauern bezwecken, dah 
1. die betr. Mauer fchneller und grundlicher aus- 

trocknen kann, 
2. das Eindringen von Feuchtigkeit, als Regen, 

Schnee u. s. w. von auhen nach der Jnnenseite 
verhindert wird, 

3. die inneren Raume gegen die Unbilden der 
Witterung mehr geschutzt werden'). 

Um den unter (1) aufgefuhrten Zweck zu erreichen, hat 
man dafur Gorge zu tragen, dah an einer Seite des Hohl- 
raumes unten und oben Offnungen beim Mauern gelassen 
werden, damit die Lust sich frei darin bewegen kann. 

Das Eindringen von Feuchtigkeit vermeidet man dadurch, 
dah man eine Beruhrung der beiden Mauerteile moglichst ver- 
ineidet. Wegen der erforderlichen Festigkeit der Mauer ist es 
jedoch geboten. Binder- oder Ankersteine in jeder Binderschicht, 
in Entfernungen von etwa 3 Steinlangen, anzuordnen. Um 
nun das Eindringen der Feuchtigkeit durch diese Bindersteine 
zu verhindern, werden dieselben wohl mit einem wasserundurch- 
lassigen Material (z B. Asphalttheer) uberzogen. 

Man merke folgende Regel: 
Der getheerte Kopf ist immer nach der Seite zu legen, wo 

die Feuchtigkeit eindringen kann. Die Luftschicht wird nach 
auhen angelegt, falls das Erdreich auhen angefullt wird. Es 
ist dann £ vom Binder zu theeren. Wir erhalten dann in der 
Reihenfolge von auhen nach innen folgende Mahe: 

A. $ Stein, £ Stein Zwischenraum, dann Mauerstarke. 
Die Luftschicht wird bei freiliegenden Umfassungsmauern 

nach innen gelegt; es ist dann £ vom Binder zu theeren. Wir 
erhalten dann von auhen nach innen folgende Mahe: 

L. Mauerstarke, dann £ Zwischenraum, dann £ Stein. Bei 
A und B ist die Mauerstarke abzuglich £ -ft £ zu rechnen. 

Wenn die Mauer vollstandig ausgetrocknet ist, wird man 
die offnungen schliehen. 

i) Vlninertuitfl: Die Luftschicht in den Hohlraumen ist ein schlechter 
Wiirmeleiter, dadurch bleiben die Raunie im Winter warm, ini Sommer kiihl. 
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77. An den Fenster- und Thurecken kann die Luftschicht, 
welche in der Regel l Stein breit ist, nicht offen bleiben, 
der Verband wird hier deshalb schwieriger, weil auch die ganze 
Breite der Mauer einschliehlich des Hohlraumes nicht durch halbe 
Steinlangen teilbar ist. Man wird also gezwungen, sich mit 
Dreiquartieren und Quartierstucken zu helfen. 

Fig. 94 und 95 geben Beispiele von Hohlmauern mit 
Thur- und Fensterecken. 

iH M 

M 

W! 
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78. Es seien hier noch die Hohlsteine erwahnt, welche 
prismatische oder rohrenformige Durchbrechungen zeigen. Mit 
diesen Hohlsteinen werden die oben aufgesuhrten Vorteile der 
Hohlmauern nur zum geringen Teil erreicht. Der eigent- 
liche Zweck der Hohlsteine besteht vielmehr in der Ersparnis 
von Thon (siehe Verblender) und in der Verringerung des 
Gewichts. 

In Fig. 96, 97, 98 u. 99 find einige Hohlsteine isometrisch 
dargestellt. 

Fig. 96, Fig. 97. Fig. 98. Fig. 99. 

Als besondere Vorteile mussen angesnhrt werdeir, dah Hohl¬ 
steine vollstandiges Durchbrennen gestatten, dah Mauern aus 
Hohlsteinen schneller austrocknen als solche aus Vollsteinen und dah 
sie eine viel geringere Leitungsfahigkeit des Schalles und der 
Warme besitzen als solche aus Vollsteinen. 

Die gewohnlich im Normalmah hergestellten Steine werden 
teils senkrecht, teils wagerecht durchlocht. Naturlich mussen die 
den Eckverband bildenden Steine so beschaffen sein, dah die Locher 
nicht sichtbar werden, man wird zur Bildung der Ecken senkrecht 
durchlochte Steine oder Vollsteine nehmen. Die Lochsteine haben 
auch Nachteile, z. B. werden die Wandungen dnrch Einschlagen 
von starken Nageln zertrummert. 
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12. Kapitel. 

29. Das Verblenden der Mauern. 

79. Die Verblendsteine find Mauersteine von besonders gut 
-verarbeitetem Thon von gleichmahiger Beschaffenheit und Farbe. 
Bei ihrer Herstellung ist ganz besondere Sorgsalt erforderlich; 
sie find deshalb auch bedeutend teurer als die gewohnlichen 
Backsteine. Um Thon zu ersparen und zur Erzielung eines 
gleichmahigen Brandes werden die Verblendsteine als £ und 
^ Steine hergestellt und autzerdem noch mit Hohlraumen ver- 
sehen. In neuerer Zeit werden meist ganze Verblender, sogen. 
bessere Maschinensteine, verwendet. 

80. Bei der Verwendung von ganzen Verblendern bietet 
der Verband nichts Neues; hingegen werden wir bei \ und 
4- Verblendern weder den Kreuz- noch den Blockverband aus- 
fuhren konnen. 

Es werden sich vielmehr in der Ansicht nur Kopfe zeigen; 
man bezeichnet diese Art des Verbandes auch mit Kopfverband. 
Jm Jnnern der Mauer wird man vorteilhaft in den Schichten 
mit Verblendern abwechselnd Dreiquartiere und Quartierstucke 
verwenden. Fig. 100. / 

Fig. m Fig. 101 
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Fig. 102. j Fig. 103. 

Ebenso verwendet man an derr 
Fenster- und Thurecken ivohl Drei- 
quartiere. 

Bei nur j Stein breitem Anschlag 
wird man dann, um nicht Fuge 
auf Fuge zu erhalten, eine Schrcig- 
fuge anordnen miissen. Fig. 102° 
und 103 geben Beispiele von Fenster- 
ecken. 

30. Verband fur Rauch- und Ventilationsrohre. 
82. Die Rauchrohre haben den Zweck, den Rauch und den 

Gasen Abzug aus dem Ofen ins Freie zu verschaffen. Bei ihrer 
Anlage muh darauf Riicksicht genommen werden, dah ihre Zahl 
ausreicht. Es empfiehlt sich in zweifelhaften Fallen lieber einige 
Rohre mehr anzulegen, da ein spateres Einziehen derselben immer 
grohe Schwierigkeiten und Kosten schafft. Die Ventilationsrohre 
dienen zur Ventilation der Rciume wie dies der Name andeutet. 
Wir behalten uns vor auf die Wichtigkeit der Ventilation spater 
zuruckzukommen und wollen hier nur noch erwahnen, dah das 
Fremdwort Ventilation auf deutsch soviel wie Luftung bedeutet. 

Durch die Ventilation eines Raumes bezweckt man also- 
die Lufterneuerung und -Verbesserung in demselben. 

Zur Entfernung des Wrasen, d. h. Wasseroampfes, der beim 
Kochen, Waschen u. dergl. entsteht, werden gewohnlich Wrasen- 
rohre angelegt. 

Wir werden uns im Kapitel „Entwerfen" uber die Anlage 
der Schornsteine und Ventilationsrohre naher unterrichten und 
wenden uns jetzt zur Konstruktion derselben. 

83. Man unterscheidet besteigbare und unbesteigbare 
Schornsteine. 

Die besteigbaren Schornsteine werden selten mehr angelegt^ 
sie werden immer mehr durch die unbesteigbaren verdrangt. Die 
letzteren, die man auch russische Schornsteine nennt, haben gegen 
die besteigbaren Schornsteine sehr viele Vorzuge. Da diese 
namlich so angelegt fein miissen, dah der Schornsteinfeger sie 
von innen besteigen kann, nehmen sie viel Raum in Anspruch. 
Ihre Herstellung wird durch den groheren Umfang bedeutend 
teurer, die Reinigung solcher Schornsteine ist mit allerhand Un- 
zutraglichkeiten verknilpft, endlich ist auch die Feuersgefahr er- 
heblich groher als bei den russischen Schornsteinen. 

Diese letzteren erfordern bedeutend weniger Raum, wodurch. 
ihre Herstellung natiirlich billiger wird, sie find leicht zu reinigen 
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mid die Feuersgefahr ist eine weit geringere, wenn bei ihrer 
Anlage und Konstruktion mit der notigen Umsicht verfahren wird. 

Von welcher Bedeutung und Wichtigkeit diese Vorsicht auch 
bei den russischen Rohren ist, beweist der Umstand, dast fast liber- 
all baupolizeiliche Vorschriften liber Rauchrohre und ihre Anlage 
bestehen. Wir werden im Fach „Baupolizei" die wichtigsten 
Bestimmungen zusammenstellen, wollen aber schon hier bemerken, 
dah vor allem liberal! sugendicht gemauert werden must und dast 
man alles Holzwerk, wie Balken, Sparren und dergl., in aus- 
reichender Entfernung von der Rauchrohre (7 cm zum mindesten) 
anlegen soll. 

Auch die eisernen Schornsteinschieber, welche die Reinigung 
der Rohre ermoglichen, diirfen nicht vergessen werden, auch sie 
mussen in ausreichender Entfernung (ca. 40—60 cm) vom Holz¬ 
werk angebracht fein. Die Reinigung der Schornsteine erfolgt 
am besten im Keller. Auf letzteren Umstand ist schon bei der 
Anfertigung des Entwurfs Rucksicht zu nehmen. Die Schorn¬ 
steine sollen mindestens 30 cm liber die Dachfirst gefiihrt werden, 
da andernfalls die Ofen nicht „ziehen".In vielen Fallen wird 
man in alien Hausern den „Zug" der Ofen dadurch verbessern, 
dast man die Schornsteine, welche nicht uber die First ragen, 
entsprechend erhoht. Dadurch werden sie oft sehr hoch, man 
schiitzt sie durch „Verankern" vor dem Umfallen. 

84. Bemerken wollen wir noch, dah man zahlreiche Vor- 
richtungen erfunden hat, welche schlecht ziehenden Schornsteinen 
ausgesetzt werden sollen, um dadurch den Zug zu verbessern. Es 
wlirde zu weit flihren alle diese Vorrichtungen hier anzufuhren. 
Die Fachzeitungen enthalten taglich Offerten von solchen, auf 
welche wir verweisen mussen. 

85. Wie wir wissen, mussen die Schornsteine vor seder 
Berlihrung mit den Holzkonstruktionen bewahrt bleiben. Dies 
wlirde in vielen Fallen sehr schwer werden, wenn man nicht die 
Schornsteine etwas „ziehen" kiinnte, was namentlich auch deswegen 
geschieht, um mehrere Schornsteine in einem „Schornsteinkasten" 
vereinigen zu konnen. Der Schornstein wird unter einen mog- 
lichst grosten Winkel (nicht unter 60°) aus der vertikalen 
Richtung gezogen; man ermoglicht dadurch in vielen Fallen 
die Ausflihrung, die sonst vielleicht fraglich ware. Besser ist es 
jedenfalls, das Ziehen der Schornsteine ganz zu vermeiden. 

8V. Die besteigbaren Schornsteine sollen eine lichte Weite 
von wenigstens 0,40 bis 0,50 m haben. 

Die unbestcigbaren Schornsteine (ruff. Rohren) dlirfen in 
der Regel nicht enger als 15 cm im Quadrat gemacht werden; 
jcdoch sollte -man dieselben mindestens 18—20 cm im Quadrat 
anlegen. In 38 cm starken Mauern wird man sie 13)18 an- 
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legen, damit fie ohne Vorsprung untergebracht werden konnen. 
Ventilatisnsrohre follen nicht kleiner hergestellt werden als Rauch- 
rohre. Tie dienen zur Absuhrung der Lust; diese kann sich 
nicht so schnell bewegen als die erhitzten Rauchgase. Wrasen- 
rohre in der Kuche konnen 13/25 oder besser 18/25, Lustungs- 
rohre in Wohnraumen 13/25 oder besser 16/36 angelegt werden. 
Bei grohen Raumen noch groher. Der Verband ist am vorteil- 
hastesten, wenn beide Abmessungen des Rohres durch Stein- 
breiten ohne Rest teilbar find (Fig. 104). 

§ 
8-ifl. 104.*) Fig. 105. Fig. 106. 
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Fig. 107. 

Wo eine oder beide Abmessungen des Rohres nicht durch 
Steinbreiten ohne Rest teilbar find, wird man sich mit Drei- 
quartieren (Fig. 105 u. 108), oder aber vorwiegend mit Quartier- 
stucken aushelsen (Fig. 106 und 109). 

WWW I_ Ur'iin * 
5 M /wk t m 7 

m i, w/L/L / w7 w 
mm 
mm. 1 m 

Fig. 108. Fig. 109. Fig. 110. 

Fig. 107 und 110 zeigen Beispiele von mehreren an eiw 
ander gelegten Rohren, was bei den modernen Wohnhausern 
haufig vorkommt. Die trennenden Schcidewande zwischen zwei 
Rohren nennt man Zungen, wahrend die ubrigen Wandungen 
der Rohre wohl Wangen heihen. Wangen und Zungen werden 
gewohnlich 4- Stein stark gemacht. 

87. Bisher haben wir nur sreistehende Schornsteine be- 
handelt. Hausiger noch wird es vorkommen, dah die Rauch- 

*) Dcr Hohlraum ist durch eine Diagonals bezeichnct. 
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rohre an Mauern liegen und mit diesen im Verbande gemauert 
werden nmssen. . 

Man hat hier dasur Sorge zu tragen, dah dre Stohfugen 
ver unmittelbar auf einanderliegenden Schichten moglichst weit 
(mindestens \ Stein) von einander entfernt zu liegen kommen- 

Fig. Hi. 

i 

Fig. 112. 
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Da die Rauchrohre meistens im Jnnern der Gebaude liegen 
und geputzt werden, ist eine regelmahige Fugenteilung nicht 
erforderlich. 

Der praktische Maurer wird deshalb den Verband so an- 
legen, dah er moglichst viel Dreiquartiere als Quartierstucke 
erhalt; denn er wird das abgeschlagene Quartierstuck von einem 
ganzen Stein zur Erlangung eines Dreiquartiers sofort wieder 
verwenden konnen (Fig. 111). 
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Durchaus fehlerhaft ist es, an die Jnnenseite eines Rohres 
Ouartierstucke mit der Langseite zu legen. 

Fig. 114 zeigt eine Anordnung, wo dies vermieden wird. 

Fur das Ziehen der Rohre laht sich ein regelrechter Ver- 
band nicht innehalten, man hat nur daraus zu achten, dah die 
Stvhfugen der unmittelbar auf einander liegenden Schichten mog- 
lichst weit von einander entfernt zu liegen kommen. 

Zu den runden russischen Rohren, welche nur selten vor- 
kommen, werden am besten Formsteine verwendet. 

Runde Rohre von rechteckigen Steinen derart herzustellen, 
dah die Ecken durch in Mortel eingedriickte Steinstucke ausge- 
rundet werden, ist unzulassig. Die Fabrikschornsteine konnen 
entweder rechteckig, polygonformig oder rund hergestellt werden. 
In den beiden ersten Fallen wird man die Regeln fur Mauerecken 
zu beachten haben. 

Fur runde Fabrikschornsteine verwendet man vorzugsweise 
Formsteine, namentlich dann, wenn der Querschnitt nicht sehr 
groh ist. 

Fig. 113 und 114 zeigen einige Beispiele besteigbarer 
Schorusteine. 

liber Fabrikschornsteine werden wir an anderer Stelle noch 
mehr erfahren. 

Bemerkt sei noch, dah Rauchrohre im Jnnern nicht ver- 
putzt, sondern nur mit Cementmortel ausgefugt werden. Ein 
Verputzen hatte gar keinen Zweck, da der Putz bald abfallen wurde 
und beim Reinigen mit der Drahtburste auch abgeschlagen wird. 
An der Auhenseite mussen Schornsteinkasten aber stets verputzt 
werden, wenn sie im Jnnern der Gebande liegen, damit nicht durch 
etwa nicht ausgefullte Fugen Funken oder Rauch herausschlagen 
konnen. 

Bei Schornsteinen, die einen Querschnitt von 250 qcm haben, 
konnen 2—3 Feuerungen in dasselbe Rohr eingefuhrt werden, da 
man pro Ofen nur etwa 80 gain Querschnitt rechnet. Es sollten 
aber nur Feuerungen desselben Stockwerks in ein und dasselbe 
Rauchrohr eingefuhrt werden. 
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13. Kapitel. 
31. Bauzeichnen. 

a. Einleitung. 
' 88. Wenn wir in einem Werke, das bestimmt ift, bent 

ausfuhrenden Praktiker als Hilss- und Nachschlagebuch zu dienen, 
einige Kapitel uber ..Bauzeichnen" einfitgen, so erfordert dies einige 
Worte der Erklarung. Unter Bauzeichnen versteht man das zur 
Ausfiihrung notige richtige und sachgemahe Aufzeichnen von Bau- 
planen und Baukonstruktionen. Es leuchtet jedem Praktiker ein, 
dah eine Bauzeichnung nur von demjenigen richtig hergestellt 
werden kann, der auch versteht, was er zeichnet, der einmal die 
Grundsatze des Entwerfens kennt, andererseits aber auch die Bau- 
konstruktionslehre voll und ganz beherrscht. ■ ■ > 

Der Techniker driickt seine Gedanken durch die ..Zeichnung" 
aus, sie ist gewissermahen die Sprache, in der er rebet, die 
Sprache, die uberall auf der Welt von technisch gebildeten Leuten 
verstanden wird. Es ist nun durchaus nicht einerlei, wie diese 
Sprache angewandt wird, da eben eine allgemein gultige Sprache 
auch einheitlich gestaltet sein muh. Die Kapitel uber Bauzeichnen 
haben den Zweck, diese Regeln zu lehren, sie find auss innigste mik 
der Baukonstruktionslehre verbunden, weil die korrekte Bauzeichnung 
enge mit dieser Wissenschaft zusammenhangt. In dem Bande uber 
Entwerfen werden wir auf hier vorgetragenes wiederholt zuruck- 
greifen. Oft begegnet man der irrigen Ansicht, dah durch neben- 
sachliches Ausstaffieren der Wert einer technischen Zeichnung ge- 
hoben werden konnte. Wenn wir auch zugeben, dah durch 
geschicktes Darstellen der Fa^aden und durch geschmackvolles Aus- 
malen des Hintergrundes die Wirkung gehoben werden kann, so ist 
dabei doch Boraussetzung, dah der die Zeichnung Ausfuhrende 
diese Art der Darstellung voll und ganz beherrscht. Dies ist nun 
nicht immer der Fall und mauche sonst schone und wertvolle 
Zeichnung wird durch ungeschicktes Malen verdorben. Fur den 
praktischen Gebrauch genugt eine sachlich unbedingt richtige Zeichnung, 
die sauber ausgefuhrt ist. Will man die Facade eines Houses, 
eine Jnneneinrichtung, eine Perspektive oder ahnliches in schwarzer 
oder farbiger Manier darstellen, so konstruiere man die Schatten 
nach den Regeln der Schattenlehre und lege sie mit Tusche an. 
Oft genugt schon diese Ausfiihrung. Man kann aber auch noch 
etwas Leben und Wirkung in die Ansicht bringen, wenn man die 
einzelnen Materialfarben in leichtem Tone auftragt. Der Heraus- 
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geber bearbeitet zur Zeit ein kleines Werkchen, welches bezweckt, die 

Darstellung von Faxaden mit einfachen Mitteln zu lehren, worauf 
hiermit verwiesen sein soli. 

89. Das Bauzeichnen tragen wir an der Hand eines ein¬ 

fachen Beispiels vor. Dieses Beispiel stellt ein kleines Wohnhaus 

anf dem Lande dar, wovon wir alle Plane in farbiger Ausfnhrung 

geben. Gleichzeitig geben wir die Skizze zu einem kleinen Schul- 

haus und fugen in schwarzer Ausfnhrung die ausgearbeiteten Plane 
bei. So wird wohl am besten gezeigt, wie eine Bauzeichnung entsteht. 

Bei dem Wohnhaus auf dem Lande haben wir den Mah- 

stab 1 : 50 gewahlt, bei dem Schulhaus 1 : 100, welch letzterer 

Mahstab in der Praxis besonders haufig gebraucht wird. 
90. Betrachten wir zuerst das Wohnhaus auf dem Lande. 

Es soll zunachst das Erdgeschoh aufgetragen werden. Da die 

wichtigsten Mahe schon in der Skizze gewohnlich eingeschrieben 
find, kann dies nicht schwer fallen, wir musfen uns nur uber die 

Starke der Wande, die Breite der Thuren und Fenster und uber 

die Stockwerkshohe verstandigen. Das Letztere ist wegen der 

Treppeneinteilung notig. Wir musfen noch bestimmen, dah das 
Hans in Ziegelrohbau, ohne Formsteine, errichtet und mit Ziegeln 

gedeckt werden soll. Der Socket und die Kellermauern follen aus 

lagerhaften Bruchsteinen bestehen. Da das Haus nur einstockig 

wird, genugt als Mauerstarke fiir die Umfassungswande 1^ Stein 
— 38 cm. Unter Umfassungswanden verstehen wir die auhern, 

das Hans umschliehenden Wande, wahrend wir die innern Wande 

Mittel- und Scheidewande nennen.*) 

91. Aus Absatz 44 wird man die ublichen Mauerstarken 

ersehen, ahnliche Angaben werden wir bei der Lehre vom Verband 

der naturlichen Steine machen. 
92. Die Scheidewande find bei einem House entweder 

massiv, d. h. fie enthalten kein Holz, oder es find Fachwerk- 

wande gewahlt, oder endlich, man benutzt irgend eine moderne 

Patentwand, auf die wir noch zu sprechen kommen. 

Man hat bei der Bestimmung der Starke innerer Wande 
zu beachten, ob man es mit „balkentragenden" Wanden 

oder mit „unbelasteten" zu thun hat. Massive Wande musfen 
im ersteren Falle wenigstens 0,25 m stark sein, unbelastete Wande 

konnen 0,12 m stark gemacht werden. Im vorliegenden Falle 
wollen wir die Mittelwiinde und die beiden vordern Scheide- 

^ *) Mittelwande haben gewShnlich Balken zu tragen, Scheidewande trennen 
die Riiume, ohne belastet zu sein. Das Nahere unter Kapitel 3t. 



64 

rvande 0,25 m stark anlegen, die Hinteren Scheidewande werden 
0,13 m stark. 

93. Bevor wir nun zu zeichnen beginnen, wollen wir noch 
einiges uber die Anlage der Fenster, Thuren, Schornsteine und 
Treppen sagen. 

Es ist vorteilhaft, die Fenster und Thiiren so anzulegen, dah 
„das Kopfmah" der Ziegelsteine in der lichten Offnung ohne 
Rest enthalten ist. 

Wir geben nachstehend einige Tabellen, welche Kopfmahe 
enthalten. 

In den Entwurfen werden oft abgerundete Mahe einge- 
schrieben, wie es auch bei unserm Musterblatt geschehen ist. Es 
ist dcnn Aufgabe des ausfuhrenden Technikers, die passenden 
Kopfmahe zu ermitteln. Siehe Aufgabe 23. 

d. Thuren, Fenster, Treppen. 
94. Uber die Anschlage der Fenster ist schon in Kapitel 22 

gesprochen warden. Wie man Fenster und Thuren in kleinerem 
Mahstabe darstellt, ersieht der Schuler aus dem Blatte „Wohn- 
haus auf dem Lands", Erdgefchoh und nebenstehenden Skizzen. 

Fig. 117. ' 

Fig. 115 stellt ein Fenster, Fig. 117 eine Stubenthiir dar. Manche 
stellen die Fenster auch dar, wie Fig. 116 zeigt. 

Der ganze Entwurf „Wohnhaus auf dem Lande" soll dem 
Zeichner als Uorbitd (nicht als Borlage) dienen, er arbeite in 
ahnlicher Weise das Schulhaus durch. 
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Die Thiiren pflegt man nicht unter 1,00 rn*) zu machen, 
Hausthiiren werden 1,25—2,00 m. 

Bezuglich der Treppe merken wir uns: 
Jm Grundrih wird die Aussicht auf die Stufen gezeichnet, 

im Schnitt die Treppe selbst, sei es als „Ansicht," sei es, dah 
sie selbst geschnitten ist. Die Zcchl der Treppenstufen wird er- 
mittelt. indem man ein Mah als Stufenhohe annimmt nnd die 
festgesetzte Stockwerkshohe durch diese Zahl dividiert. 

95. Man vermeidet es thunlichst, solche Zahlen zu be- 
kommen, welche Bruche enthalten, nnd richtet lieber die Stock¬ 
werkshohe entsprechend ein. Soll beispielsweise die angenominene 
Stockwerkshohe 3,80 m und die Stufenhohe 0,18 m betragen, 
so wird 3,80 : 0,18 — 21,111 . . . Stufenzahl herauskommen. 
Lassen wir den Dezimalbruch weg, so erhalten wir die Stufen¬ 
zahl 21. Nun multiplizieren wir 0,18 mit 21 und Molten 
0,18 . 21 — 3,78; unsere Stockwerkshohe betragt also 3,73 m. 
Ware der Dezimalbruch liber 0,5 gewesen. also z. B. 21,66 . .. , 
so hatteu wir die Zahl 22 als Stufenzahl annehmen konnen und 
0,18 - 22 — 3,96 rn als Stockwerkshohe erhalten. 

ewWfr 95. Auch die Lange der ganzen 
Treppe im Grundrih — ihre Hori- 

^ zontalprojektion ^siehe darst. Geo- 
? ^ metric) — laht sich rechuerisch fest- 

-A— stellen. Nach den Regeln des Treppen- 
baues, die wir baldigst kennen lernen 

—. werden, wurde als Stufenbreite 
0,29 rn fur unsern vorliegenden Fall 
herauskommen. Wir bemerken nun, 
dah man im Grundrih eine Auf- 
sicht weniger sieht als im Aufrih 
Steigungen vorhanden find,, was 

n si —k aus nebenstehender Skiize (Fig. 118) 
' . hervorgeht. Es sei die Stufenhohe 

> Fig. 118., 0,18 und die Stufenbreite 0,29. 
Die ganze Liinge alter Stufeu im Grundrih betragt dann rn 
nebenstehender Skizze 3 » 0,29 — 0,87 rn, wahrend die Gesamt- 
hvhe der Stufen 4 « 0,18 = 0,72 rn betragt. Dies auf unser 

Musterblatt angewandt, ergiebt fur den langeren 
„Lauf" dev Treppe 12 » 0,29 3,48 rn. 

Aborte pflegt man nach nebenstehender Zeich- 
nung oder so, wie im Musterblatt, anzudeuten. 

*22.* 6 

*) Ausnahmen kommen vor. 
Karnack, Bautonstruttionslehre. 
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14. Kapitel. 
32. Durchbrochene Mauern. 

96. Durchbrochene Mauern verwendet man haufig, teils 
um Material zu sparen, teils ihres schonen Aussehens wegen. 
Man verwendet sie zn Einfriedigungen, zu Brustungen und zu 
ahnlichen, meist untergeordneten Bauten. Meistens werden sie 
z Stein stark ausgefiihrt. Die Figuren 119—127 zeigen einige 
Muster solcher durchbrochenen Mauern. 

Es ist nur noch zu merken, dasi die Steine zu durch¬ 
brochenen Mauern von gleicher Grohe und recht scharfkantig sein 
mussen. Das Bindemittel must vorziiglich sein; es muh um so 
besser sein, je zierlicher die Mauern durchbrochen sind. Statt 
des gewohnlichen Kalkmortels empfiehlt es sich, einen Mortel aus 
1 Teil Portlandcement und 1—2 Teilen reinen Sandes zu ver- 
wenden. 

Fig. 119—121 zeigen Beispiele einfacher Art. 

Fig 1-0. 
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I 

i 

Fig 122. 

97. Anwendungen einer solchen Mauer zeigen die Figuren 
124 und 125. Die Mauern Figuren 119—121 find eiufarbig. 

ohne Verwendung von Formsteinen gedacht. 

Man kann auch mehrfarbige Steine zn durchbrochenen Mauern 
verwenden, wie die Fig. 122 zeigt. Dnrchbrochene Mauern werden 
auch aus Formsteinen, teils einfarbig, teils mehrfarbig hergestellt. 
Die Fig. 126 und 127 zeigen Beispiele dieser Art. 

n* 
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33. Die Bildung der Mauerflcichen. 

98. Wir wollen nun im Zusammenhang die Bildung der 
Mauerflcichen des Backsteinbaues kennen lernen, nachdem wir 
schon kurz im Kapitel 29 vom Verblenden der Mauern ge- 
sprochen haben. In der Baumaterialienlehre werden wir die 
Verblendsteine noch genauer und ausfuhrlicher behandeln. 

Bessere Baulen pflegt man so auszufuhren, dah die Schichten 
nach einer genau eingeteilten Latte gemauert werden. Wir 
haben schon gehort, dah auf einen Meter Hbhe 13 Schichten 
gehen. Die nebenstchende Tabelle ergiebt das einer beflimmten 
Anzahl non Schichten entsprechende Metermah. Im Bauzeichnen 
werden wir lernen, wie man auch auf dem Reihbrett eine ge- 
naue Schichteneinteilung ermoglicht. 

99. Es ist auch unbedingt notwendig, dah die Lagerfugen 
genau horizontal find, da ein Abweichen aus der horizontalen 
Lage sehr unangenehm auffallt. ^ 

Um die horizontale Richtung der Fugen zu erreichen, stelle 
man die oben erwahnten Latten, auf welchen die Fugenein- 
teilung genau vorgenomnien ist, auf genau horizontalen Flachen, 
z. B. auf den Sockelecken, auf. Nach der Einteilung der Lalten 
werden dann die Ecksteine verlegt, durch das Spannen^ einer 
Schnur zwischen zwei genau horizontal liegenden Ecksteinen 
bestimmt man dann die Lage der ubrigen'Steine dieser Schicht. 
Fig. 128 veranschaulicht die Ausfuhrung dieser Regel. 

100. Die Mauern aus Backsteinen werden auherlich ent- 
weder fauber gemauert und verblendet oder, he erhalten einen 
Putzuberzug, fie werden „verpuht". Im erstern Falle werden 
fie entweder einfarbig oder mehrfarbig hergestellt, d. h. die 
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Habelke 6cv Kchichthohen. 

Schichten- 
AnzahL 

Hohe in 
CM 

Schichten- 
Anzahl 

Hohe in 
cm 

Schichten- 
Anzah! 

Hohe in 
cm 

i 7,7 32 246,2 63 484,6 

/ 2 15,4 33 253,8 64 492,3 
3 23 34 261,5 65 500 
4 30,8 35 269,2 66 507,7 

5 38,5 36 277 . 67 515,4 

6 46,2 37 284,6 68 523 

7 53,8 38 292,3 69 530,8 

8 61,5 39 300 70 538,5 

9 69,2 40 307,7 71 546,2 

10 77 41 315,4 72 553,8 

11 84,6 42 323 73 561,5 

12 92,3 43 330,8 74 569,2 

13 100 44 338,5 75 577 

14 107,7 45 346,2 76 584,6 

15 115,4 46 353,8 ; 77 592,3 

16 123 47 361,5 78 600 

17 130,8 48 369,2 79 607,7 

18 138,5 49 377 80 615,4 

19 146,2 50 384,6 81 623 

20 153,8 51 392,3 82 630,8 

21 161,5 52 400 83 638,5 

22 169,2 53 . 407,7 84 646,2 

23 177 54 415,4 85 653,8 

24 184,6 55 423 86 661,5 

25 192,3 56 430,8 87 669,2 

26 200 57 438,5 88 677 

27 207,7 58 446,2 89 684,6 

28 215,4 59 453,8 90 692,3 

29 223 60 461,5 91 700 

30 230,8 61 469,2 

31 238,5 62 , 477 . 
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verwendeten Verblendsteine haben entweder nur eine Farbe, 
odrr es werden mehrfarbige gebraucht, wodurch man dann 
bunte Muster erzielt. Beispiele solcher Art zeigen die Figuren 
129 und 130. Haufig werden auch profilierte Steine zur 
Bildung der Gesimse, Fensterumrahmung u. s. w. verwendet. 

Fig. 129. 

1 

' Fig. 130. 

oft find diese aber auch aus Haustein oder geputzl. Die Steine, 
die zur Bildung der Ansicht dienen, nennt man, wie wir wissen, 
Kerblender, im Gegensatz dazu nennt man die Steine, welche 
zum Kern der Mauer gebraucht werden, Hintrrmaurtmgssteine. 
Eine oft beliebte Verzierung der Ansichten wird durch fogenannte 
„glaciertc" Steine bewirkt, welche wir in der Baumaterialien- 
lehre und in der Formenlehre noch kennen lernen werden. 
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Die Lagerfugen des gewohnlichen Mauerwerks rechnet man 
nach Sah 4? mit 12 mm, die Stohsugen mit 10 mm. Nechnen 
wir fur die Stohsugen der Verblendung 8 mm, so ergiebt sich 
fur die Blender eine Grohe von 25,2.12,2.6,9 em; in dieser 
Grohe werden die Steine auch angefertigt, doch kommen Ab- 
weichungen bis 1mm vor. Bei aufmerksamer Arbeit kann man 
die Fugen des g.wohnlichen Mauerwerks auf 10 bezw. 8 mm 
vermindern; es kann dementsprechend die Verblendung mit 6 bezw. 
4 mm starken Fugen gemauert werden. 

In Satz 78 ^aben ipir die Hohlsteine schon erwahnt; hier 
ware noch nachzutragen, dah die Wandungen 20—25 mm stark 
zu sein pflegen, dah man die Teilstucke gewohnlich nicht durch 
Verhau gewinnt, sondern dah man dieselben nach den entsprechenden 
Mahen formt und zwar Laufer und Binder besonders. Auch 
die Ecksteine werden besonders geformt und senkrecht durchlocht, 
damit die Locher nicht an den Stirnen sichtbar werden. 

Zu bemerken ist noch, dah die wagerecht gelochten Blender 
auf den Lagerflachen mit Riefen versehen werden, damit der 
Mortel ordentlich eindringt und die Verbindung eine innigere wird. 

101. Die Verblendung wird teils gleichzeitig mit der 
Hintermaurung ausgefuhrt, teils mauert man den Kern mit 
Verzahnung allein und fetzt spater die Verblender davor. Beides 
hat seine Vorzuge und seine Nachteile und find die Ansichten 
daruber geteilt, der, praktische Maurer muh jedenfalls beide Aus- 
fuhrungen kenncn. Bei der Bestimmung der Wandstarke darf 
die Dicke der Verblendung nicht in Rechnung gestellt werden, 
wenn diese spater erst eingesetzt wird, dagegen wird die Ver¬ 
blendung mitgerechnet, wenn fie gleich mit gemauert wird. 
Dieser grohe Vorteil mag wohl ein Hauptgrund sein, warum das 
gleichzeitige Verblenden dem spateren meistens vorgezogen wird. 

102. Die Fugen werden bei sorgfaltiger Mauerung und 
bei Verwendung guter gleichmahig gebrannter Steine uberall 
ganz gleich. Die Ansichtsflache der Mauer wird meist nach- 
traglich au>>gefngt, vorher werden die Fugen mit einem nach 
vorn verjungten „Fugenholz" ausgekratzt.*) Darauf wird die 
ganze Flache vom Schmutz gereinigt, zu welchem Zweck sie mit 
verdunnter Salzsaure — etwa 1 Liter auf einen Eimer Wasser 
— abgewaschen wird.- 

103. Der Fugenmbrtel ist meist gefarbt. Der Sand muh 
rein und ^gleichmahig sein. Die gewahlte Farbe des Fugen- 

*) Besser ist es, wenn man nicht mit vollen Fugen mauert, damit bei der 
Aussiihrung des Verblendniauerwerks das Beschmutzen der Mauer vermieden 
wird. 
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m oriels muh natiirlich zu der Mauerflache passen und vor 
alien Dingen schon gleichmahig sein. 

Man wird meist eine Flache probeweise ausfugen, um den 
Farbenton ausproben zu konnen. Hebt sich die Fuze schon 
von der Flache ab, so sagt man „sie schueidet". 

Fur rote Backsteine empfiehlt sich ein braunroter Ton fur 
den Fugenmortel; bei rotlichgelben Verblendern wirkt ein dunkel- 
brauner Ton sehr schon. Naheres uber die Farbung werden 
wir in der Baumaterialienlehre kennen lernen. 

^ 104. Manche fugen auch mit Cement aus, der nach er- 
folgter Vorbereitung der Fugen durch Reinigen und Anfeuchten 
mit dem Fugeisen in die Fuge eingedruckt wird. Sorgfaltigste 
Aussuhrung und Feuchthalten der Fugen ist dabei unerlahlich. 

105. Die Form der Fugen ist sehr verschieden, man erhalt 
sie durch prosilierte Fugeisen, deren wichtigste Formen wir in 
den Figuren 20—23 kennen gelernt haben. 

106. Von der Verwendung farbiger und glasierter Ver- 
blendsteine zur Belebung der Mauerflache wurde schon oben 
gesprochen. Unglasierte Steine kann man in roter, gelber, 
weiher und schwarzer Farbe erhalten; blaue, grune und violette 
Steine find nur glasiert herzustellen. 

Die Verzierungen, die sich aus diese Weise herstellen lassen, 
find so mannigfaltige, dah wir von einer eingehenden Be- 
sprechung an dieser Stelle absehen mussen. Wir werden in der 
Formenlehre darauf zuruckkommen. 

107. In Folgendem geben wir eine kurze Ubersicht uber die 
wichtigsten Prosilsteine. Bei Gelegenheit werden wir einige 
Beispiele durchfuhren, zu welchen diese Steine zu gebrauchen find; 
in der Formenlehre werden wir eingehend die formale Verwendung 
der Steine besprechen, wahrend wir uns hier aus konstruktive 
Bcmerkungen beschranken werden. Der Mahstab der Dar- 
stellung ist 1:10. Die Tafel I enthalt eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Rundstabformen. Fig. 1—3 ist ohne weiteres 
verstandlich. Fig. 4 eignet sich besonders dann, wenn es darauf 
ankommt, den Stein wenig durch das Profit zu schwachen. 
Fig. 5 und 6 bedarf keiner Crklarung, bei Fig. 7 ist der Rund- 
stab an eine Abschragung unter 45" angesetzt. Die Figuren 8 
und 11 unterscheiden sich von den soeben besprochenen dadurch, 
dah die scharfen Ecken durch Abrundung vermieden find, wo- 
durch der Stein zwar solider wird, indrssen geht ein Teil der 
Schattenwirkung verloren. Figuren 9, 10 und 12 zeigen Rund- 
stabe, deren birnenformige Gestalt in scharf ausgerundeten Hohl- 
kehlen sitzt, wahrend Fig. 15 einen birnenformigen Stein iu 
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runbern Hintergrund zeigt. Die Figuren 16 und 17 zeigen 
Bundel von teils runden teils birnensormigen Staben. Die 
Figuren 13, 14, 15 und andere machen ersichtlich, dost die Profil- 
steine in verschiedenen Grohen zu haben find. Figuren 18 und 
19 find zwei grvstere Prosilsteine, bei Fig. 19 ist noch zu be- 
achten, dost der Rundstab uber die eine Flucht des Steinkernes 
heraussteht. Ahnliche Beispiele sehen wir in den Figuren 21, 
25 und 34. Fig. 22 stellt ein geschweiftes Profit ohne Ecken 
dar. Die Figuren 23, 24, 26, 27, 28 und 20 zeigen uns 
Prosilsteine, wie wir fie zu schmalen Fensterpfeilern und dergl. 
verwenden konnen, der Rundstab ist an beiden Seiten des Steines 
angestofien. Die Prosilsteine in Figuren 30 und 31 find Bei¬ 
spiele von kleineren Steinen, Figuren 32 und 33 geben einige 
bundelartige Runlstabformen an Steinen kleineren Formates. 

Endlich zeigen uns die Figuren 35—38 noch Beispiele von 
Profilsteincn, die gewundene Ansichtsflachen zeigen. 

108. Auf Tafel II geben wir eine Znsanimenstcllnng von 
Profitsteinen, welche LiolsiKehlen bilden. Die Figuren 1, 2, 3, 8, 9 
zeigen Steine in verschiedcncr Grosie mit eiufachen Hohlkehlen, 
in Figuren 6 und 7 ist die Hohlkehle an zwei Seiten angestohen, 
die Figuren 4 und 5 haben ouster der Hohlkehle noch ein anderes 
Glied. Zu bemerken ist, dah das Prosit 5 konstruktiv starker 
ist als Profit 4. In den Profilm 10, 11 und 12 geben wir Bei¬ 
spiele von Hohlkehlen, in denen knospenartige Verzierungen sitzen. 

109. Die Beispiele 13, 14, 15 und 16 zeigen Fnftnstrine, 
eine Erkarung erscheint uberflussig. 

110 Figuren 17 und 18 find Profile von Wulststeinen, 
die Beispiele 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 haben 
ouster der mannigfaltigen wulstformigen Form noch eine Unter- 
schneidung, in Fig. 29 ist der Wulst birnenfvrmig ausgebildet. 
Figuren 30 und 32 zeigen wieder Beispiele, an denen das Profit 
an zwei Seiten angebracht ist. Figuren 31, 33 und 34 stellen 
seltener vorkommende Steine dar. 

111. Figuren 35—44 geben eine Reihe von Schrag- und 
Rasensteinen. Man gebraucht fie, um schragc Mauerflachen hcr- 
zustellen, die uberhangende Rase dient ouster der Detvration be- 
sonders dazu, das Waster von der Fuge abzuhalten uud diese 
selbst zu decken. Wir werden auf diese Art von Formsteinen 
noch zuruckkommen. 

112. In den Figuren 45—49 find endlich noch eine An- 
zahl von Formsteinen dargestellt, die zu Sockelprofilen, Unter- 
glicdcrn u, s. w. verwendet werden. Auch von diescn werden 
wir. spelter noch Horen. 
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15. Kapitcl. 

34. Das Ausmauern der Fachwerkswande. 
113. Die Konstruktion der Fachwaude lernen wir im Fach 

Zimmerkonstruktion kennen. Hier handelt es sich nur darum, die 
..Ausmauerung" der Gefache kennen zu lernen. Gewohnlich wird 
das Holzwerk der Wand ^ Steinlange zur Starke haben, die Aus- 
mauerunq wird dementsprechend Stein stark werden mussen. 
Man beginne jede zweite Schicht mit einem halben Stein, da- 
durch wird vermieden, dah zwei ubereinanderliegende Fugeu zu- 
sammensallen. Es empfiehlt sich die Hohe der einzelnen Fache 
so einzurichten, dah ganze Steinschichten darin ohne Rest auf- 
gehen, da man andernfalls die oberste Schicht eines Faches der 
Hohe nach zerschlagen muhte. 

114. Durch die das Mauerwerk durchkreuzenden Holzer 
mussen allerhand Unregelmahigkeiten entstehen, dieseUnregelmahig- 
keiten werden am wenigsten auffallen, wenn man sie an den schicf 
stehenden Holzern anbrinqt; an den senkrecht stehenden fuhre man 
den oben beschriebenen Eerband durch. ' 

Die Ausmauerung der Gefache wird . vorteilhaft mit dem 
Holzwerk in enge Verbindung gebracht. Dies kann man erreichen 
durch eine Konstruktion nach Fig. 131, wonach die Holzer dreieckig 
uusgespahnt werden. Die Backsteine greifen in die Dreiecke ein. 

Cine andere Art besteht darin, dah man an die Holzer 
Leisten von dreieckigem Querschnitt annagelt. Die danach aus- 
gehauenen Steine werden durch diese Leisten gehalten. Diese 
letztere Konstruktion hat gegen die erstere den Vorzug, dah das 
Holz nicht geschwacht wird (Fig. 132). 

Fig. 181. Fig. 182. 

Andere Arten der Verbindung zeigen die Figuren 133 
und 134. \ 

Fig. 133. Fig 134. 

Bei Fig. 131 find Leisten angenagelt, . 'elche ein Heraus- 
Ireten der Steine verhindern, wahrend in Fig. 132 Falze ein- 
gestemint find, in welchen die Steine einen Halt finden. 

Wir bemerken endlich noch, dah man die Gefache in ge- 
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schmackvoller Weise durch einfarbige und bunte Muster ausmauc 
kann. Figuren 135 und 136 zeigen einige Beispiele. 
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115. Jm Fachwerksbau lasseu sich auherst reizvolleWirkungen 
erzielen, sowohl durch die Formen als durch die Farben. Wir 
werden in der Formenlehre nochmals darauf zuruckkommen; in 
den Figuren 137 und 138 geben wir zwei Beispiele, aus denen 
zu ersehen ist. wie Fachwande hintermauert werden. 

35. Jsolierungsarbeiten. 
116. Man legt jetjt grdheren Wert auf die Jsolierung alL 

frnher, so dah es angebracht erscheint, dieser Arbeiten in cinem 
besonderen Kapitel zv gedenken 

Die Jsolierung hat den Zweck, die Feuchtigkeit vom Jnnern 
des Vauwerks abznhalten. Diesem Zwecke diencn vor allem die 
Aiauern mit Hohlraumen, deren wir in den Satzen 76 und 77 
schon gedacht haben. Die eingeschlosscne Luftschicht treunt ..isoliert" 
das innere Mauerwerk vom auheren. Jndem wir aus das schon 
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ttt Satz 76 unb 77 Gesagte verweisen, wollen wir hier noch be- 
merken, dah eine sonst H Stein = 38 cm starke Mauer durch 

-die Jsolierung folgende Mahe erhalt: 
I Stein Starke . . — 25 cm 
i » Zwischenraum — 6 „ 
{■ „ Starke . . — 12 „ 

zusammen 43 cm. 
117. Diese Mauer ist aber, infolge ihrer Trennung in zwei 

'Teile, nicht so stark, als eine gewohnliche Mauer von 38 cm Starke.- 
Man pflegt daher die Fensterpfeiler nicht zU isolieren, um die 
Mauer dadurch etwas zusammenhangender zu machen. Ist die 
Fensterbrustung nur ein Stein stark, so kann sie in 2 Halften 
von je £ Stein Starke mit 6 cm breitem Zwischenraum ausge- 
fuhrt werden. Fig. 139, zeigt eine solche Ausfuhrung; ntiheres 
uber Fensteranlagen und ihre Einzelheiten werden wir in einem 
spateren Kapitel erfahren. ' 

■ Fig. 139. 

118. Wir haben in Satz 76 gehort, dah man die isolierende 
Luftschicht nach auhen anlegt, wenn das Erdreich auhen an- 
gefiillt wird. Dies pflegi bet der Ausfuhrung von Kellern zu 
geschehen^ Die Luftschicht ist dann ein vorziigliches Mittel, die 
Erdfeuchtigkeit von dem Kellermauerwerk abzuhalten. In noch 
hoherem Grade werden die Kelleriuauern trocken gehalten,' wenn 
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man nicht nur die von der Seite eindringende Feuchtigkcit, sondern 
auch die von unten aufsteigcnde abhalt. Man legt deswegen 
auf die Abgleichungsschicht der Fundaments eine Afphaltfchicht. 
In ca. 6—7 cm Abstand von der Kellermauer A wird dann die 
•J- Stein starke Mauer B in Cementmortel aufgefuhrt, welche durch 
geteerte Ankersteine mit der Kellermauer B verbunden wird. 
Oben wird die Luftschicht und das isolierende Mauerwerk gut 
abgedeckt. Fig. 140 zeigt einen Schuitt durch eine solche Keller¬ 
mauer. 

An dieser Stelle find auch die schon genannten Hohlsteine 
noch einmal zu erwahnen, da auch fie in geringerem Grade 
isolierend wirken. Sehr zu empfehlen ist es, auch die Erdgeschoh- 
mauer von der Kellermauer durch eine Asphaltisolierschicht in 
derselbeu Weise zu trennen, wie wir die Kellermauer von- dem 
Fundament trennen sollen. 

119. Hier sei auch die Konstruktion des Hohlfuhbodens in 
Kellerraumen beschrieben. Man lege zunachst ein flaches Mauer- 
steinpflaster, auf dieses lege man in Entfernungen von einem Meter 
in jeder Richtung Ziegelsteine, welche man zur Sicherheit noch 
mit Asphaltplatten abdecken kann. Auf diese Unterlagen lege 
man nun die Fuhbodenlager und auf diese endlich den Futz- 
boden. Lager und Fuhboden kann man noch mit einem anti- 
feptischen (faulnishindernden) Mittel streichen. (Siehe auch Bau- 
materialienlehre.) 

Nicht vergessen darf werden, dah alle Luftschichten, auch die 
Hohlraumte unter dem Fuhboden, mit der Auhenluft in Ver- 
bindung stehen mussen. Die Luftschicht unter dem Fuhboden 

Karnack, Bcmkonstruktionslehre. 8 

Mg. 440. 



82 

kann man1 mit 'bent Schornstem in Verbindung setzen, die nach 
auhen anzubringenden Ofsnungen der Jsolierschichten find mit 
engen Drahtgittern zu versehen, um das Ungeziefer abzuhalten. 

120. Durchfeuchtete Wande kiinnen im Jnnern mit Loch- 
steinen verblendet werden, wodurch einigermahei: Besferung ge- 
schaffen wird. 

An dieser Stelle wollen wir auch darauf aufmerksam machen 
dah man beziiglich des Ausfullmaterials sehr vorsichtig sein soil. 
Man wahle dazu nur vollstandig trockenes Material und achte 
daraus, dah der zu verwendende Sand nicht mit Erdteilen und 
mit Pflanzenresten vermischt sei. Es empfiehlt sich sogar, den 
Sand vor dem Gebrauch auszugluhen. Eine Nichtbeachtung dieser 
Vorsicht veranlaht oft grohen Schaden und Nachteil siir Bau- 
herrn und Bauausfuhrenden. 

Es ist die Aufgabe des Bauleitenden, dafiir zu sorgen, dah 
alles ungeeignete Fiillmaterial vom Bauplatze entfernt werde. Der 
Bauleitende dringe auch darauf, dah der Bau wahrend der Aus- 
fuhrung wiederholt gereinigt werde. In dem Bande uber „Bau- 
fiihrung" werden wir fpeciell die Pflichten des Baufiihrers 
besprechen, hielten aber diese kurze Abschweifung hier fur geboten 
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35. Bauzeichnen (Fortsetzung). 

o. Einrechncn der Masrc. 
121. Besonders wichtig ist das Einrechnen und Einschreiben 

der Maste. Diese find unbedingt notig, da durch ein blostes Aus- 
zeichnen des Planes nie die Genauig'keit erreicht wird, die fllr 
die Ausfuhrung notig ist. Man beachte serner, dast die Zahlen 
senkrecht geschrieben werden, dah sie deutlich und gleichmastig 
grost sein und normal zu den Mastlinien stehen mussen. 

Zu unserm vorliegenden Fall*) wird man damit beginnen, 
dah man die Lange des Hanses sestsetzt. Dieselbe soil ca. 14 in be- 
tragen. Die drei vordern Zimmer sollen 3,90 m, das mittlere 4,70 m 
lang sein. Die Umfassungsmauern betragen 0,38 m, die Scheide- 
wande zwischen den vordern Zimmern sollen 0,25 m stark sein.**) 
Das vordere Zimmer soll in Form eines „Risalites"***) etwas 
vor die Flucht der beiden anderen Zimmer vorgezogen werden. 

122. Die beidenSeitengiebel find von je einem um 0,13m vor- 
stehenden Eckpfeiler eingefaht, diese 0,13 m sind mit in Rechnung 
zu stellen. 

Nun beginnen wir mit der Rechnung und wollen auf der 
linken Seite anfangen. , 

Pfeilervorsprung ...... 0,13 
Auhenmauer . . . .... 0,38 
Ehzimmer . . . . . I. . . 3,90 
Scheidemauer . . . ... . 0,25 
Wohnzimmer . . . . . . . 4,70 
Scheidemauer .   0,25 
Zimmer des Herrn . . . . . 3,90 
Auhenmauer . . . .... 0,38 
Pfeilervorsprung ...... 0,13 

14,02 
Um eine fur den Praktiker handlichere Zahl zu erhalten, 

wollen wir die Zahl 14,02 etwas aufrunden, die Raume sollen 
dadurch zugleich groher werden, wir wahlen deswegen die Zahl 
14,10 in. ^ 

Auch wegen der spater zu besprechenden hinteren Raume ist 
eine Vergroherung der vorderen Raume erwunscht. Da wir an- 

*) Siehe das Blalt „Wohnhaus auf dem Lands" Grundrih des Erdgeschosses. 
**) Es empsiehlt fid) in vielen Fallen, die Scheidewande 0,25 w stark zu 

machen, auch wenn man mit 0,13 m auskommen kann. 
***) Risalit nennt man einen kleinen Vorsprung, naheres in der Formenlehre. 

8* 
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nehmen,., dasi der Bauplatz sehr grotz ist, konnen wir uns diese 
kleine Anderung gestatten; ware der Bauplatz genau begrenzt, 
so muhte man natiirlich davon absehen. 

Wir machen also: 
Pfeilervorsprung . . . . . . 0,13 
Auhenmauer . . . . . . . 0,38 
Ehzimmer . ... . .' . . 3,92 
Scheidemauer  . . 0,25 
Wohnzimmer . . . . . . . 4,74 
Scheidemauer ..... . . 0;25 
Zimmer des Herrn . . . 3,92 
Ausienmauer . . . . . . . 0,38 
Pfeilervorsprung .... . . 0,13 

14,10 
Wir rechnen nunmehr aus, wo die Fensterachsen anzulegen 

find. Das mittlere Zimmer ist als Risalit auszubauen, der 
Pfeilervorsprung ist 0,38 m in der Ansicht breit. 

Eine Berlangerung der inneren Mauerkante ergiebt die 
innere Mauerkante des'Pfeilervorsprungs, diese ist je 0,38 m. 
Zu dem Lichtmahe des Zimmers ist also noch 2.0,38 era Pfeiler- 
vorspriinge zu rechnen. Der Risalit wird also breit: 

Lichtmah des Zimmers. . . . . 4,74 m 
Zwei Pfeilervorsprunge 2.0,38 — 0,76 „ 

5,50 n> 
Da der Risalit in der Mitte der Ansicht liegen soll, wird 

5,50 m von 14,10 m abgezogen und der Rest durch 2 geteilt 
dies giebt: 

Ganze Hauslange ...... 14,10 m 
abzuziehen: Breite des Risalits . 5,50 „ 

Rest 8,60 m 
dies durch 2 geteilt, giebt 8,60:2 = 4,30. 

Es find also die beiden Teile links und rechts vom Risalit 
4,30 m und der Risalit selbst 5,50 m breit zu machen. Die 
Summe von 4,30 4- 5,50 -f- 4,30 ist wieder 14,10 m. Die 
Fenster der beiden Seitenzimmer sollen genau in die Mitte der 
betr. Auhenwand kommen; 4,30 m ist also durch 2 zu teilen, 
man erhalt fur die Achsenentfernung von der Hauskante also 
4,30 : 2 = 2,15 m. 

. Die Fenster des Risalits sollen so angelegt werden, dasi 
Die Pfeiler annabernd gleich werden. Die samtlichen Fenster 
sollen 1,15 m breit werden. Wir addieren die Breite der beiden 
Fenster 1,151,15 = 2,30; dann ziehen wir von der Risalit- 
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breite die Pfeilervorsprunge ab (also von 5,50 — 0,76 — 4,74 m) 
2,30 m ab und erhalten 4,74 m 

- 2,30 .. , 
2,44 m Mauerpfeiler, woraus rvir drei 

gleiche Langen zu bilden haben. 2,44:3 giebt 0,81333... m. 
Da es auf einige Centimeter Unterschied in der Ansicht nicht 
ankommt, konnen wir den mittleren Pfeiler etwas groster oder 
kleiner in der Breite halten. Wir wollen den mittleren Pfeiler 
0,75 m, die beiden auhern je 0,845 m stark machen. , 

0,845 m 
0,75 „ 
0,845 „ , 
2,440 m 

ergiebt ivieder die oben ermittelte Gesamtpfeilerbreite. 
Werden die auheren Mauerpfeiler 0,845 m breit, dann 

kommt die Fensterachse von der Risalitecke: 
Pfeilervorsprung. . . ... 0,38 
Mauerpfeiler   0,845 
Halbe Fensterbreite>-$-5 — 57,5 . 0,575 

1,800 m 
zu liegen. Das Mast von Achse zu Achse ist nun leicht zu 
ermitteln, es ist 5,50 — 2.1,80 — 5,50 — 3,60 — 1,90 m. Die 
Summe von 1,80 -s- 1,90 1,80 giebt wieder das Mast des 
Risalits 5,50 m. 

123. In gleicher Weise ivird die Tiefe ausgerechnet. Man 
beginnt damit, die ungefahre Gesamttiefe festzusetzen, dieselbe fei 
ca. 12 m. Die beiden Zimmer auf der rechten Seite fallen 
ca. 4,60 w ties werden. Der Flur fall so breit werden, dah 
man an feinem Ende noch die zwei schragen Eingange anbringen 
kann. Jede der schragen Mauern must breit sein: 

fur die Thure . . ... 1,00 
„ „ Bekleiduug 2.0,13 — 0,26 

1,26 

Um die Breite des Ganges zu bestimmen, uberlege man, 
dah die Gangbreite die Hypotenuse zu dem rechtwinkligen 
Dreieck ist, dessen beide Katheten die Lange der schragen Wand 
bilden. Nach dem pythagoraischen Lehrsatz (siehe Planimetrie) 
ist aber die Hypotenuse gleich der Quadratwurzel aus der Summe 
der beiden Kathetenquadrate. 

Bilden wir also die Summe dec Kathetenquadrate, also 
1,26.1,26.2— 3,1752, woraus die Quadratwurzel 



— 80 — 

|/~3"|17|52 = 1,781 .. . 
1 
2717127 
1 89!  

28.52 34S 
27 8-4   

68.00 3561 
35 61! 
32 30 

ivir runden 1,781 auf 1,80 m auf. Unt die Haustiefe von 
12,30 m zn erhalten, machen wir die hinteren Zimmer 4,62 m 
ties. (Die zur runden Zahl 40 fehlenden 2 cm an den Austen- 
wanden rechnen wir zu der Zimmertiefe). Es ergiebt sich: 

Umfassungswand 0,38 
Zimmer des Herrn 4,62 
Scheidewand . . 0,25 
Flur  1,80 
Scheidewand . . 0,25 
Zimmer  4,62 
Umsasfungsmand 0,38 

12,30 
Das Einrechnen der Fenster- und Thurachsen wird der 

SchLler nach oben stehender Anleitung selbst herausfinden. 
Eine Schwierigkeit erwachst dem Anfanger vielleicht noch 

aus der Bestimmung der Mahe im Schlafzimmer und Ehzimmer. 
Wir wollen diese also noch bestimmen: 

die Tiefe des Z. d. H. betragt . . 4,62 m 
die Scheidewand ist stark .... 0,25 „ 
die Halfte des Flures ist 1,80 : 2 — 0,90 „ 

5,77. 
Von dieser Summe geht aber noch 
die Hcilfte der Scheidewand zwischen 
Estzimmer und Schlafzimmer ab, also 0,125 

5,645 
Wir haben den Flur vorhin um 2 cm zu grost angenommen, 

welche wir nun auf beide Zimmer verteilt abziehen mussen, so- 
dah wir also als Zimmertiefe 5,645 m erhalten. 

124. Bei der Bestimmung der Breite der hinteren Zimmer ist 
zunachst festznstellen, dast die Breite der Treppe 2,30 m betragen 
soil. Das Schlafzimmer foil etwas breiter sein, als das Estzimmer 
Die Scheidewande fallen hier, weil nicht balkentragend, 0,13 »» 
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stark sein. Die Kuche soll so groh als moglich werden; ran 
wollen sie 3,88 m breit anlegen. Beginnen wir niit dem kleinen 
Zimmer, das wir 2,535 m breit machen wollen, so erhalten wir: 

9 p. OR Die noch zur Verfugung stehende Breite ver- 
o'.-, wenden wir fur das Schlafzimmer. Diese Mahzahl 

auszurechnen und einzuschreiben, ist nicht notig, da 
» sie sich von selbst ergiebt. Zur Herstellung des Kosten- 

«'88 anschlages ist sie jedenfalls erwunscht. Nach diesen 
Angaben wird die Ermittelung der ubrigen im Plane 

' ° stehenden Zahlen nicht schwer sein. Wie die Schorn- 
9,10o stxine gezeichnet werden, geht aus dem Plane her- 

vor. Die auhere Linie des Grundrisses ist die Aufsicht aus die 
Sockelkante, (siehe Ansicht) die in die Zimmer eingezeichneten 
Rechlecke bedeuten Ofen und Herd. Als Schrift wird am besten 
Rundschrift gewahlt. Erst wenn die Zeichnung ganz sertig ist, 
wird mit deni Ansziehen begonnen. In deni 2)iusterplan find 
die unteren und rechten Linien starker ausgezogen, uian nennt 
solche Linien Schattenlinien. Diese Ausfuhrung ist eine Lieb- 
haberei, die man ebenso gut unterlassen kann. Die Doppel- 
striche bei der Treppe bedeuten die Wangen der Treppe. 

125. An den Fenstern find einige Profilsteine verwendet, 
was ebenfalls aus dem Plane heroorgeht. 

Wir bemerken noch, dah alle weiteren Einzelheiten, nament- 

lich, warum man den Plan so und nicht anders anlegen wird, 

im Fache „Entwerfen" besprochen werden. 
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Kopfrncrtztabelts. 

S' Ci 
. 

o 
as 

Meter 
S' 
Sc. 
Si Q 
as 

Meter 
S' 
So s Q 

as 

Meter 
s 
So 

Q 
Meter t 

Q 
Meter 

1 0,12 41 5,32 81 10,52 121 15,72 161 20,92 
2 0,25 42 5,45 82 10,65 122 15,85 162 21,05 
3 0,38 43 5,58 83 10,78 123 15,98 163 21,18 
4 0,51 44 5,71 84 10,91 124 16,11 164 21,31 
5 0,64 45 5,84 85 11,04 125 16,24 165 21,44 
6 0,77 46 5,97 86 11,17 126 16,37 166 21,57 
7 0,90 47 6,10 87 11,30 127 16,50 167 21,70 
8 1,03 48 6,23 88 11,43 128 16,63 168 21,83 
9 1,16 49 6,36 89 11,56 129 16,76 169 21,96 

10 1,29 50 6,49 SO 11,69 130 16,89 170 22,09 
11 M2 51 6,62 91 11,82 131 17,02 171 22,22 
12 1,55 52 6,75 92 11,95 132 17,15 172 22,35 
13 1,68 53 6,88 93 12,08 133 17,28 173 22,48 
14 1,81 54 7,01 94 12,21 134 17,41 174 22,61 
15 1,94 55 7,14 95 12,34 135 17,54 175 22,74 
16 2,07 56 7,27 96 12,47 136 17,67 176 22,87 
17 2,20 57 7,40 97 12,60 137 17,80 177 23,00 
18 2,33 58 7,53 98 12,73 138 17,93 178 23,13 
19 2,46 59 7,66 99 12,86 139 18,06 179 23,26 
20 2,59 60 7,79 100 12,99 140 18,19 180 23,39 
21 2,72 61 7,92 101 13,12 141 18,32 181 23,52 
22 2,85 62 8,05 102 13,25 142 18,45 182 23,65 
23 2,98 63 '8,18 103 13,38 143 18,58 183 23,78 
24 3,11 64 8,31 104 13,51 144 18,71 184 23,91 
25 3,24 65 8,44 105 13,64 145 18,84 ,185 24,04 
26 3,37 66 8,57 106 13,77 146 18,97 186 24,17 
27 3,50 67 8,70 107 13,90 147 19,10 187 24,30 
28 3,63 68 8,83 108 14,03 148 19,23 188 24,43 
29 3,76 69 8,96 109 14,16 149 19,36 189 24,56 
30 3,89 70 ' 9,09 110 14,29 150 19,49 190 24,69 
31 4,02 71 9,22 111 14,42 151 19,62 191 24,82 
32 4,15 72 9,35 112 14,55 152 19,75 192 24,95, 
33 4,28 73 ‘ 9,48 113 14,68 153 19,88 193 25,08 
34 4,41 74 9,61 114 14,81 154 20,01 194 25,21 
35 4,54 75 9,74 115 14,94 155 20,14 195 25,34 
36 4,67 76 9,87 116 15,07 156 20,27 196 25,47 
37 4,80 77 10,00 117 15,20 157 20,40 197 25,60 
38 4,93 78 10,13 118 15,33 158 20,53 198 25,73 
39 5,06 79 10,26 119 15,46 159 20,66 199 25,86 

40 5,19 80 10,39 120 15,59 160 20,79 200 25.99 

Weitere Tabellen spater. 

i 
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17. Kapitel. 

86. Praktische Regeln fiber Mauerstarken. 
126. Nachdem wir die wichtigsten Regeln fiber den Matter^ 

verband aus Ziegelsteinen kennen gelernt haben, wollen wir etwas- 
fiber die Starke der Mauern bet Hebauden Horen. Wir werden 
vorlaufig unsere Angaben aus Ziegelsteinmauern beschranken^ 
spater geben wir in Tabellenforur eine Zusammenstellnng aller 
hierhergehorenden Angaben, auch fiber Werk- und Bruchstein- 
mauern nebst schematischen Skizzen. 

127. Es ist zunachst zu bemerken, dah bei der Bestininrung der 
Starke einer Mauer nicht immer nur die unbedingt notige Dicke 
derselben in Betracht zu ziehen ist. Bei sorgfaltiger und guter 
Ausfuhrung mil tadellosem Material kann eine Mauer schwacher 
gehalten werden, als wenn minderwertige Baustoffe dazu ver- 
wendet werden oder wenn die Ausffihrung eine flnchtige und 
ungenaue ist. 

Auch die Witterungseinflfisse, denen das Gebaude ausgesetzt 
ist, mfissen berficksichtigt werden; man macht bei Hausern, die 
den Unbilden der Stfirme ausgesetzt sind, gewohnlich starkere 
Mauern als eigentlich notig sind. In feuchten und kalten 
Gegenden werden am besten Umfassungsmauern mit Hohlraumen 
angelegt. Umfassungsmauern von 1 Stein Starke werden mit 
Recht nicht sfir ausreichend gehalten, um genfigend Schutz vor 
Wind und Wetter zu gewahren. Solche 1 Stein starke Mauern 
enthalten bekanntlich Steine, welche durch die gauze Starke der 
Mauern gehen. Diese begfinstigen das Durchschlagen der Feuchtig- 
keit nach der Jnnenseite. Umfassungswande werden deswegen 
meist wenigstens Is- Stein stark gemacht. Dieselben enthalten keine 
Durchbinder, die Fugen mfissen aber voll gemauert sein. 

Auch die Werksteine, welche zur Verkleidung von Mauern 
dienen, laht man nicht durch die gauze Mauer hindurchgehen,, 
sondern hintermauert sie mit mindestens ^ Backstein. Als Mindest- 
mah durfte in diesem Falls 51 om gelten. - 

128. Bei der Bestimmung der Mauerstarke ist endlich noch 
das Auflager des Gebalkes zu berficksichtigen.- Die Mauerstarke 
des obrrsten Stockwerkes ist daher zunachst zu bestimmen. Dann 
hat man sich die Frage vorzulegen, ob nian Mauerlatten als 
Unterlage der Balken verwenden will. Ist dies der Fall, so must 
ffir einen ordentlichen Absatz gesorgt werden, aus welchen die Latte 
zu legen ist. Die Latte in die Mauer selbst einzulegen, ist unbedingt 
zu verwerfen. Das fiber der Mauerlatte befindtiche Riauerwerk 
wfirde sonst aus dieser teilweise aussitzen, ferner wird die Wiauerlatte- 
schnell zerstort, wenn sie ganz von der Mauer eingeschlossen ist. 



Es fci hier nod) bemerkt, dast Manerlauen uberhaupt uberflussig 
find und durd) Konstruktionen anderer Art crsetzt werden konnen, 
die wir spater kenneu lernen werden. 

Beeinflussend auf die Acanerstarke ist aud) nod) -re An- 
lage rinrs nui|'|iorn Kauptgrlimsrs, fcrnev tirfe Lrnsterleibniigen 
und andere architrktonischc Ausbil-uilgen -er Lasiade. 

120. Bci cincr Mauer bildet der „Verband" die Haupt- 
bedingung der Festigkeit derselben, dann aber ist es namentlich 
die „Standfahigkeit", weld)e dem Mauerwerk Festigkeit und 
Dauer verleiht. Die Standfahigkeit nennt man mit einem 
Fremdwort auch die „Stabilitat" der Mauer. 

130. Freistehende Manern mussen mindestens T'JJ bis ihrer 
Hohe zur Starke erhalten. Wenn eine Mauer 5 m hoch ist, so 
must sie nach dieser Regek also ^ cm — 50 cm stark sein, dies 
ergiebt eine Starke von 2 Stein — 51 cm. 

Es kommt aber bei der Bestimmung der Mauerftarke nicht 
allein auf die Hohe der Mauer, sondern auch auf.ihre Iange an; 
auch ist zu beachten, ob die Mauer viele und grohe Hffnungen hat. 

131. Eine Mauer von 3 m Hohe, 6 m Lange und 0,25 m 
Starke kann als stabil betrachtet werden. 

Eine Mauer von 6 m Hohe, 12 m Lange und 0,51 m Starke 
wird ebenfalls ausreichendstandhaftfein. Mgemeinkannmansagen: 

Gine Mauer folk nur Meimal so lang werden, als sie hoch 
isi, wenn ihre Dicke nach der Hohe brrechnet wnrde. 

132. Um Material und oft auch Raum zu sparen, pflegt man 
auch Mauern von bedeutenderer Lange fchwacher anzulegen, als 
die vorstehende Regel ergiebt. Man wird dann aber in gewissen 
Entfernungen UerstarKungspsciler anlegen. Diese Verstarkungs- 
pfeiler uberspannt man mit Bogen in ihrer ganzen Dicke und 
ubermauert diese dann bis zur Abgleiche. Das schwacher ein- 
gespannte Manerstuck nennt man „Schild". 

Bei 3 m hohen Mauern, welche durch solche Pfeiler ver- 
starkt werden sollen, pflegt man alle 4,50 m einen 2 Stein starken 
Pfeiler anzulegen, die Fiillung selbst wird 1 Stein stark. (Bei 
einem Pfeilerabstand von 2 m und gutem Mortel geniigt auch 
eine Fiillung von \ Stein Starke.) 

Giebelwande und Quermauern dienen als Haltepunkte und 
-wirken ahnlich wie die Pfeiler. 

133. Wir werden uns in der Statik noch mehr mit den 
versd)iedenen theoretischen Betrachtungen uber Mauerstarken zu 
besd)aftigen haben und wollen deswegen einstweilen hier nur 
noch einige praktische Regeln geben, deren Kenntnis fur viele 
Techniker ausreichen wird. 
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Es slud zu unterscheiden: ^ / ^ 

-a) freistehende Wauetn, rote fte bei Gartenmauern und dgl. 
vorkommeu 

-b) Dmfnjsmtgsmnuerit. d. h. solche Mauern, roelche als austere 
Begrenzung fur ein Gebaude dienen. 

Die Umfnfftlngvmanern unterscheiden roir roieder in: 
1. Frontroande, ^ 
2. Giebelrvande. 

c) Scheidemauern. Die Scheideroande find teils nur raum- 
umschliestend, teils tragen sie das Gebalk und teils find 

. fte bestimmt, das Treppenhaus zu bilden. 

Dementsprechend unterscheiden roir: 

' 1. nichttragende Scheidemauern, 
2. Mittelroande, 
3. Treppenhausrvande. 

Eine besondere Art von Scheidemauern bilden 
4. die Brandmauern. , 

134. a) Freistehende Mauern: 

Starke — ^ bis ^4 der Hbhe. Bei 3 m Hohe erhalten 
Pfeilermanern 4,5 m PMerabstand, 2 Stein starke Pfeiler 
und 1 Stein starke Fullungen (Schilder). 

d) UmfasstlugswanLe. 

Die Frontroande mtd die Giebelroande bilden zusammen 
die Umfassungsroande. " 

1. Frontmauern: 
Bei '>,70 bis 4,50 in Geschohhohe: im oberen Stock 
14 Stein und jedes tiefer liegende Geschoh 4 Stein 
starker als das daruberliegende. 

Haben Frontroande roenigstens - alle 7,5 in eine 
Scheideroand, dann konnen die beiden obern Stock- 
roerke 14 Stein stark und je zmei folgende Stockroerke 

4 Stein starker sein.- Das Kellergeschoh erhalt ge- 
roohnlich noch nach austen eine Sockelverstarkung von 
6—7 oin, roozu noch \ Stein Verstarkung nach innen 
kommt, roenn das Kellergeschoh geroolbt roird. 

Kellermauern macht man also 4 Stein starker als 
-die darllberliegenden Mauern des Erdgeschosses. 

Drempelmauern *) roerden 14 Stein stark, roenn 
sie massives Gesims tragen. 

*) Erklarung spater. 



Frontwande von 4,20—6,00 m Geschohhohe (jelten) 
werden 4 Stein starker gemacht als die eben genannten. 

Anmerkung: Frontwande cinftbrfi^er Gebarwe, wie z. B. 
Scheunen. Nemisen u. s. w., tonnen auch 1 Stein stark angelegt 
tverden, sie erhalten dann aber nnter jedem Dachbinder erne Bor- 
laqe von ^—1 Stein Starke und 2—24 Stein Breite. 

2 Giebelwande. 
Wenn eine Giebelwand belastet ist, so wird sie 

wie eine Frontwand behandelt, d h. sie wird im 
Dache 1 Stein stark werden und oft Verstarkungs- 
pfeiler von 4 Stein Starke und 2—24 Stein Breite 
erhalten. Das oberste Gcschoh wird 14 Stein, das 
darunter liegende 14—2 Steine, das folgende 2 Steine, 
das nachste 24 Steine stark. 

Nicht srei stehende Giebel find zu unterscheiden in 
gemeinsame und nicht gemeinsame Giebel. In manchen 
Gegenden pflegl man namlich die zwei Hauser von 
einander irennenden Giebel so anzulegen, dah sie fur 
bride Hauser gemeinsam find, wahrend dies in 
andern Gegenden ni6)t ublich ist; in solchen gemein- 
samen Mauern diirfen Rauchrohre und nicht feuer- 
fest schliesiende Offnungen nicht angebracht werden. 

Gemeinsame Giebel werden im Dach 1 Stein 
stark, wahrend immer zwei folgende Geschosse um 
4 Stein starker find. Gewohnlich ist die Starke 
solcher Giebel baupolizeilich bestimmt. 

4!icht genieinsame Giebel werden im Dach und 
zwei darunterliegendcn Geschossen 1 Stein stark, 
wahrend je zwei folgende Geschosse um 4 Stein 
starker werden. 

«) Schcidemauern. 

1. Nichttragende Scheidemauern haben keine Balkenlast, 
sondern nur sich selbst zu tragen. Sie werden durch 
4 Stockwerke (an manchen Orten find nur 3 Stock- 
werke zulassigj 4 Stein stark angelegt, darunter 
werden sie l Stein stark. Scheidewande werden auch 
aus ausgemauerteni und verputztem Fachwerk her- 
gestellt. Haufig werden Scheidewande nach dem 
System Rabitz oder Monier*) oder endlich aus dunnen 
Gipsdielen angefertigt. 

2. Mittelwande. 
Sie haben gewohnlich die Balken zu tragen; in den 

*) System »»d Monier fpnlor. 



odersten 4 Stockwerken werden fie 1 Stein, in den 
solgenden 1^ Sterne stark.* > ^ 

> Wenn riber eine Mittelwand ei» Batten von mehr 
als 6 m Lange hinwegreicht, so ist sie doch als 
Mittelwand zu betrachten, auch wenn die nachste 
Mittelwand in geringer Entsernung von ihr steht 
lz. B. bei Korridoren. Dies verlangt wenigstens 
die Baupolizei verschiedener grower Stadte. 

3 Treppenhausmauern. 
Treppenmauern find mil groster Vorsicht auszu- 

suhren. Man mache die oberen 4 Stockwerke 1 Stein, 
die solgenden Stein stark. Dies gilt namentlich 

. bei massiven Treppen. - 
In ganz kleinen einstockigen Gebauden mit leichten 

Holztreppen genugen auch Mauern von 13 cm Starke, 
wenigstens, wenn sie keine Balken zu tragen haben. 

Bei unterwolbten Treppen ist eine Starke von 
2 Steinen notig. 

4. Brandmauern. 
Brandmauern sollen im innern der Gebaude alle 

40 m Frontlange ausgesuhrt rverden. v 
Sie sollen in der ganzen Tiese durch alle Geschosse 

1 Stein stark ausgesuhrt werden und die Dachflache 
um 25 bis 40 cm uberragen. 

Wird ein Seitenstugel angelegt, so heistt die dem 
Nachbar zugekehrte Umsassungswand „hohe Wand". 

, Die hohe Wand hat nur ein einseitiges Dach 
(Pult) zu tragen; die Tiese solcher SeitenMgel pflegt 
gering zu sein, 
. Man kann daher die hohe Wand durch 3 Stock- 
werke hindurch 1^ Stein stark anlegen und braucht 
erst im solgenden -J- Stein hinzuzufugen. Die hohe 
Wand ist als Brandmauer. zu betrachten und darf 
daher weder Nischen noch Offnungen enthalten. 

Die Starke der Turmmauern bestimmt man, indem 
man die ganze Hohe in Stockwerke von ca. 4,00 m 
teilt; dem obersten Stockwerk giebt man eine Starke 
von 1^ Steinen urtd iedem tiefern l Stein Starke 
mehr. ' ^ 

In einem besondern Abschnitt werden wir eingehend ver- 
schiedene Systeme von Kunstwanden besprecheir. 

*) Bei besondors sorgfaltiger Ausfuhrung wird die Mittelwaud wohl 1£ 
Stein in den oberen und 2 Steine in den unteren Geschossen stark. 
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18. Kapitel. 

37. Die Errichtung bcv Grundmauern. 

135. Wir haben schon in der Einfuhrung die Konstruk- 
tionen erwahnt, die man tin Fache ,,Grand bau" zu behandeln 
pflegt. Jndem wir auch jetzt auf dieses Fach verweisen, wollen 
wir vorlaufig die gewohnlichen Arbeiten der Fundierung be- 
sprechen, wie sie bei jedem Bauwerk vorkommen konnen. 

Die Anlage des Schnurgerustes, das Ausheben der Bau- 
grube und ahnliches, haben wir schon eingehend besprochen, es 
erubrigt noch, die Anlage und Ausfuhrung der Grundmauern 
zu betrachten. ■ 

136. Unter „Grundmauern" verstehen wir die Mauern, 
welche sich im Boden befinden und als Unterlage fur die Haus- 
mauern dienen. Die Hausmauern stehen mit ihrem untern Teil 
auf den Grundmauern, dieser untere Teil heiht der Sockei oder 
Plinte. Die Grundmauer steht auf dem Baugrund auf, sie ver- 
mittelt den Drnck des Hauses auf den Baugrund. 

Fig. 141. 

Um diese Last in moglichst ausgiebiger Weise auf den 
Baugrund zu verteilen, empfiehlt es sich, den unteren Teil der 
Grundmauer zu verbreitern. Fig. 141 zeigt den Schnitt durch 
eine Backsteingrundmauer mit verbreiterter Sohle. Als Material 
find hartgebrannte Klinker gedacht. Das Verhaltnis der Breite 
zur H5he dieser Absatze b: d kann sein 1:1 (Fig. 142) bis 1:2 
(Fig. 143), d. h. d fall nicht groher als b, braucht aber auch 

nicht kleiner als ^ sein. 

Fig. 141 zeigt eine oft ausgeflihrte Konstruktion im 
Querschnitt. Die Absatze verhalten sich zur HSHe (3 Schichten 



= 23 cm) tote 1:3, d. l>. die Breite des Absatzes betraqt nach. 
bicfer Regei etwa cm. 

Fig. 142. 

Fig. 144. 

Bei der praktischen Ausfiihrung wcrden wir die einzelnen 
Absatze gleich ^ Stein machen. 
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In Fig. 144 a—d 
find die einzelnen 
Schichten fur jeden 

Absatz der im 
Schnittdargestellten 
Mauer(Fig. 141) in 
so klarer Weise dar- 
gestellt, dah eine Er- 
rlarung uberflussig 
4't- 

Fig. 145 zeigt 
die Grundmauer in 
isometrischer Dar- 
gellung. 

137. Die Grund¬ 
mauer dient ent- 
wedernuralsUnter- 
lagefurdieGeschotz- 
mauern oder abersie 
hat auch die Keller- 
gewolbe oder -Ge- 
balke auszunehmen. 

Im erstern Falle 
wird uian sich nicht 
writer mit ihr zu 
beschaftigen haben, 
wahrendsie im zwei- 
ten Falle haufig mit 
Fenstern zu ver- 
sehen und zur Auf- 
nahine der Gewolbe 
vorzubereiten ist. 
Auf die Kellerfenster 
kommen wir in 
einem spateren Ka° 
pitel zuruck, des- 
gleichen auf die Ge- 

wolbewiderlager; 
hier wollen wir aber 
eine oft vorkom- 
mende Konstruktion 

kennen lernen, 
welche in engster 
Verbindung mit den 
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Fenstern auftritt, das find die Lichychachte. Diese mussen ein gates 
Fundament haben, das aus srostfreiem Baden steht. In Fig. 546 
und 147 ist ein Kellerfenster mit Lichtschacht dargestellt. Das 
Fundament reicht bis zum Baugrund hinab, die Wand des Schachtes 
ist etwas nach austen gekrummt, um deni Seitendruck des Erdreichs 
zu begegnen. Nach oben ist der Schacht durch eine Steinplatte 
abgedeckt, es kann auch eine Rollschicht dazu verwendet werden. 
Zur Ableitung des sich aus dem Baden ansammelndeu Regen- 
wassers dient eine kleine Rohre b und a, welche durch die 
Mauer hindurch in das Erdreich fuhrt. Bei sehr tiesen Funda- 
menten wird wohl eine UnterstLtzung der Lichtschachte durch 
Vorkragen der Mauern geschaffen oder man streckt I Schienen 
aus der Mauer heraus und spannt flache Kappen zwischen sie 
ein. Aus dieser Unterstutzung wird dann die Grundmauer hoch- 
gefuhrt. 

Zum Schlusse dieses Kapitels geben wir aus Tafel III eine 
Zusammenstellung von verschiedenen Schnitten durch Grund- 
mauern. 

Fig. 1 zeigt eine Grundmauer, deren verbreiterte Sohle 
aus Bruchsteinen besteht. Die entstehenden Raume bei a und d 
werden mil gut trockenem Sande ausgefullt. Bei Fig. 1 ist 
feine Unterkellerung angenommen, eine solche zeigt Fig. 2 der- 
selben Tafel, bei welcher auch ein Sleinpflaster vorgesehen ist. 
Dasselbe wird aus Sand verlegt; es ist zu beachten, dah das 
Pflaster nicht aus dem Bankettvorsprung bei a aufsitze, sondern 
dast dazwischen eine entsprechende Lage Sand liege. 

Uber die Pflasterung der Kellerraume werden wir in einem 
spateren Kapitel berichlen. Wir bemerken einstweilen, dast es 
hochkantiges und flachkantiges Ziegelsteinpflaster giebt. In 
unserem Beispiel ist stachkantiges Ziegelpflaster angenommen. 

Bei Fig. 146 und 147 ist der Socket teilweise aus Hau- 
stein gebildet. Wir werden diese Konstruktion in einem der 
nLchsten Kapitel aussuhrlich besprechen. 

« a rn a ck, V<mkonftrn?tkon4Iehre. f 
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Mg- 146. 
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Tafel 111. 

Wfl. 2. 
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19. Kapitrl. 

38. Verband fllr geboschte (nicht lotrechte) Mauern. 
138. Geboscht nennt man eine Mauer, wenn erne oder 

beide Seitenflachen derselben nach dem Jnnern der Mauer hin 
geneigt find. 

Geboschte Mauern kommen vor bei User-, Fuller- uno 
Sockelmauern. Die massiven Kirchturmhelme find ebensalls von 
gcbofdjten, Mauern umschlossen. 

139. Den Verband kann man hier auf 2 verschiedene Arten 
ausfuhren. ' 

1. Die Lagerfugen find horizontal (wagerecht). Fig. 148. 
Wir wurden hier bei unserem 

gewohnlichen Steinsormat mehr 
oder weniger starke Abtreppungen 
erhalten, auch wurde das Wasser 
aus den sich bildenden wagerechten 
Absatzen stehen bleiben, in die 
Stohfugen eindringen und da- 
durch die ganze Mauer in hohem 
Grade der Zerstorung, nament- 
lich durch Frost preisgegeben. 
Man verwendet deshalb befser 
hierzu angefertigte Formsteine 
lsogenannte Schragsteine), welche 
autzerdem noch auf ihrer sicht- 
bar bleibenden schragen Flache 
glasiert oder anpoliert sein 
konnen. 

Jm Jnnern der Mauer wird, 
wenn man die Mauer nach 
der entgegengesetzten Seite der 
Boschung nicht iiberkragen will, 

oder aus irgend einem Grunde nicht darf, ein Verhauen der 
Steine bedingt; jedoch mussen hierbei die allgemeinen Verbands- 
regeln moglichst beriicksichtigt werden. 

Bei der Verwendung von Backsteinen zu Boschungsmauern 
wird man sich darauf beschranken mrissen, nur Boschungen von 
geringer Ausladung herzustellen. Bei solchen von grosierer Aus- 
ladung wird man die Lagerfugen winkelrecht zur Boschungs- 
linie legen. 

2. Die Lagerfugen liegen winkelrecht zur Bbschungslinie. 
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Ftg. 149 zeigt erne in Holland gebrauchliche Art der Aus- 
fuhrung, bei welcher der eigentliche Mauerkern abgetreppt und 
mit horizontalen Fugen versehen wird, wahrend normal zur 
Boschungslinie eine Art von Verblendung vorgeseht wird. Der 
Mauerkern hat allein schon die notige Starke, die Verblendung 
dient nur der Abwasserung. Die Fugen mussen naturlich gut 
ausgesahrt und sorgfaltig unterhalten werden. 

Fig. lev. 

Vorteilhaft ist es, an den Mauerecken grbhere natiirliche 
Steine, oder aber eigens hierzu hergestellte Forinsteine zn verwenden. 
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Fig. 150 zeigt cine der Fig. 149 ahnliche Konstruktion, 
dabci wcrden aber die zahlreichen Fugen durch die aufgebrachten 
ganzen Steine gedeckt, wodurch das Eindringen des Wasters 
vermindert wird. 

Uber geboschte Mauern aus Werkstucken werden wir in 
einem besonderen Kapitel berichten. 

140. An dieser Stelle moge auch die Abdeckung schrager 
Mauerteile Erwahnung finden. Solche schrag abzudeckenden 
Mauerteile find z. B. Fenstersohlbanke, Gesimse, Strebepseiler, 
Giebel u. dergl. 

Eine sehr gute Abdeckung 
wird durch die Konstruktion 
Fig. 151 erzielt. Hier be- 
steht die Abdeckung aus 

y////)/>/>/77ZZ\ 
Fig. 151. Fig. 152. 

einer Ziegelflachschicht, welche unter einem Winkel von 45° ver- 
legt ist. Bei a steht die Schicht etwas uber die Flucht hinaus, 
so dah das Waster gut abtropfen kann. Zur Abdeckung von 
Wasserschlagen werden oft auch Dachziegel in zwei Lagen uber- 
einander im Verbande in Cementmortel verlegt. 

Fig. 152 zeigt eine Konstruktion, bei welcher die Abdeckung 
durch eine Rollschicht in Cementmortel bewirkt wird. Wenn 
Anfanger fehlen, so ist eiserne Verklammerung notig. 

Zum Schutze gegen eindringende Feuchtigkeit pflegt man 
oft auch die bedrohten Stellen mit Cement abzuputzen oder mit 
Klech zu decken. 

141. Am besten wirkt jedenfalls eine Abwasserung, die aus 
Kchragsteinen ioder Schmiegsteinen) gebildet ist. Aus Tafel II 
haben wir in den Figuren 35—44 einige Beispiele von Schrag- 
steinen gegeben. Wird der Stein mit einer Uase versehen 
(Tafel II Fig. 41 und 42), so kann die Fuge dadurch aufs beste 
gedeckt werden. 
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Fig. 158. ' . Ng. 155. 

Fig. 153 zeigt eine Anwendung von Schragsteinen zu einer 
Fensterbriistung, wahrend Fig. 154 und 155 eine Abdeckung aus 
Schrcig-Rasensteinen gebildet im Schnitt zeigt. 

Fig- 157. 

Fig. 156 nnd 157 zeigen endlich noch Schrag- und Nasen- 
steine in isometrischer Darstellung, diese Steine werden auch als 
Ecksteine geliesert. 

39. Runde Mauern. 
142. Runde Mauern werden angewandt bei Turmen, Schorn- 

steinen und bei Bauteilen mit runder Grundrisibildung. Jst der 
Krummungshalbmesser groh, d. h. handelt es sich um einen sehr 
grohen Rundbau, dann werden die Regeln des Backsteinverbandcs, 
wie wir sie oben kennen gelernt haben, angewandt. Die Fugen 
werden zwar etwas keilformig, doch ist dies nicht von Belong. 
Anders verhalt es sich bei Rundbauten von geringem Kriimmungs- 
halbmesser; da empfiehlt es sich haufig, eigens geformte Steine zu 
verwenden. Will man davon absehen, dann musi man wenigstens 
die Fugen sorgfaltig behandeln, die notwendigerweise eine keilr 
fSrmige Gestalt erhalten. Die Laufer bilden durch ihre grosiere 
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LSnge zahlreiche Ecken an der 
Auhenseite der Mauer. Man 
wahlt daher oft den sogen. Binder- 
verband. An Stelle der Laufer 
treten halbe Steine. Einen solchen 
Verband zeigt Fig. 158 in zwei 
Schichten. 

Jst die Mauer dick ^ und der 
Radius klein, dann bilden sich 
starke keilformige Fugen. Diese 
fallen auhen nicht uber 14 mm, 
innerhalb nicht uber 7 mm stark 
sein. Fig. 159 zeigt in grohem 
Mahstabe, wie sich die Fuge etwa 
gestaltet. Werden die Fugen zu. 

Fig. 159. 

n: 

□I i, r7 
rj 0 

Fig. 160. 

stark, so empfiehlt es sich, eine An- 
ordnung nach Fig. 160 zu treffen. 
Dabei gehen die Stosisugen nicht durch 
die ganze Starke der Mauer hindurch, 
man mauert vielmehr jeden Ring 
fur sich allein, unabhangig von dem 
andern. Die Stohfuge ist etwa 1 om- 
stark. 

Wie schon oben bemerkt, werden 
runde Mauern unter anderm ganz 
besonders zu Fabrikschornsteinen ver- 
wendet. Wir werden spater in einem 
besondern Kapitel uber den Bau der 
Fabrikschornsteine berichten. 
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20. Kavitel. 
40. Bauzeichnen. 

(Fortsetzung.) 
143. Wir haben das Erdgeschoh unseres Musterentwurfs 

durchgearbeitet und fallen nun danach das Kellergeschotz aus- 
arbeiten. In der Praxis empfiehlt es sich, die ubrigen Grund» 
risse nach dem einen fertigen durch Daruberpausen herzustellen. 

Beim Auftragen des Kellergrundrisses mussen wir uns zu- 
nachst daruber klar sein, welche Raume unterkellert werden. 
Wir entscheiden uns fur die 3 vordeken Raume und fiir den 
Raum unter der Kuche. Unter letzterer fall das Waschhaus 
angelegt werden. Aus dem mittleren Raum vorne werde ein 
Vorratskeller, links davon ein Kohlen- und rechts ein Weinkeller. 

144. Des Weiteren haben wir uns uber die Art der 
Kellerdecke schlussig zu machen. Wir wollen Waschkuche, Vorrats- 
und Weinkeller zwischen eisernen I Tragern, den Kohlenkeller 
aber zwischen Gurtbogen mit sogen. preuhischen Kappen ein- 
wolben. Mit ahnlichen Kappen wolben wir auch die Gange ein. 

Wir bestimmen jetzt die Mauerstarken des Kellers und 
setzbn die Umfassungswande auf 51 ew, die Scheidewande auf 

.38 ow fest, insofern sie unter 25 om starken Wanden stehen. 
Die Scheidewande, welche unter 13 om starken Wanden stehen, 
machen wir 25 em stark. 

Nicht vergessen durfen wir die Abortgrube und das Fun» 
dament fur die Treppen vor dem Hause. 

145. Wir legen durch die vordere Reihe der Zimmer 
.einen Schnitt, um uns ein klares Bild von den Mahverhaltnissen 
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zu machen. Fig. 161 zeigt uns die Anlage unserer Muster- 
blatter im Schnitt, wahrend uns Fig. 162 eine etwas andere 
Ausfuhrung im Schnitt zeigt. Nach Fig. 162 setzen wir die 
Mauern des Erdgeschosses derart auf die Kellermauern, dah sie 
auf der einen Seite btindig mit diesen gehen, wahrend wir sie 
bei der Ausfuhrung nach Fig. 161 mitten auf die Kellermauern 
setzen. Letztere Ausfuhrung hat gegen erstere mancherlei Vor- 
zuge. 

Aus dem Blatte „Wohnhaus auf dem Lande, Erdgeschoh", 
sehen wir, dah das mittlere Zimmer 474 cm breit ist. Springen 
nun auf beiden Seiten 2.12^ cm in den lichten Raum hinein, 
so ergiebt sich als lichte Kellerbreite 474 — 2.12£ = 474 — 25 — 
449 cm. Die lichte Weite der beiden seitlichen Raume bleibt 
nach unserer Annahme dieselbe, wie im Erdgeschoh, also 392 cm, 
hingegen springt die Umfassungsmauer um 13 cm vor die Stock- 

werksmauer vor. Aus dem Grundrih 
des Erdgeschosses konnen wir sehen, dah 
die seitlichen Lisenen vor die Flucht der 
Giebelmauern vorspringen und zwar 
haben wir die Vorsprunge auf je 13 cm 
festgesetzt. Zu den Mahen unseres 
Schnittes haben wir also noch jeder- 
seits 13 cm, also im ganzen 26 cm, 
hinzuzufugen und erhalten dann 14,11 m. 
Vor die Lisene springt dann noch die 
Sockelmauer 6 cm vor, so dah sich 
eine auherste Lange von 14,11 -j- 2.6 
^ 14,11 Z- 12 = 14,23 ergiebt. Der 
Schnitt durch die Sockelmauer sieht dann 

Fig. 163. aus wie Fig. 163 zeigt. 
Das Einschreiben der Fensterallisen erfolgt ohne Schwierig- 

keiten, die Achsen der mittleren Kellerfenster find den Stock- 
werkfenstern entsprechend 1,90 m weit von einander entfernt. 
Die Breite des Risalits ergiebt sich fur die Kellermauern, indem 
wir zu dem Mahe des Erdgeschosses beiderseits 6s cm zahlen, 
also 5,50 + 2.6!; = 550 + 13 = 563. Von den Ecken bis 

zu den Achsen ist dann -^3 ^ ^ = 1,865. 

Auch die Achsen der beiden seitlichen Kellerraume find un- 
ichwer zu ermitteln. Von der Zahl 215 des Erdgeschosses ist 
der Mauervorsprung 6£ abzuziehen. Jm soviet steht ja die 
Kellermauerecke vor der Ecke der Stockniauer vor. Es bleibt 
dann 208,5. Auf der andern Seite des Fensters mussen wir 
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6cn Mauervorsprung, also 61 hinzufrigen. Es ergiebt stch damr 
2,15 + 61 = 2,215 m. 2,215 -f 2,uS5 ergiebt aber 4,30 m, 
die Lange der seitlichen Fatzadenteile. 

Die Kellerfenster fallen im Lichten 0,60 w breit werden 
und einen Anschlag von 25 cm Tiese erhalten. Die um die 
rot angelegten Mauern gezogenen Linien bedenten den Bankelt- 
vorspruug, wie aus Fig. 164 noch mehr crsichtlich wird. 

Das iveitere Einrechnen der Mahe wird nach 
den bisherigen Angaben keine Schwierigkeitcn 
mehr bieten. 

Der Kohlenkeller soll zwischen Gurtbogen ge- 
spannte Kappen als Decke erhalten. Wir werden 
im Gewolbebau die Kappengewolbe eingehcnd 
beschreiben und wollen hier nur erwahnen, dah 
die punktierten Kreisbogen die Bogenlinie der 
Kappen — also auch den „Stich" — angeben. 

Die Schornsteine find im Keller zu reinigen, 
dies deutet man in der eingezeichneten Weise an. 
In der Waschtuche ist der Waschkessel eingezeichnet. 
Die zur Aufnahme der Kappen im Vorrats-, 
Wein- und Waschkuchenkeller notigen I Schienen 
find durch eine Doppellinie eingezeichnet. Oft 
zeichnet man noch das Auflager mil. Die Treppe 
ist mit gemauerter Zunge versehen, auf welcher 
die Stu'fen aufliegen. Zu beachten ist der Lust- 
zwischenraum zwischen der Abortgrube und der 
Kellermauer. Endlich seien noch die Mauer- 
zungen in den nicht zu unterkellernden Raumen 

erwahnt, aus welche die Fustbodenlager zu legcn find. An Stclle 
dieser Zungen werden oft nur sreistehende Pfeiler angewendet. 

sAlle hier erwahnten Entwurssbeilagen werden der Liefe- 
rung 10 beigelegt.) 
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21. Kapitel. 

Die Konstruktionen, die mir bis jetzt besprochen haben, 
werden mit Hilfe der Ziegel- oder Backsteine ausgefuhrt. Auher 
dieseni hochwichtigen Baumaterial benutzen wir zur Herstellung 
der Mauern auch naturliche Steine. 

Die moderne Technik hat aber noch andere Hilfsmittel ge- 
schaffen, welche die Herstellung von Mauern bezwecken. Diese 
find zuni Teil billiger, zum Teil leichter und schneller aus- 
suhrbar. Die solgenden Kapitel fallen uns mit ihnen bekannt 
machen. 

I4V. Wir wenden uns nun demjenigen Teile der Bau- 
tonstruktionslehre zu, der die Herstellung von Mauern und 
Wanden ohne Steinmaterial — also weder unter Verwendung 
von kunstlichen noch von naturlichen Steinen — zum Gegen- 
stand hat. Hierher gehort das Mauerwerk aus Stamps- oder 
Guhmasie. Solche Mauern enthalten keinen Verband. sondern 
iverden aus dazu geeigneten Massen „gegossen" oder in ge- 
cignete Formen gestampft. Je nach der Art der Masse unter- 
scheidet man Kehmstampfbau, Kalksandstampfbau, Cementbau, 
Aschellampfbau. 

Wir betrachten hier ferner die sogen. Monierwande, die 
Uabihwande, ferner eine Reihe anderer moderner Wandarten, 
die gewohnlich patentiert find. Sodann wenden wir uns zu 
den Mauern aus naturlichen.,Steinen, um dann im Zusammen- 
hang die Gesimse und die Offnungen zu betrachten. Damit 
schliehen wir dann den ersten Teil der Baukonstruktionslehre, 
um im zweiten Teil die Gewolbe aus das Eingehendste zu 
studieren, einem kurzen dritten Teile bleibt dann die Betrachtung 
der Pflasterarbeiten, der Putz- und ahnlicher Arbeiten vor- 
tbehalten. 

41. Der Lehmstampfbau. 

147. Zum Lehmstampfbau eignet sich jede thonige, nicht 
zu sandige Erdart; erscheint fie zu sett, so kann sie durch Sand- 
zusatz mager gemacht werden. Die Brauchbarkeit der Erdart 
erkennt man daran, dah sie in der Grube in steilen Boschungen 
steht und sich kneten lasit. Steine, Wurzeln und andere feste 
Kbrper find zu entfernen. Die frisch gegrabene Erde wird aus 
3—4 qm grohe, gedielte Tretplatze geschuttet, ca. 12 Stunden 
vor der Verwendung ordentlich genasit und in etwa 8 em hohen 
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Lagen turf)tig getieten, wobei etwas Strohhacksel zugesetzt wird. 
Die durchgetretene Masse wird dann 8—10 Stunden an bcr 
Lust getrocknet. Die Erde bars bei der Verwendung weder zu 
natz noch zu trocken sein. 

148. Die Verwendung erfolgt entweder in holzernen Form- 
kasten oder zwischen Mauern aus dtinnen Luftsteinen. 

Die zur Herstellung benutzte Form besteht aus zwei etwa 
3—5 m langen, 6 cm starken und 35 em breiten gehobelten 
Brettern. In Abstanden von je 1,8 m sind sie durch auf- 
genagelte Leisten gegen das Verwerfen geschiitzt. An diesen 
Leisten erhalten beide Bretter Querriegel, die durch Keile an- 
gezogen werden kSnnen. Die lichte Entfernung der Bretter 

entspricht der Mauerstarke. 
Sollen auch die Ecken aus 
Stampfmasse hergestellt werden, 
so bedient man sich dazu eigener 
Eckformen.. Die Fig. 165—167 
zeigen Beispiele von gewohn- 

Fig. 165. , lichen und Eckformen. 

... ■„ A l 

Fig. 166. 

Fig/ 167. 

In diese Formen, welrf)e aus der aus Ziegel- oder Bruch- 
steinen hergestellten Grundmauer genau wage- und lotrecht aus- 
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gestellt werden, bring! man nun die oben beschriebene Lehmmasse- 
in Schichten von 8—10 cm Hohe und tritt sie entweder sest oder 
man stampft sie mil besonderen Stampfern tFig. 168) fest. Am 
Ende des Kastens wird die Masse unter einem Winkel von etwa 60° 

abgeboscht, um spater der Fortsetzung als Anschluh zu. 
dienen. Jst eine Schicht fertig, so wird die nachste 
daraufgesetzt; man sorgl aber dafur, dah in der zweiten 
Schicht die oben erwahnten unter 60" liegenden Stoh- 
fugen in umgekehrter Richtung gehen. Beim Einstampfen 
werden die Riegel mil eingestampft. Man nimmt die 
Bretter nach Fertigstellung von einer Schicht ab, indem 
man die Keile lost und zieht die Riegel aus der sertigen 
Wand heraus. Die Locher, die sich dadurch bilben,. 
lasit man gerne stehen, da durch sie das Austrocknen 
befordert wird. Nach Fertigstellung des Baues werden 
sie mil Lehm verstrichen. Die Ausfuhrung des Ban- 
werkes erfolgt derart, dah stets die angefangene Schicht 
in ihrem ganzen Umfang geschlossen wird, man ver- 
meidet es also, einen Teil der Mauer hoher zu suhren, als- 
den andern. Scheidewande laht man stumps gegen die 
Umfassungswande stohen, ein Verband mit denselben 

Fig. 168. ist nicht notig. Die Fig. 169 zeigt ein Stuck Lehm- 
pisc — Piss nennt man namlich derar«':ge Mauern 

Fig. 169. 

mit einem Fremdwort. — Die Mauer sitzt auf einer Grund- 
mauer aus Backstein, die Riegellocher sind noch nicht ge¬ 
schlossen. 

149. Da die Ecken aus Lehmpiss nicht recht haltbar sind, 
wahlt man oft eine Konstruklion nach Fig. 170. Man fuhrt 
namlich die Ecken aus Backstein en auf, die man in die 
Formkasten in Lehmmbrtel mit einlegt. Auch die Anlage der 
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Dhuren unb Fenster erforbert einige Vorsicht. Man stellt ent- 
weber holzerne Zargen auf ober fuhrt bie Gewanbe aus Back- 
steinen auf.„ Manche fuhren auch bie Mauern volt aus unb sagen 
'spater bie Offnungen aus ihnen heraus. Die Zargen werben spater 

erst eingesetzt, mit Nageln gesichert unb bie Lucken mit Lehm 
verstrichen. Oft wirb eine Verblenbung ber Lehmwanb nach Art 
ber Fig. 171 ausgefuhrt. Es wechseln babei Laufer mit Binber- 
schichten ab, so bah ein gotischer Verbanb entsteht. An manchen 
Orten wirb auch bie ganze Wanb mit Dachziegeln auf Lattung 

Fig. m. 

ober mit Schiefern verblenbet. Zur Sicherung gegen Feuchtrg- 
keit bient besonbers auch ein recht weit uberhcingenbes Dach, 
sowie ein Socket aus Bruch- ober Backsteinen. Die Uneben- 
heiten ber Mauer werben mit bem Beile nach bem Austrocknen 
entfernt, besgleichen werben mit bem Beile Falze fur bie Mauer- 
latten eingehauen, welche zur Aufnahme bes Gebalkes bienen. 
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150. Als besonderer Vorzug der Lehmpisemauern verdient 
ihre Billigkeit uno als Hauptnachteil ihre Empfindlichkeit gegen 
Feuchtigkeit hervorgehoben zu werden. 

Der Ausfuhrung des Lehm pises in Formkasten wird oft 
die Herstellung zwischen dunnen Wanden aus Luftsteinen vor- 
gezogen. Die Wangen werden aus Luftsteinen in Lauserschichten 
hergestellt, der Zwischenraum wird mit Lehm ausgefullt. . Alls 
1,25 w werden die Wangen durch Binder in Verbindung mit 
dem Pise gebracht (Fig. 172). 

151. Das Verputzen der Pisemauern darf erst nach einem 
Jahr statlfinden, wenn die Mauern ganz ausgetrocknet find. Da- 
mil der Putz ordentlich hasten bleibt, schlagt man 5—8 cm tiefe 
in die Wand gehende nach unten verlaufende Locher. Der zur 
Verwendung kommende Rappputz besteht aus einem Teil Kalk- 
brei, drei Teilen Lehm und zwei Teilen Sand. 

In Lehmpisc werden haufig kleinere Gebaude von unter- 
geordneter Bedeutung ausgefuhrt. In manchen Gegenden ist 
Lehmpisc zur Herstellung kleinerer landwirtschaftlicher Bauten sehr 
beliebt. Jedenfalls ist die Ausfuhrung sehr sorgfaltig vorzu- 
nehmen. Da sie auch nicht teuer kommt, so kann Lehmpisc fur 
kleine untergeordnete Bauten empfohlen werden. 

Karnack, Baukonstruttionslehre 8 
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22. Kapilel. 
42. Der Kalksandstampsbau. 

152. Die zum Kalksandpisc verwendete Masse ist ein magerer 
Kalkm oriel, der aus 8—9 Teilcn Sand und einem Teil Kalk be- 
steht. Zu dieser Mischung konnen auch Ziegelbrocken hinzugefugt 
werden, ferner empfiehlt es sich, etwas Schwefelsaure dazu zu geben, 
weil dadurch die Erhartung befordert wird. Der Sand muh 
sehr rein sein, Fluhsand eignet sich am besten, anderer Sand muh 
notigenfalls gewaschen werden. Der Kalk muh gut geloscht und 
eingesumpft werden, darauf wird er als „Kalkmilch" dem Sande 
nach und nach zugesetzt. Die Wassermenge, welche beigesetzt 
wird, ermittelt man dadurch, dah man einem Eimer mit Sand 
aus einem andern Gefahe so lange Wasser zusetzt, bis ersterer 
uberzulaufen beginnt. Durch Messen des ^ im zweiten Eimer 
ubrigen Wasters stellt man das richtige Verhaltnis leicht fest. 

Maschinen, welche zur Mischung der in 
Frage stehenden Masse verwendet ivurden, 
haben sich nicht bewcihrt. Man mischt die 
Masse also mit der Hand und zwar be- 
dient man sich dazu eines Jnstrumentes, 
wie es in Fig. 173 dargestellt ist; man 

Fig. 169. ^ nennt es „Mengehacke". 
Diese Hacke ist etwa 40 om breit mit stark 8 cm langen Zahnen 

versehen, die etwa 1,2 cm weit auseinander stehen. Aus dem 
Rucken befindet sich eine Krucke von etwa 7 cm Hohe. Die 
Mengehacke ist mit einem langen Stiel versehen. 

153. In der Kalkbank befindet sich die Masse und wird 
oom Rande aus nach der Mitte und von da wieder zuruck- 
geschoben. 4 Mann konnen aus diese Weise 16—18 Stampfen 
taglich mit dem erforderlichen Material versehen. Es soll nie mehr 
Mortel zubereitet werden, als man in einem halben Tage gebrauchen 
kann, auch muh er gegen die Witterungseinflusse bewahrt bleiben; 
es ist feuchte Witterung der Ausfuhrung zutraglicher als trockene. 

154. Die gebrauchsfertige Masse wird in Formkasten ein- 
gestampft und zwar in ahnlicher Weise wie der Lehmpisc. Zur 
Verwendung kommen Wandformen und Eckformen; bei beiden 
ist jede Unebenheit in den Wandungen zu vermeiden, da die 
sertige Mauer ein Nacharbeiten nicht gestattet. 

Die Wandform ist in Fig. 174 dargestellt. Sie besteht aus 
ca. 4 cm starken und 60 cm hohen, innen gehobelten Brettern, 
welche in Entfernungen von 80 cm mit 12—14 cm brei.en und 
3£ cm starken aus Grat eingeschobenen Leisten gegen Verwerfen 
geschiitzt find. Die Tafeln find von gleicher Lange — etwa 
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4,80 m — und an den Enden genau rechtwinklig abgerichtel. 
Die Brettwande werden durch 6—9 cm im Quadrat starke 
Riegel im richtigen Abstand gehalten; diese Riegel erhalten ge- 
schlitzte Zapfen mil Keilen. Diese Form der Riegel ist der- 
jenigen vorzuziehen, bei welcher die Riegel auf der emeu Se-te 
einen Kopf haben, weil Letzterer ein Herausziehen der Riegel 

Fig. 174. 
aus der noch nassen 
Masse bedingt, weun 
man die Wande ent- 
fernen will. 

Zu einer 4,80 m 
langen Form gehoren 
8 Riegel, vier obere, 
welche durch die 
Leisten allein gehen, 
und vier untere,welche 
durch Leisten und 
Taseln gehen. 

Ng. 178. 

155. Die Verbind- 
ung zweier Formen 
erfolgt durch Riegel 
oder Klammern, oder 
man verwendet Keile 
nach Art der Fig. 174. 

DieEckformenstellt 
man so her, wie sie 
in den Figuren 175 
und 176 dargestellt 
find. Dabei unter- 
scheidet man austere 

8* 
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unb innere Gckkasten. Einen autzeren stellt Fig. 175 bar. Autzere 
Ecken werben nicht scharf, sonbern abgestumpft ausgefuhrt. 
Dies erreicht man, inbem man ein breieckiges Holz a in bet 
Ecke anbringt. 

Eine bessere Ausfuhrung besteht barin, bah man bie autzeren 
Ecken aus Backstein aussuhrt. 

Fig. 176 zeigt einen 
innern Eckkasten, wie er 
gebraucht wirb, um innere 
Ecken bei Kreuzungen her- 
zustelleu. EineBeschreibung 
erscheint uberflussig. 

Zum Einstampfen be- 
bient man sich holzerner 
Stampfer, ahnlich wie Fig. 
168, bie unten gewohnlich 
mit Blech beschlagen sinb. 

156. Die Formkasten 
stellt man auf ben gut ge- 
mauerten Socket, giebt bie 

Masse tn einer Starke von 8 cm hinein unb stampft sie mit 
bem Stoher, bis sie einen metallartigen Ton giebt. Zu be- 
achten ist, bah bie Stoher ungesahr von gleicher Schwere unb 
bie Arbeiter etwa von gleicher Starke sinb. Am Enbe ber 
Kastenreihe werben bie Lagen schrag abgestampft. Ist ber Kasten 
gefullt, bann zieht man bie Keile heraus, entfernt erst bie Ober- 
riegel, bann bie Bretter unb zieht zuletzt vorsichtig bie Unter- 
riegel heraus, wobei man aber bie letzten Unterriegek sur bie 
nachste Kastenreihe stecken laht. Scheibewanbe werben im Ber- 
banb mit aufgestampft. Als Regel kann man annehmen, bah 
keine hohere Schicht begonnen werben barf bis bie vorhergehenbe 
fertig ist. Ist nach einiger Zeit bie erste Kastenstellung beenbigt, 
so beginnt man eine neue an bem Punkte, wo bie erste begonnen 
hat. Bei kleineren Bauten laht man erst einen Tag vergehen, 
bevor man mit ber neuen Schicht beginnt. Bei starkem Regen 
wirb bie Arbeit unterbrochen unb bie Formen mit Brettern ab- 
gebeckt. Die fertigen Wanbe konnen nach Schliehung ber Riegel- 
lScher geputzt werben, boch ist bies nicht notig. Schornsteine 
stellt man her, inbem man runbe Holzer von 16 vm Durch- 
messer mit einstampft unb mit bem Fortschreiten ber Arbeit ent- 
sprechenb hochzieht. Thur- unb Fensteroffnungen werben mittelst 
holzerner Lehren hergestellt, welche spater entfernt werben. 

Die Thor- unb Thiirhaken stampft man am besten gleich 
mit ein, ba sie spater in bem erharteten Piss schwer zu befestigen 
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find, fiber die Stcirke der Kalkpiscwande mLge nachstehende 
Tabelle einen ungefahren Anhalt bieten. 

WoHnhauser. 

Umfassungs- 
mauern Scheidemauern 

Scheidemauern 
mit Balken 

cm cm cm 

Oberstes Stockwerk 45 30 40 

Zweiloberstes 
Stockwerk 65 38 . 48 

Drittoberstes 
Stockwerk 65 46 56 

u s w. je 10 cm mehr je 8 cm mehr je 8 cm mehr 

Scheurren. ^ 
Umfassungsmauern . . . . . 55—60 cm 
Drempel ........ 35—40 „ 

Stcille. 

Umfassungsmauern ...... 45 cm 
Scheidemauern ohne Drempel . 35—40 „ 

Wir verweisen auf die Tasel, welche erne in Arbeit befind- 
liche Kalksandstampfmauer darstellt*). Cine Beschreibung erscheint 
iiberflussig. da aus der Zeichnung alle Einzelheiten genau er- 
sichtlich find. 

*) Erscheint Lieserung 10. 
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23. Kapitel. 

44. Cement bet on-Mauerwerk. 
157. Jedem ausfuhrenden Baubeflissenen ist der Cement 

bekannt, wir werden uns in der Baumaterialienlehre eingehend 
mit ihm und seiner Gewinnung zu beschaftigen haben. In der 
Baukonstruktionslehre lernen wir verschiedene Konstruktionen 
kennen, in denen der Cement eine wichtige Nolle spielt. 

Davon betrachten wir zunachst den Cementbeton und seine 
Verwendung zu Mauerwerk. 

158. Untec „Beton" versteht man eine Mischung von 
Mortel mit Kies, Steinschlag oder Schlacken. 

Wird Cement statt des Kalkes verwendet, so entsteht Cement- 
Kiesbeton oder Cement-Schlackenbeton. 

Der Beton ist frei zu halten von allen lehmigen und 
thonigen Bestandteilen, der Sand muh grob und scharf sein. 
Kies oder Steinschlag soll Stiicke von verschiedener Korngrohe 
enthalten, und zwar fallen die grohten Stiicke von der Griihe 
eines Huhnereis, die kleinsten etwa von der einer Erbse sein. 
Zwischen diesen Brocken befinde sich der Mortel derartig, dah 
sie sich selbst nirgends beruhren. 

Oft verwendet man zur Cementbereitung Ziegelsteinschotter, 
was aber nicht zu empsehlen ist, da er dem Cement das zur 
Erhartung notige Wasser entzieht. Bedeutend besser ist Schotter 
aus natiirlichen Steinen, entweder allein oder in Verbindung 
mit Kies aus Gruben oder Fluhbeeten. 

159. Autzer der Giite ist das Mischungsverhaltnis ves 
Materials von grotzter Bedeutung. Da wir in der Lehre von 
den Baumaterialien auch den Cementbeton nochmals ganz ein¬ 
gehend beschreibcn werden, behalten wir uns vor, dort alles 
Notige mitzuteilen. 

Wir machen einstweilen nur die allgemeiiie Angabe, dah 
eine gute Mischung erzielt wird, wenn man 

1 Teil Cement, 3 Teile Sand und 6 Teile Kies 
oder 

1 Teil Cement, 1 Teil Kalk, 5 Teile Sand und 10 Teile Kies 
mischt. 

Beton wird teils mittelst Maschinen, teils mittelst Hand- 
arbeit hergestellt, wir werden beides in der Lehre von den 
Baumaterialien eingehend beschreibcn. Der fertige Beton ist 
moglichst schnell zu verwenden. 

160. Nach dieser allgemeinen Beschreibung des Betons 
wollen wir seine Verwendung zu Mauerwerk kennen lernen. 



Wir unterscheiden zwei Arten: in einem Falle wird die 
Masse in Formen eingestampft, diese Art dec HersteUung 
entspricht derjenigen von Lehmpisebauten, im andern Falle 
werden aus der Betonmasse einzelne Steine gebilbet,, die man 
Kunstlteine nennt und die wie naturliche Steine vermauert werden. 

A. Das Cementbrton-Mauerwerk in Formen. 

161. Das Verfahren ist dasselbe, wie es oben unter Lehm- und 
Kalksandmauern beschrieben wurde. Die Masse wird in 20—25 cm 
hohen Schichten in die Formen eingebracht und mit einem 10 bis 
12 kg schweren Stampfer solange bearbeitet, bis sich an der Oder-. 
flache Wasser bildet. Die Formen find 60—70 cm hoch, man 
kann daher in eine Form 3 Schichten ubereinander einstampfen. 
Gut ist es, wenn man an einem Tage einen solchen 60 cm 
hohen Ring rings um das Gebaude fertig stellt, ist dies nicht 
moglich, werden Abtreppungcn hergestellt, an welchen die Fort- 
setzung anschlieht. Bevor eine neue Schicht aus eine schon fertige 
und trockene aufgebracht wird, ist letztere aufzuhacken, dadurch 
rauh zu machen und nachher anzufeuchten. 

162. Die Thur- und Fensteroffnungen bildet man durch 
eingestellte holzerne Kasten, Rauchrohren werden durch eingesetzte 
Blechcylinder von ca. 1 m Lange ausgespart. 

163. Betonmauerwerk erhalt schon bei geringer Starke hin- 
reichende Festigkeit, die notwendige Starke entspricht etwa dem 
Backsteinmauerwerk. 

Ein grosser Nachteil ist die Durchlassigkeit der Kalte, auch 
sind die Mauern immer seucht. 

Sehr viel Verwendung findet Cementstampfmasse „zu Fun- 
dierungen, zu Deckenbildungen, zu Treppen u. dgl. (6ber die 
Ausfuhrung der Cementdscken — Guhgewolbe — werden wir im 
Gewolbebau eingehend berichten, wahrend wir die Fundierungen 
mit Betonmasse im Grundbau besprechen werden.) 

Aschestarnpfbau (Cendrinbau). 

An Stelle des Sandes wird in Jndustriegegenden wohl Asche und Schlack? 
zum Slampsbau verwendet. Eine solche Slampfmasse erhalt man aus 

, 1 Teil geloschtem Fettkalk und 4 Teilen Asche. 
Umfassungsmauern find etwa 40—50 om, Scheidewande 18—22 ow stark zr 
machen 

8. Kunststeine aus Cement. 

161. Es wurde zu weit ftihren, wenn wir alle Konstruktions- 
arten, die hierher gehoren, eingehend beschreiben wollten; wir 
begnugen uns, einige anzufuhren und behalten uns vor, in 
einem Spezialwerk Lber diese Art der Herstellung von Mauern 
naheres zu berichten. Da der praktische Bautechniker aber aus 
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etnet Sctufonftvuftion»le{)vc luenigften# einigc oUgemeine An- 
deutungen fiber moderne Konstniklionen nut Nccht erroartet, so 
stechten wir an dieser Stelle einige Llngabon fiber Cemontsteine 
und ahnl. ein und beginnen mit 

1. den Busse-Erdmaunschen Zsolicr-KunNsteinen. 

U«5. Diese Steine werden aus einer Mischung von Cement 
und scharsem, nioglichst lehmfreien Ouarzsand iin Berhaltnis 1 :4 
hergestellt und zwar in beliebiger Grohe und Starke. Sie werden 
verwendetznUmfassungsinauern.zuZwischenwanden undzuDecken. 

Es werden Blocke in nachttehenden Dimenuonen qeferliql: 
60 cm Hohe, 60 cm Breire, 20 cm Starke firr Umjasfnnqsmauern bis erkl. 

ersten Slock: 
60 cm Hohe. 60 cm Breire. 10 cm Starke sue urnere nnd autzere Umfassungs- 

mauern, Dachausbauten und Traqewande; 
60 cm Hohe, 50 cm Breite, 8 cm Starke'sirr leichtere Zwischenwande, .^eller- 

pflaster. dieselben massiv ohne Jsolierung fur Trottoirplatten K. 

25 X 60—100 X 6 cm resp. 5 cm fur leichte Trennunqswande, als ErfaP 
fur Rabitzwande, Gipsdielen re.; 

Jsolierplatten: 25—50 X 25 X 3 cm fur Schornstein- und Balkenbekleidungen n\ 
166. Das charakteristische bei diesen Mauern bleibt die 

durchgehende naturliche Verankeruna und die eiaenartiaen Hauvt- 
ecken-Verbindungen. 

Die Hauptvorzuge der Jsolier-Kunststeinblocke find: 
1. Schnelle Bauauffuhrung. 
2. Raumersparnis. 
3. Zweiseitig glatte Wandungen. 

Die Jsolier-Cementblocke werden nach einer gesetzlich geschutzten 
Vorrichtung in der Weise gefertigt, dah nicht nur die innere wie 
auhere Wand glalt, sondern auch die einzelnen Dimensionen scharf 
und im Lot aussallen. 

Dieser letztere Vorzug ermoalicht die sauberste Ausfuhrung von 
geraden, flucht- und lolrechten Wanden, die insolge ihrer natiirlichen 
Glatte eines jeden Nachputzes entbehren. 

4. Hohe Stabilitat. 
Aus dem Prufungszeugnis der kongl. mechanisch-technischen Versuchs- 

anstalt Berlin-Charlottenburg entnehmen wir z. B. das Resultat fur 
einen Block von 60/50/20 cm. 

Abmessungen 
Nr. 80/50/20 cm 

Gervicht Belastung 

pro qcm 
1 pro Block 90,00 kx 89,06 
2 90,00 ., 70,00 

8». 159,06 
Durchschnittlich 80 kg, 

pro Block 70000 kg mit 786 qcm Flciche. 
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5. Durchgehende Vewnkerung. 
Diesel be besleht darin. dasz die dnrchcsehenden ^nsllanale von zwei 

auseinander beziv. nebeneinander qemauerlen Sreinen durch kleine 
Emsanrohre ans be'iebiqem Maleriale verbunden and durch den da- 
himerqebrachren Bindemorlet zn einem durchqehenden Luftkanal ver- 
einipt werden. (£v find namlich an beiden Enden der Luftcirkulations- 
Kanale Erweilernnqen qescvassen, wesche znr Aufnahme kurzer Rohrstucke 
dienen. die man besier a's Perbindungsrohre beze?chnen durste. 

6. Sandsteinartige Fassadenansicht, 7. Grostte Trockenheit. 
8. Sofortige Bewohnbarkeit. 9 Groste Billigkeit. 

10. Feuersestigkeil, WeUerbeslandigkeit, Schalldampfung. 

. Die Fig. 177 zeigt einen Jsolierstein ohne Einsatzrohre- 
mrt aufgelegtem Quader, wahrend Fig. 178 einen Jsolierstein- 
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ohne Quader mit Einsatzrohren darstellt: mg. 179 giebt davon 
den Schnitt. Fig. 180—182 geben einige Eckbildungen im Grund- 
rih, wahrcnd die Fig. 183 u. 184 den Anschluh von Scheide- 
mcmeril an Umfassnngsmauern darstellt. Wie die Schornsteine 

Obere Schicht 

Fig. 183. Fig. 181. 

Hvters Scbicbt. 

Obere Schicht 

ausgefuhrt werden, ist aus Fig. 185 ersichtlich. Die Fig. 188 
zeigt uns, wie eine Bauausfuhrung im System Busse-Erdmann 
vor sich geht, wahrend auf Tafel IV die verschiedenen Mauer- 
starken, welche bei dieser Bauausfuhrung notig werden, zusammen- 
.gestellt find. 
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Wir werden aus die Gewolbe und Decken dieses Systems 
spater nochmals zuriickkommen, desgleichen werden wir al- Bei- 
sage einige Ausfuhrungen in dieser Bauweise geben. 



Tafel IV. 
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24.. Kapitel. 
2. HemenLdiesenhods«an^e. 

^System Wygasch". 

167. Das zur Herstellung verwendete Material ist eine 
gut zubereitete Patent-Cementmasse, die aus Cement und einer 
Beimischung von Schlackenasche oder scharfem Sande besteht. 
Die Dielen werden mit und ohne Eiseneinlagen gefertigt. Diese 
Cementdielen find in jeder Beziehung feuer- und schwammsicher. 

Die Anordnung der cylindrischen Hohlraume erfolgt in 
vertikaler Richtung. 

Trotz dieser bedeutenden Aussparungen, durch welche die 
Leichtigkeit der Cementdielen erreicht wird, ist die Tragfahig- 
keit bei der Beanspruchung nicht viel kleiner, wie bei den voll 
gegossenen Dielen. 

' Jm allgemeinen zeichnen sich die Wygasch'schen Cement- 
hohldielen durch folgende Vorzuge aus: 

1. durch ihre grohe Billigkeit; 
2. durch die Verwendbarkeit zu jeder Jahreszeit; 
3. durch leichte, schnelle und bequeme Verarbeitung; 
4. durch das geringe Gewicht; 
5. durch hohe Feuersicherheit; 
6. durch das Dampfen des Schalles; 
7. durch das geringe Warmeleitungsvermogen und schlieMch 

- 8. durch ihre hygienischen Vorzuge. 
Was bei den Wygaschschen Cementdielen besonders er- 

wahnenswert ist, besteht darin, dah sie sich bohren und nageln 
lassen und dah sich der Zimmerstuck gut anbringen laht. 

Die hygienischen Vorzuge bestehen darin, dah ihre Dichtigkeit 
und Harte das Eindringen von Spaltpilzen und Ungeziefer ver- 
hindert. Diese Eigenschaften machen besonders ihre Verwendubg 
zu Wand- und Deckenbildungen in Krankenhausern, Bedurfnis- 

und Badeanstalten 
vorteilhaft. Viel- 

fach verwendet 
wurden diese neuen 
Baumaterialien 

fur Bahnwarter- 
hauser, Werkstatt- 
gebaude,Schulen-, 

Militar- und 
Krankenbaracken, 
Lagerschuppen, 

Speichergebaude 
Ng- 187., undPferdestallere 
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Fig. 187 zeigt eine Wygaschsche Ccmentdiele. Wande aus 
Cementdielen konnen unmittelbar nach ihrer Fertigstellung 
tapeziert, gestrichen oder bemalt werden, da keia Wandpuh er- 
forderlich ist. 

Die Cementdielen finden 
mancherleiVerwendung. Fig 
188 zeigt ein Hauptgesims, 
Fig. 189 eine Treppenkon- 
struktion und Fig. 190 das 
Profit einer Cementstufe mit 
Eisenkante. Wir kommen auf 
die Wygaschsche Bauweise 
bei der Betrachtung der 
Decken noch einmal zuruck, 
und geben in den Fig. 191 
bis 193 noch einige Bei- 
spiele ausgefuhrter Bauten 
im System Wygasch. Dafi 
auch ganze Wohnhauser in 
dieser Weise ausgefuhrt wer¬ 
den konnen, beweist das 
schone Wohnhaus des Herrn 
Wygasch in Beuthen O.-S. Fig. l88. 

Fig. 189. 

• Auch kleinere Tiefbauten werden in dieser Bauweise vorteil-- 
haft ausgeftihrt. 
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Die allgemeine Rundschau der Bauindustrie schreibt dariiber 
Nr. 18 des Jahrgangs 1896: 

Zur Herstellung von kleinen Briicken und Durchlassen 
in dauerhafter Konstruktion lassen sich an Stelle von massiven- 

Fig. 191. (Cholerabaracke aus Cementdielen in Godullahutte.) 

Wolbungen oder Eisentragern bezw. Eisenwellblech mit Cement- 
beton die Cementplatten der Oberschlesischen Cementdielen- 
fabrik von I. Wygasch in Beuthen O.-S. vorteilhaft ver- 
wenden. 



Dieselben find dauerhafter als das nur zu leicht durch 
Rost zerstorte Eisenwellblech und wesentlich leichter als voller 
Beton und massives Steinmaterial. Jnsolgedessen konnen die 
Trager, welche als Lagerkonstruktion dienen, bei der Ver- 

Fig. 192. 

Fig. 193. ^Bahnwarterliauschen aus Cementdielen.> 

wendung von Cementdielen bedeutend kleinere Abmessungen 
-erhalten. Hierdurch wie durch die einfache und bequeme 
Herstellungsweise solcher Abdeckungen ergiebt sich auch eme 

.zienrlich bedeutende Ersparnis an Baukosten, welche ebensalls 
zu Gunsten dieser Methods spricht." 
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Wir geben in Fig. ..194 und 195 die Abbildung einer 
kleinen Briicke. Fur die Uberdeckungen von Durchlassen mil 

Fig. 194. 

Fig- 196. Fig. 197. 

Cementplatten und Cementdielen geben die Figuren 196 und 
197 einige Beispiele. 

Karnack. Voiikonstruktions^ehre 
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168. Erwahnung mogen noch die Wygaschschen Cement- 
bretter finden, welche aus besonders gutem, geschlemmtem Cement 
in Verbindung mit Coaks oder Sand und je nach der Verwen- 
dungsart mit Einlage von Weidengeflecht oder Drahtgestecht 
unter Beimischung von Rohr, Sagespahnen rc. in einer Lange 
von 1—2,5 m, einer Breite von 25—40 cm und einer Dicke 
von l3/4—3'/, cm mit ringsumgehender Nut und Falz oder 
auch ohne dieselben hergestellt werden. 

z. MoKkens H'atent-tzementdieten. 
169. Boklens Cementdielen bestehen aus einer Mischung 

von 1 Teil Cement mit 4—6 Teilen Sand. Sie sind auf 
der einen Seite entweder eben oder gewolbeartig gebogen, aus 
der Ruckseite aber von Rippen derartig durchkreuzt, dah dadurch 
zellenartige Zwischenraume gebildet werden. Die Probe, ivelche 
von den verschiedenen moglichen Zellcnformen die beste sei, cr- 
gab, dah Zellen nach der Form sechseckiger Prismen die vor- 
teilhaftesten sind. Die Grohe der Dielen betragt entweder 
100 cm aus 50 cm, oder 50 cm aus 50 cm, doch konnen eben- 
sogut auch andere Formate hergestellt werden. Die Dicke 
schwankt zwischen 4 und 16 cm. 

Boklens Patent-Cementdielen werden nach einem besonderen 
Verfahren fabriziert, wodurch vollkommene Versteinerung herbei- 
gefllhrt und bei wesentlicher Material - Ersparnis der hochste 
Grad von Wetter- und Feuerbestandigkeit erzielt wild. 

ZurhohenFestig- 
keit der Cement- 
dielen tragt bei 
geringem Gewicht 
die gerippte Form 

der Ruckseite. 
hauptsllchlich bei. 
Die Rippen durch- 
kreuzen sich nach 
der Form sechs- 
seitiger Prismen. 

Ein Streifen, 
welcher der Lange 

nach herausge- 
schnitten wird, hat 
die Form eines I - 
Eisens mitzickzack- 
fbrmigem Steg: 

ftirt. 1097 Fig- 198. 

tVyWvWl m 
Fig. 198. 
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Fig. 199 zeigt ebcnc Cementdielen und zwar eine liegende 
und eine stehende, auf einer Seitc gerippte, auf der anderen 
glatte Diele. 

Fig. 200zeigt ein trans¬ 
portables Bahnwarter- 
hauschen aus Boklen- 

schen Cementdielen, 
welches aufdem Central- 
bahnhof in Munchen auf- 
gestellt ist. 

Das Bahnwarterhaus- 
chen hat eine Breite von 
2,50 m und eine Lange 
von 3,00 w i. L. Das 
ganze Gebaude, also 
Cementdielen und Eisen- 
klammern, wiegt ca. 95 
Centner. 

Demjenigen, der sich 
noch wetter Lber die Ver- 
wendung von Cement- 

dielen und Cementbrettern im Hochbau interessiert, sei die kleine 
Schrift von Jngenieur O. Hosier uber: 

„Die Verwendung von Cementdielen und Cementbretter 
im Hochbau", Breslau 1895. 

bestens empfohlen. 

44. Die Monier-Wande. 

170. Das Prinzip der Monier-Wande besteht in geschickter 
Verbindung von Eisen und Mortel. Es wird die Druckfestig- 
keit des Portlandcements und die Zugfestigkeit des Eisens in 
praktischer Weise ausgenutzt. Erfunden wurde diese Bauweise 
von I. Monier in Paris und ist seit ca. 17 Jahren auch in 
Deutschland patentiert. Die Monierbauweise kann als voll» 
standig feuersicher gelten. 

Das Eiscngerippe der Monier-Wand besteht aus einem 
Netz von Eisenstabchen von 5—15 mm Starke und 7—10 mm 
Maschenweite. An den Kreuzungspunkten sind die Stabe durch 
Eisendraht verbunden. Auf dieses Eisennetz wird der Cement 
so aufgebracht, dah er es auf beiden Seiten vollstandig ein- 
schliestt. Die Wande sind 3—5 cm stark und konnen einen 
Kalk- oder Cementmortelverputz erhalten. Verwendung finden 
solche Wande sehr haufig; zu Auhenwcinden eignen sie sich aber 

9* 



ttur, ivenn kein Schutz gegen Hitze oder Kalte erwartet wird 
oder wenn sie als Doppelwande ausgefuhrt werden. 

Es fei noch des Anschlusses der Monierwand an Mauer- 
werk (Fig. 201) und der Bildung von Thuren (Fig. 202) gedacht. 

Fig. 201. Fig. 202. 

Jm ersteren Falls fiigt man die wagerechten Drahte in die 
Schichtenteilung ein, wcihrend man im zweiten Fall die Monier¬ 
wand an der 5—6 cm starken Thurzarge befestigt, wie aus der 
Figur zu ersehen ist. 

45. Die Rabitz-Wand. 

171. Der Berliner Mauermeister Rabitz hat eine Wand 
ersunden, die sich bedeutender Berbreitung erfreut. Die Wand 
besteht aus einem engmaschigen 2 om weiten Gewebe von etwa 
1 mm starkem verzinkten Eisendraht. Das Gewebe wird zwischen 
einem Rahmen von 1 em starken Eisendrahten eingespannt und 
mit einem Mortelbewurf versehen, der aus Kalk, Gips, ge- 
waschenem Kies, Haaren und Leimwasser besteht. Thuren er- 
halten Holzzargen, die ca. 5 em. stark find, an welchen sich 
ein 8—10 mm starkes Rundeisen zur Befestigung des Gewebes 
befindet. 

Die Rabitzwand ist feuersicher, leicht, fest und mahig teuer. 
Sie laht sich schnell herstellen, nimmt wenig Platz ein und hat 
ein schlechtes Schall- und Warmeleitungsvermogen. Autzer ihrer 
Verwendung als selbstandige Wand wird sie auch oft gebraucht 
zur seuersichereu llmkleidung von Saulen und Tragern. 

Wir schliehen nun die Betrachtung der modernen Wand- 
konstruktioneu, werden aber spciter bei der Betrachtung der 
Decken das oben Besprochene teilweise wiederfinden und auch 
andere Konstruktionen ahnlicher Art kennen lernen. 
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25. Kapitel. 

Allgemeines fiber Las Mauern mil natilrlichen Stemen. 
172. Die naturlichen Steine konnen unbearbeitet oder 

bearbeitet verwendet werden. Man unterscheidet nach ihrer 
Gewinnung Feld steine oder Findlinge iauch Lesesteine genannt) 
und Druchsteine. Die ersteren haben stets runde Kanten, sie 
werden mit Hammern (Possekel) bearbeitet, um sie lagerhaft zu 
machen, in selteneren Fallen werden sie auch mit Pulver ge- 
sprengt. Die Bruchsteine werden in Sleinbruchen gewonnen. 
Werden sie vom Steinmetzen derartig bearbeitet, dah regelrechte 
Formen entstehen, so nennt man sie Merksteine. Schnittsteine 
oder Gnadern. 

Wir werden die verschiedenen im Bauwesen zu gebrauchenden 
Steine in der Baumaterialienlehre recht eingehend besprechen, 
und wollen uns hier nur mit den Arbeiten beschaftigen, die 
den Maurer interessieren, wahrend wir in dem Fache Stein- 
metzarbeiten die Bearbeitung der Steine selbst kennen lernen 
werden. 

46. Das Mauern mit Findlingen. 
173. Ein regelmahiger Verband laht sich mit dieser Art 

Steinen kaum herstellen, weshalb man die Findlinge mehr zu 
Mauern untergeordneter Art verwendet. Man hat besonders 
darauf zu achten, dah keine StoHfugen auf einander treffen; an 
die Ecken lege man die grohten und regelmahigsten Steine, welche 
ubereinander abwechselnd als Laufer und Binder zu behandeln 
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find. Jm Zuge der Mauer verwendet man die dazu geeigneten 
Steine als Anker- oder Bindersteine. Diese fallen moglichst 
durch die Starke der Mauer hindurchreichen. Die Lucken werden 
durch kleine Steinstucke «Zwicker) ausgefiillt. 

Auf etwa alls 0,75 bis 
1,00 m Hohe muh man 
die Mauer moglichst wage- 
recht abgleichen. Feldstein- 
mauern, welche als auf- 
gehende Mauern hergestellt 
werden, stellt man wohl 
als sogenannte gemischte 
Mauern her, indem man 
horizontale ^ Bander) und 
uertikale fPfeiler, Mauer- 
streifen in Backsteinen her- 
stellt lFig. 203). Nament- 
lich wird man die Ecken 
mit Backsteinen einfassen. 
Man kann hier die Ver- 
zahnung wie Fig. 204 her- 

Fig. 204. 

Fifl. 20 k>. 
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stellen oder aber man laht die Ecke pfeilerartig erscheinen, wobei 
die Verzahnung erst 1 Stein hinter der auheren Mauerflache 
beginnt. Fig. 205 zeigt eine solche Verzahnung in der Ansicht 
und zwei Schichten im Grundrih. 

Bei der Ausfuhrung solchen Mauerwerks ist auf gut 
bindenden Mortel zu achten. 

47. Bruchsteinmauerwerk. 

174. Bruchsteine werden, wie schon der Name sagt, im 
Steinbruche gebrochen und eignen stch wegen ihrer naturlichen 
Lager besser zum Mauern als die vorhin besprochenen Feldsteine. 
Bruchsteine find „lagerhaft", d. h. die Steine haben zwei oder 
mehr ebene, auch parallels Flachen, ihre „Lager" (Oder- und 
Unterlager). Man hat hier bei dem Verbande ebenfalls darauf 
zu achten, dah ein vorteilhafter Stohfugenwechsel stattfindet, 
und die Lagerfugen immer moglichst wagerecht sind, ganz latzt 
sich ein Aufeinandertreffen der Skohfugen selten vermeiden. Je 
nachdem die Bruchsteine mehr oder weniger unregelmahig ge- 
staltet sind, wird man sie durch Behauen in die gewunschte 
Form bringen konnen, man wird die Steine vor dem Gebrauch 
auch etwas sortieren, so datz die in einer Schicht liegenden 
Steine von einer Hohe sind. 

fyifl. 200. 

175. Bei dem Bruchsteinmauerwerk ist noch darauf zu 
sehen, dah die einzelnen Steine auf ihr naturliches Lager gelegt 
werden. Wollte man dieselbe dem entgegen mit ihrem natiir- 
lichen Lager senkrecht verlegen lman nennt dies auf den Spall 
stellen), so wiirde selbst der bests Stein bald „abblattern" 

/ 
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unb „verwittern"; auch ist naturgemah die Druckfestigkeit des 
Steines bei der letzteren Anordnung ganz bedeutend geringer. 

176. In Abstanden von 0,80—1,00 m Hohe pflegt man 
die Mauer wagerecht abzugleichen (Fig. 206 a—b). Alle ent- 
stehenden Zwischenraume mussen durch Steinstucke gut ausgezwickt 
werden. Auch beim Bruchsteinmauerwerk ist darauf zu achten, 
dah die beiden ..Haupter" der Mauern durch Anker- oder 
Bindersteine verbunden werden, die Entfernung dieser Anker- 
steine soll nicht groher sein als 1,50—1,80 m. Fig. 207 zeigt 
in zwei Schichten die Anordnung solcher Ankersteine im Grundrih. 

A 

A 
F'g. 207. 

A 
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Diese Ankersteine find im Grundrih lFig. 206) mit A bezeichnet 
man kann daraus ersehen, dah man die Stein e in den einzelnen 
Schichten abwechslungsweise, also nicht ubereinander liegend, 
verwendete. Zu den Ecken werden die grohten und regelmatziqsten 
Steine verwendet. Diese kommen abwechselnd mit ihrer Lange 
in eine der beiden Maucrflachen (siehe Fig. 207) zu liegen. Oft 
werden die Ecksteine auch besonders zugerichtet, wie Fig. 208 zeigt, 
an Stelle dieser Ecksteine kann auch eine „Kette" von Backsteinen 
zur Anwendung kommen, wie Fig. 204 zeigt. 

177. Verwendung finden die Bruchsteine an vielen Orten,. 
besonders zu Kellermauern. 

Uber die Starke der Mauern aus Bruchsteinen diene 
folgendes zur Richtschnur: 

Hat eine Mauer aus Backstein eine gewisse Starke x, so 
must dieselbe Mauer aus Bruchsteinen x und stark werden. 
Selbstverstandlich kann diese Regel nur Naherungswerte liefern, 
da die Art der Steine, die bei der Ausfuhrung beobachtete 
Sorgfalt, die Gute des Mortels und dgl. mehr, sehr beein- 
flussend find. Wir werden in der spater folgenden Tabelle uber 
Mauerstarken auch die Starke der Bruchsteinmauern nochmals 
im Zusammenhang behandeln. Einstweilen wollen wir nach der 
eben gegebenen Regel bestimmen, wie stark die Kellermauer 
eines dreistockigen Hauses werden must, wenn sie aus guten 
lagerhaften Bruchsteinen hergestellt werden soll. Nach Satz 134 b, 1, 
must der obere Stock 1| Stein stark sein, der zweitoberste kann 
auch 1| Stein stark werden, wahrend das Erdgeschoh 2 Stein 
stark angelegt wird. Die Auhenmauern des Kellergeschosses aus 
Backsteinen miihten 64 cm stark werden. Man wird sie aus 
Bruchsteinen starker, also 64 -f 16 = 80 cm stark machen. 

178. Hier sei noch eines Mauerwerks gedacht, das seines 
malerischen Aussehens wegen oft angewendet wird. Es ist das 
..Cyklopen- oder Polygonmauerwerk". Cyklopenmauerwerk heiht 
es, weil riesenhafte Menschen des sagenhaften Altertums, nam- 
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lief) die Cyklopen, ihre Mauern in dieser Weise hergestellt haben 
sollen; Polygonmauerwerk wird es genannt, weil die einzelnen 
Steine in ihrer Anwendung unreqelmLhige Polygons oder Viel» 
ecke bilden. Die horizontale Schichtung der Steine hSrt ganz 
auf, die Steine greifen sowohl in horizontaler, als in vertikaler 

Fig. 21V. 

Richtung vollstandig ineinander. Die Ecken werden aus &e= 
arbeiteten Stucken oder aus Backsternen hergestellt (Frg. 208 
u. 210), das gleiche gilt von den Einfassungen der Offnungen. 
Dieses Mauerwerk eignet sich zu Sockelbildungen, es rst redoch 
mit groher Vorsicht auszufuhren. 
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2(5. Kapitel. 

48. Mauern aus Quadern oder Werksteinen. 
17S. Solche natLrliche Steine, welche nach einer bestimmten 

Form bearbeitet find, nennt man Schnittsteine, Werksteine oder 
Quader. Uber die Gewinnunq dieser Steine mussen wir auf 
die Lehre von den Baumaterialien verweisen, wcihrend wir uber 
ihre Bearbeitung in dem Fache Steinmetzarbeiten Naheres berichten 
werden. In diesem Teil unseres Werkes sollen die Arbeiten 
besprochen werden, die den Maurer interessieren. 

180. Wir unterscheiden Quadermauern, die gall? UUS 
Werkstl'icken bestehen und solche, deren Kern aus Bruch- oder 
Backsteinen besteht, wcihrend die Auhenseite mit Quadern ver- 
blendet ist. 

Die erstere Art von Quadermauern wird seltener aus- 
gefuhrt, da sie ziemlich teuer komnit. Der Steinverband stir 
solche Mauern ist im allgemeinen derselbe, wie er fur die 
Mauern aus kunstlichen Steinen angegeben wurde. 

181. Der Verband von solchen mahig starken Mauern ist 
demjenigen einer £ Stein starken Backsteinwand ahnlich. Zur 
Verwendung kommen prismatisch geformte Steine, deren Breite 
gleich der Dicke der Mauer ist. 

Die Figur 211 stellt eine solche Mauer in isometrischer 
Ansicht dar, die Stohfugen treffen auf die Mitte der darunter 
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und der daruberliegenden Schicht, was naturlich nur moglich ist, 
wenn diese Steine gleich lang find. Ist dies nicht der Fall, 
dann must man wenigstens dafur sorgen, dast eine ordentliche 
Auswechselung der Fugcn stattfindet. Eine Quadermauer, wie 
sir in Fig. 211 dargeslellt ist, heiht rweihauptig, weil sie zwei 
bearbeitete Ansichtsflachen hat. 

182. Den sehr selten vorkommenden Fall, dast eine dicke 
Mauer auch im Jnnern nur aus Quadern besteht, wollen wir 
iibergehen und uns zu der zweiten Art von Quadermauern 
wenden, bei welcher im Jnnern der Mauer Bruch- oder Back- 
steine verwendet werden. Bei diesen Mauern unterscheidet man 
wieder zwei Arten. 

Fig. 212. 

Die eine sehr haufig angewandte Art besteht darin, dast 
nur die eine Seite eine Guaderverblcndiiilg erhalt, wahreno 
die andere Seite aus der „Hintermauerung" besteht. Fast alle 
Fassaden aus Werkstucken find derartig ausgefuhrt. 

Eine nicht so haufig, mehr im Tiefbauwesen vorkommende 
Art der Ausfuhrung besteht darin, dast die beiden Seiten der 
Mauer aus Quadern, der Kern aber aus Bruch- oder Back- 
steinen hergestellt wird. Fig. 212. 
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183. Auch bei den Quadermauern unterscheidet man „Stoh- 
und Lagerfugen", welch letztere von dem „obern und dem untern 
Lager" der Steine gebildet werden. 

Bei allen Mauerkonstruktionen, welche aus verschiedenem 
Material vorgenommen werden, ist das ungleichmastige „Sich- 
setzen" der Mauer zu beachten. Man hat deswegen solche 
Mauern etwas starker anzulegen, als sie es sein muhten, wenn 
sie nur aus einem Material bestehen warden, auch wende man 
einen gut bindenden hydraulischen Mortel*, an. 

184. Zur Hintermauerung verwende man lagerhafte Bruch- 
steine oder gute Backsteine. Backsteinhintermauerung kommt am 
haufigsten vor, wir wollen sie also zuerst betrachten. Es ist 
zunachst die Regel zu merken, dah jeder Werkstein ein Viel- 
faches des zur Verblendung benutzten Backsteins sein must, so- 
wohl nach der Lange und Breite als nach der Hohe. Fig. 213 
zeigt eine Quadermauer im Schnitt und in zwei Schichten. 

Bei der Hintermauerung mit Bruchsteinen ist darauf zu achten, 
dah die Bruchsteine lagerhaft find, dasi sie die Hohlraume 
mSglichst gut ausfiillen und dah die Hintermauerungsschichten 

*) Siehe Baumaterialim. 
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moglichst mil den Schichten der Verblendung bezuglich der Hohe 
ubereinstimmen. Siehe Fig. 214. 
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185. Der bests Quaderverband ergiebt sich, wenn man- 
Lauferschichten nut Binderschichten abwechseln lastt. Dieser 
Derband kommt fet^v truer u»d wird seltener auZgefuhrt. 

Fig. 216. 

|  *»; - 

Fig. 217. 

Ein sehr guter Verband entsteht, wenn man in jeder Schicht 
zwischen zwei Laufern einen Binder legt, der auf die Mitte 
ernes Laufers der untern Schicht trifft. Fig. 21b a und b zeigt 
eine solche Konstruktion in isometrischer Ansicht. Fig. 216 zeigt 



gift. 
218b

. 
144 

dann nod) cinen einzelnen Binder ails einer der Fig. 215 ahn- 
lichen Maner, welcher eine schwalbenschwanzartige Form hat. 
Fig. 217 zeigt einen Binder, der eine doppelschwalbenschwanz- 
formige Form hat. 

186. Eine weitere HLufig zur Anwendung kommende Aus» 
Wrung zeigt Fig. 218 a und d. Aus der Figur ist ersichtlich, 
oah auch die Laufer ungleich ties einbinden. Ans Sparsamkeits- 
griinden empfiehlt es sich, die tiefer einbindenden Lciufer weniger 
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hoch iu machen als die andern. Die Fig. ^ 219 a und d, 220, 
221, 222 und 223 geben noch einige Beispiele von Quader- 
verbanden. Die Binder find schraffiert. 

Fig. 2i9a. 

Fig. 219b. 

Die LLufer erhalten am besten die ein bis zweifache Hohe 
zur Breite und die drei bis vierfache Hohe zur Lange; ein 
solcher Laufer ist in Fig. 224 dargestellt. Die Bindersteine 

Karnack, Baukonstruktionslehre. 10 
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Fig. 222. 
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rrhalten die doppelte bis dreifache Lauferbreite zur Lcinge und 
den zweiten bis dritten Teil der Lauferlange zur Breite. 

Fig. 225 zeigt einen solchen Stein. 

Fig. 223. 

Fig. 225. 

10* 
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187.' Nachdem wir nun die Verbande im Zug der Mauer 
durchgenommen haben, wollen wir uns mit den Verbanden an 
den Ecken beschaftigen. 

„Gckvrrband" nennt man die Anlage der Eckquader, wo- 
durch die einzelnen Quaderschichten - unter sich an den Ecken 
verbunden werden. 

Die einfachste Art des Eckverbandes zeigt Fig. 226, wobei 
die rechteckigen Eckbinder an den Ecken Libereinander binden. 

.Fig. 228b. 

In Fig. 227 a und b zeigen wir einen Eckverband in 
2 Schichten, wodurch ein inniger Zusammenhang der Eckquader 
mit den anstohenden Schichten erreicht wird. 

Dasselbe gilt von den Fig. 228 a und b, jedoch wird hier 
die Fugeneinteilung in den Ansichten nicht analog den Fig. 226 
und 227 a und b. 

Man soil stets und unter alien Umstanden darauf sehen, dah 
viemals ?n spihe Winket entstehen. Bei Fig. 227 s und b 
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sehen roir, roie die spitzen Winkel bei a resp. Ecken vermieden 
roerden konnen. 

188. Bei Pilaster- und Pfeilerstellungen roerden oft Stein- 
verbindungen notig, roeil die Pfeilergroste eine Teilung der 
Steine bedingt. Wir fLhren in Fig. 229 ein ausftihrliches 
Beispiel an. - 

Fig. 229. 

^Stumpfe Winkelverbande behandelt man den rechtroinkligen 
Ahnlich, spitzroinklige vermeidet man durch Brechen, das heiht 
Abfasen lvergl. Zimmerarb.) in der ganzen Hohe. 

49. Quadermauern mit nicht lotrechten Ansichtsflachen. 

Schrage Quadermauern, z. B. Futtermauern, auch Sttitz- 
mauern genannt, erhalten im grohen ganzen dieselben Fugen- 
schnitte roie die lotrechtstehenden Mauern, nur roird dabei be- 
rLcksichtigt roerden mtissen, dah keine spitzen Winkel in den 
Quadern entstehen. Man hilft sich dabei durch das „Breck>en" 
der Lagerfuge (Fig. 230) oder man nimmt letztere roinkelrecht 
zur Anstchtsschrage, stehe Fig. 231. Solche Mauern roerden im 
vesonderen und ausfiihrlich im Steinschnitt behandelt roerden. 

/ 
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189. Fur den Baulechniker — soivohl fiSr ben cntwerfenden 
als den ausfiihrenden — ist es von allergrohter Wichtigkeit, die 
zur Bearbeitung der Hausteine und zu dor Versetzung nStigen 
Unterlageu zu schaffen bezw. zu verstehcn. 

Die Hausteine werden auf dem Bureau in ihrer Form und 
Grohe gezeichnet. Dies geschieht durch Detail- und Werk- 
zeichnungen, die mit Hilfe der vorhandenen Plane hergestellt 
werden. 

Ferner werden „Schichten- und Versetzplane" hergestellt, 
welche vom Entwerfenden richtig gezeichnet und sowohl vom 
Steinmetz als vom Polier und Baufuhrer genau verstanden sein 
mllssen. 

Da eine grundliche Besprechung dieser wichtigen Plane uns 
von unserem Thema abbringen wurde, behalten wir uns vor, 
in den Steinmetzarbeiten und im Bauzeichnen darauf zuriick- 
zukommen. 

Zum Schlusse dieses Abschnittes llber die Verbande der 
Mauern aus Wcrkstucken wollen wir noch den Platteiivertiand 
erwahnen. Solche Plattenverkleidung wird in der Regel nur bei 
Gebaudesockeln angewendet. Die Steinplatten bestehen aus ca. 
ib cm starken Steinen, welche ziemlich lang und hoch sein kSnnen. 
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Die Fig. 232 zeigt zur Genuge, wic die Verbindung zu erfolgen 
hat, so dah eine weitere Erklarung uberflussig ist. 

Fig. 232. 

190. Zur besseren Verbindung und zur groheren Sicherheit 
werden bei der Ausfuhrung von Quadermauern verschiedene 
Hilfsmittel angewendet, die wir in folgendem Kapitel kennen 
lernen wollen. 
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27. Kapitel. 

50. Steinverbindungen. 
191. Als einfachstes Verbindungsi-iittel ist (auher dem 

Mortel) ,,-er Diibel" zu nennen. Es ist dies ein eiserner 
Bolzen, dec auf der Lagerfuge senkrecht steht und mehrere Centi¬ 
meter writ in den oberen und den unteren Stein eingreift 
Fig. 233 veranschanlicht eine solcbe Verbindung. 

Fig. 284. Fig. 288. 
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Eine andere oft verwendete Verbindung bilden die eisernen 
.Klaminern", eine solche Konstruktion zeigt Fig. 234. 

Fig. 235 zeigt eine solche Klammer im groheren Mahstabe. 
In Fig. 236 sehen wir eine schwalbenschwanzformige Quader- 

verbindung. Der doppelte Schmalbenschwanz besteht aus Metall 
und ist in den Ouadern eingelassen. 

Zur festen Verbindung 
der Eisenteile mit dem 
Stein ' brent Schwefel, 
Gips, Blei, Asphalt over 
Cement. Der Schwefel 
greift das Eisen an, 
wahrend man den Gips 
nur da anwenden kann, 
wo er trocken bleibt. Als 
bestes Material durfte 
der Cement zu solchen 
Verbindungen dienen, 
obgleich auch haufig Blei 
verwendet wird. 

Fig. 236 a. 

Karnack, Ba»!onstruIttonSIehre. 11 

Fig. 237a. 
192. Andere Verbindungs- 

arten ersehen wir aus den 
Fig. 237 a und b. Auch 
langere „A»ker", welche mil 
„^pli»trn" versehensind, ver- 
binden die Quaderverblend- 
ung mit derHintermauerung. 

Fig. 236 k. 

Fig. 237 d. 
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Fig. 238 und 239 stellen uns solchen Anker mit Splint bar. 

5 T 
Ftg. 288. Fig. 239. 

19Z. An anderen Verbindungen wollen wir den „holzernea 
Dubel" nennen, der nur angewendet wird, wenn die Konstruk- 
tion nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. . 

Zu erwahnen ist auch „der Dollen". Derselbe rst em Dubel 
aus Stein, der dann zur Anwendung kommt, wenn grShere 
Steine zu verbinden find, die einer grosten Gewalt zu wider- 
stehen haben. Der Dollen hat etwa 20 qcm Querschnitt und 
eine Lange von ca. 30 om lsiebr Fig. 240). 
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194. In Fig. 241 sehen wir ein sehr empfehlenswerles 
Beispiel, wie Quader durch beiderseitiges Einlassen eines Flach- 
sisens (verzinkt oder asphaltiert) vorzuglich verbunden werden 
konnen. 

Die vorstehend aufgezahlten Verbindungen lafsen sich sowohl 
vertikal als auch horizontal anorden. 

Wir werden im Laufe unserer Betrachtung noch mehr Arteu 
der Quaderverbindung kennen lernen. . 

Die anliken Mauerverbande, welche nur mehr historischen Wert haben, uber» 
gehen wir hier ganz, werden sie aber in der „Geschichte der Baukunst" beschreiben. 

51.-Das Versetzen der Steine. 

195. Zum Versetzen der oft sehr schweren Quader bedarf 
man in der Regel geeigneter Vorrichtungen. Auf ebener Erde 
oder bei geringer Hohe bedient man sich der Holzwalzen, um 
die Steine vorwarts zu bewegen. Schwieriger gestaltet sich die 
Arbeit, wenn die Steine in bedeutende Hohe gehoben werden 
sollen. Man benutzt dazu „Kebegeschirre". So bezeichnet man 
die Windevorrichtungen, welche zum Emporziehen der Steine 
dienen. Wir werden die beim Bau zur Verwendung kommenden 
maschinellen Einrichtungen, wie Bauwinde, Flaschenzuge und 
dergl. in einem besonderen Kapitel beschreiben. Einstweilen be- 
trachten wir die Vorrichtungen, welche dazu dienen, den Stein 
selbst zu fassen und mit der Windevorrichtung in Verbindung 
zu bringen. 

Fig. 242. 

196. Eine solche Vorrichtung ist der in Fig. 242 dargestellte 
Er besteht aus drei Teilen und einem Bugel; die beiden 

ii» 
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seitlichen Telle werden .^uerst in das schwalbenschwanzfSrmig 
ausgearbeitete Loch eingesetzt, darauf wird das Mittelstlick 

Fig. 244. 

eingetrieben und endlich alle 
drei Teile durch den Bolzen 
mit dem starken Bugel ver- 
bunden. 

197. Dem Wolf ahnlich find 
die Vorrichtungen, welche in 
Fig. 243 und 244 dargestellt 
find. Eine weitere Erklarung 
erscheint hier uberflussig. Die 
Zwischenraume, welche nach 
dem Einlassen der eben be- 
schriebenen Vorrichtungen in 
den schwalbenschwanzfSrmigen 
Lochern noch verbleiben, wer¬ 
den mit feinem Sand aus- 
gefullt. 

Haufig wird zum Heben 
kleiner Steine die sogen.Schere 
gebraucht, wovon wir eine 
Abbildung in Fig. 245 geben, 
der wir weiter nichts beizu- 
fugen haben. 
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Die Fig. 246 zeigt eine ein- 
fache Art der Emporbeforderung 
des Steines, welche darin be- 
steht, dah man Taue um den 
an seinen Kanten durch Stroh- 
bundel geschiitzten Stein schlingt. 
Fig. 247 ist ohne weitere Er- 
klarung verstandlich. 

Die Fig. 248, 249, 250 
und 251 geben einige Vor- 
richtungen, wie sie schon im 
Altertum zum Emporziehen der 
Steine gedient haben. 

198. Das Versetzen derSteine 
hat mit groher Vorsicht zu ge- 
schehen, damit sie genau hori¬ 
zontal zu liegen kommen. Man 
sucht diese Lags durch Unter- 
legen von Bleiplatten oder 

Pappdeckelstucke zu erreichen. Holzstiicke an Stelle der Bleiplatten 
fmd entschieden zu verwerfen. Ist die richtige Lage der Steine 
ermittelt, wird er wieder aufgehoben, das Lager wird gehorig 
angefeuchtet und guter Mortel darauf gebracht, worauf der Stein 
nunmehr so auf das Mortelbett niedergelassen wird, dah er gleich 
in diejenige Lage kommt, die er behalten soll. 
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199. Um die Profile und andere empfindliche Teile, rvLhrend 
der Bauausfuhrung vor Beschadigung zu schutzen, empfiehlt e- 
sich, die Quader mit Strohlehm zu bedecken. 

Fig. 248. 

Fig. 249. F'g- 250. 

Bemerkt sei zum Schlusse dieses Kapitels noch, dafi dessere 
Ornaments, Kavitale, uberhaupt alle vom Bildhauer auszuftihrende 
Arbeiten nur in den rohesten Umrissen auf dem Platze ausg^ 
fiihrt iverden, wahrend die Ausarbeitung der Details gewohnttcy 



xrst erfolgt, nach dem sie schon versetzt find und eine Beschadi- 
gung nicht mehr zu befiirchten ist. 

Sollte trotz aller Vorsicht von einem Werkstiick etwas ab- 
brechen, so lasit sich der Schaden durch Einsetzen einer Vierung 
einigermasien wieder gut machen. Siehe Sieinmetzarbeiten. 

200. Es ist Sache der Formenlehre, den Charakter und die 
formale Gestaltung der Gesimse zu erklaren. Hier soll ihre 
KonstruKtion besprochen werden, damit werden wir aber doch 
haufig die Form zu verbinden haben, weil es eine Hauptauf- 
gabe des Technikers sein soll, die Form konstruktiv richtig zu ge- 
stalten. Wir mussen auch den Dweck der Gesimse kennen lernen, 
denn ihre Konstruktion und Formgebung soll keine willkiiriiche, 
sondern eine dem Zweck entsprechende sein. Konstruktion, Form 
und Zmeck sollen uberall an einem Bauwerk aufs innigste ver- 
bunden werden, ganz besonders aber bei den Gestmsen. Da wir 
die Techniker nicht allein das lehren wollen, was sie machen und 
wie sie es machen sollen, sondern es auch fur notig halten, sie 
auf das aufmerksam zu machen, was sie nicht machen sollen, so 
glauben wir, ihnen vor allem den Rat erteilen zu mussen, bei 
der Formgebung der Gesimse in keiner Weise willkurlich vorzu- 
gehen. Man hute sich vor einer unverstandenen und uber- 
ladenen Profilierung, wahle einsache Formen, die der Praktiker 
auch ausfuhren kann und die nicht in kurzer Zeit abbrechen oder 
sonst schadhaft werden mussen, man suche nicht nach eigenartig 
sein sollenden Formen, sondern suche die Eigenart lieber in einer 

Ng. 251. 

52. Die Gesimse. 
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zweckentsprechenden geschickten Gruppierung des ganzen Bauwerks 
und in einer guten, dauerhaflen Konstruktion. Wir werden auch 
in der Formenlehre standig darauf hinweisen, dah alle Formen, 
namentlich aber alle Gesimse konstruktiv richtig sein mussen. 

2V1. Man versteht unter „Gesims" einen vorspringenden 
Teil der Ansicht, welcher in horizontaler Richtung die Fassade 
unterbricht und zu deren Belebung dient. Gleichzeitig pflegt 
das Gesims die innere Gestaltung des Houses auherlich zum 
Ausdruck zu bringen. Die Fassade wurde ohne Gesimse sehr ode 
und unschon wirken. 

Wir haben das Bedurfnis zu sehen, dah sie auf einer sali-en 
Unterlage ruht, da^ sie ferner nach oben abgegreiyt und ge- 
schliht ist und dah fie endlich in der Mitte durch Giicder unter- 
brochen wird. 

Diesem Bedurfnis wird durch die Gesimse Rechnung ge- 
tragen. Die solide Unterlage bilden die welche also 
die Aufgabe haben, zu tragen, nach oben wird die Fassade ab- 
gegrenzt durch das brkranrnde Aaiiplgellms, das sie zugleich vor 
allerhand Witterungseinflussen schtiht, wahrend die niittlere Teil- 
ung durch die Gurtgrjimsc bewirkt wird, welche also die ein- 
zelnen Teile zu treimrn bestimmt find. 

202. Beim Entwerfen von Gesimsen find alle Teile so zu 
gestalten, dah man sie auch wirklich sehen kann. Deswegen wird 
man es vermeiden, in bedeutender Hohe Gesimse von allzu seiner 
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Gliederung zu legen. Auch mutz man dem Standort des Be-- 
schauers Rechnung tragen. In einer 15 w breiten Strahe wird> 
der Beschauer von dem in Fig. 252 bei A gezeichneten Futz 
uberhaupt nichts zu sehen bekommen. Der Fuh bei A ware nach 
Fig 252 K zu bilden, dann wurde man jede Einzelheit erkennen. 

Die Gesimse sinv einheitlich nach einem bestimmten Stil 
durchzubilden. 

203. Wir wollen uns erlauben, an dieser Stelle etwas von 
unserem Thema abzuschweifen und einige Bemerkungen uber „den 
Stil" einzuflechten. Zwar werden wir in „der Formenlehre" 
und in der Geschichte der Baukunst auf dasselbe Thema zuruck- 
kommen indessen ist dieser Teil unseres Lehrganges so wichtig, datz 
ein kurzer Hinweis uns schon jetzt geboten erscheint. Poliere und 
kleinere Meister werden hier alles finden, was fur einfachere Ver- 
haltnisse genugt, wahrend weiter Strebende auf die oben ge- 
nannten Facher verwiesen werden mussen. 

204. Unter „Stil" versteht man den formalen Charakter, 
der einem Bauwerk und seinen Teilen aufgepragt ist und die 
Art und Weise, nach welcher die Bauglieder gebildet find. Die 
Menschen haben zu verschiedenen Zeiten verschieden gebaut, je 
nachdem ihre Auffassung und ihre Anstchten in Bezug auf 
Schonheit mehr over weniger ausgebildet waren. 

Ihre Sitte und Lebensweise, das Klima ihres Landes, 
ihre Religion und vor allem ihre technischen Hilfsmittel waren 
dabei vom grohten Einfluh. 

205. Bon den verschiedenen Baustilen iiben und betrachten wir einst- 
weilen eingehend den sogen. Renaissancestil, der aber wiederum die Kenntnis 
der Antike voraussetzt. 

1. Die Antike. 
' 206. A. Der griechische Slit. Die alien Griechen haben es verstanden, 

ihre Bauwerke in solcher Schonheit herzustellen, datz dieselben siir alle Zeiten 
als musterguliig gelten konnen. Besonders in der Zeit von 450—350 v. Chr. 
entstanden vollcndet schone Bauwerke; man pflcgl diese Zeit die griechisch- 
klassische zu nennen. 

207. 8. Der rSmilche Slit. Die Romer unterwarfen die Griechen, 
dadurch wurde aber griechische Kultur und griechische Kunst nach Jtalicn ge- 
bracht; die Romer iibernahmen auch die Bauformen der Griechen und bildeten 
sie in eigentiiinlicher Weise aus. Die gauze Bauweise bekam besonders auch 
durch Hinzuziehung neuer technischcr Hilfsmittel, einen etwas andercn Charakter 
alS die griechische. 

Den griechischen und romischen Stil pflegt man zusammen auch die Antike 
zu nennen. 

2. Die Acnaissance. 

208. Das grosze riimische Reich versiel in den ersten IahrhundertcNi 
nach Chr. immer mehr, bis es schlichlich von germanischen Volkern aufgclost 
und. in viele einzelne Reiche verwandclt wurde. Tie Folgen dieses Berfalles 
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warm r.itct) fiir die Baukunst von Bedsulung, das Verstandnis fiir die klassischen 
Formen der Antike ging verloren und cs enlstanden neue Bauweisen, mtt denen 
wir uns hier nicht beschastigen wollen. 

209. Jm Mitlelalter begann man besonders in Jtalien wieder auf die 
Formen der Antike zuruck zu kommen. Diese lebte wieder auf, wurde „wieder- 
geboren." Man bezeichnet diese „Wiedergeburt" mit dem Fremdworl 
^Aenaissance". 

. Unsere moderns Renaissance ist der italienischen ahnlich. 

210. Wenn wir nun damit beginnen, die Konstruktion 
der Gesimse zu betrachten, so wahlen wir zunachst einfache 
Formen der Renaissance. Wenn die eingehende Behandlung 
der Formen auch der Formenlehre vorbehalten bleibt, so wird 
der Techniker in nachstehenden Beispielen einstweilen doch eine 
Sammlung von Formen erhalten, welche ihm die Ausbildung 
einer einfachen Fassade ermoglicht. Es sei aber auch hier 
wieder vor allem vie!" gewarnt. 

211. Die Gesimse werden entweder 
1. aus Haustein oder 
2. aus Backstein oder 

^ 3. aus Putz 
hergestellt. 

53. Gesimse aus Haustein. 
212. Alle naturlichen Steine, die vor ihrer Verwendung 

eine genaue Bearbeitung nach gegebener Zeichnung ersahren, 
nennt man Werksteine.*) In den meisten Fallen ist zu dieser 
Bearbeitung eine Zeichnung in naturlicher Groste notig, die 
Profile werden aus Pappe oder Blech ansgeschnitten und diese 
Schablone wird vom Steinmetz benutzt. Scharfe Winkel, kurz 
alle Formen, die ein Abbrechen des Steines zur Folge haben, 
find zu vermeiden. Die Hohe der einzelnen Schichten ist zwar 
im allgemeinen beliebig, da aber jetzt fast uberall die Fassaden 
nur ganz oder teilweise mit Haustein verblendet, im ubrigen 
aber aus Backstein ausgefuhrt werden, empfiehlt es sich, die 
Schichthohe so einzurichten, dah die zur Hinterniauerung nbtigen 
Backsteinschichten darin aufgehen. In vi.len Fallen ist es nbtig, 
sogen. Schichtenplane anzufertigen,*) d. h. Plane, in denen 
fever einzelne Stein in seinen Hauptausdehnungen ersichtlich ist 
und in welche samtliche Mafie eingeschrieben find. 

Jm Hausteinbau bars ebensowenig als im Backsteinbau 
Fuge auf Fuge fallen. 

*) Siehe auch Sleiuuu'tmrbeiten 
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54. Gesimse aus Backstein 

213. Bezuglich der Gesimsbildungen aus Backstein ist zu 
bemerken, dah einfache Gesimse aus geschickt oermauerten gewohn- 
lichen Backsteinen gebildet und reicher profilierte, in der Regel 
aus eigens geformten Formsteinen hergestellt werden. Die Ecken 
der Gesimse bedurfen besonderer Sorgfalt, die Eckstucke musses 
gewohn lich eigens angefertigt werden. 

Nach diesen allgemeinen Regeln beginnen wir mit den 
einzelnen Arten von Gesimsen. 

5b. Der Socket. 

214. Derselbe hat den Zweck, dem Gebaude als Auflage 
oder als Fust zu dienen. Er hat eine konstruktive und eine 
formale Aufgabe. Die konstruktive Aufgabe erfullt er durch 
Trennung der zur Bewohnung bestimmten Raume vom feuchten 
Erdboden, server durch Ubertragung des Druckes aus die 
Fundamente. 

In formaler Hinsicht ist der Socket ebenfalls unentbehrlich. 
Ein Gebaude ohne Socket erscheint, wie in den Boden versenkt, 
durch den Socket aber wird es von demselben getrennt und 
abgehoben. 

Bezuglich des Materials kann als Regel aufgestellt werden, 
dah der Sockel niemals eine hellere Farbe haben soll, als die 
Lbrige Fassade, wohl aber kann er sehr gut dunkler sein 
als diese. 

215. Die Hbhe des Sockets richtet sich ganz nach der 
Hdhe des Gebaudes, nach seinem Zweck und seiner Lage. Ein 
kraftiger, hoher, vielleicht etwas ansteigender Sockel giebt dem 
Gebaude den Charakter des soliden, festen und dauerhaften. 

FLr gewohnliche Wohnhauser durfte der Sockel zwischen 
0,90 w und 1,20 m hoch angelegt werden,*) wobei eine ge- 
nugende Beleuchtung der Kellerraume angeordnet werden kann. 
Der Sockel selbst besteht in der Regel aus drei Teilen, dem 
Sockelfuh, der Sockelmauer und dem Sockeldeckel, jedoch be- 
stehen ganz einfache Sockel oft aus nur einem Teil. 

216.. Fig. 253 und 254 zeigen ganz einfache Sockelbildungen, 
wahrend in Fig. 255 schon alle drei Teile zu erkennen find. 

Fig. 253 besteht der Sockel aus einer vor die Hinter- 
mauerung gesetzten Platte, wahrend er bei Fig. 254 aus 
8 Schichten gemauert ist. 

*) Will man die Sockelhohe im Verhaltnis zur Fassade angebeii, so ist 
fie, gewohnliche Wohnhauser vorausgesetzt, etwa der Gebdndehohe 



164 

Alle angefuhrten Beispiele zeigen uns, dah die Sockelflucht vor 
die Hausmauer vorspringen soll. Dies erhoht die Standfahigkeii 
der Mauer und giebt dem Sockel zugleich den Charakter des Tragens. 

Fig. 254. ' Fig. 255. 

Fig. 25b zeigt einen mit Fuh und Deckel versehenen Socket. 
Die Wassernase des Deckels ist zu beachlen, statt dessen kann derselbe 
auch unten schrag gearbeitet sein. Dieser Sockeldeckel zeigt auhcr- 
dem eine Wasserschrcige, welche zur Ableitung des Wassers dient, 

serner einen Ansatz bei a, der eben- 
falls verhindern soll, dah Wasser in 
die dort befindliche Fuge eindringt. 
Besonders zu beachten ist, dah die 
Flucht des Sockets niemals hinter 
dieHausflucht, sondern wie oben er- 
wahnt,vor, hochstensabermitihrzu- 
santtnen fallen bars. Fig. 256—271 
zeigen einigeSockelinotive, nament- 

Fig. 256. lid) Sockelfuhe und Sockeldeckel. . 
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gig. 259. Fig. 260. 
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Fig. 27a 

Mauerfiihen ftttbcn wit in 
den Fig. 267, 268, 272. 
Fig. 273 zeigt einen Sockel 
mit reicher Gliederung. 
Der Ubergang zur Wand 
wird dutch einen ange- 
arbeiteten Mauerfuh her- 
gestellt. Die Sockelmauer 
ist mittelst Spiegelquader 
gebildet. Det SockelsuA 
steht einige Centimeter 
gegen die Sockelslucht vor. 

218. Die Ausladung des Sockelfntzes ist an aielen Orten 
baupolizeilich beschrcinkt. Sie kan» im allgeineinen bis 15 om 
betragen. Fig. 275 und 276 stellen andere Motive fur Sockel- 
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Mg- 278. 

Mg. 274. Mg. 275. 

Mg 27V. 
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bildungen bar, den in Fig. 268 und 274 gezeichnete vertiefte 
Streifen bei a nennt man Nut. 

219. Oft werden Socket auch nach An ver Fig. 277 und 
278 gebildet. Diese drucken ganz besonders die stutzende und 
t-agende Funktion des Sockets aus. 

56. Socket aus Backsteinen. 

220. Socket aus Backsteinen erfordern groste Sorgfalt in 
dec Vermauerung. Man verwendet entweder einfache Verblend- 
steine oder es werden besonders geformte Profit- oder Formsteine 
dazu angefertigt. Bei der Herstellung des Sockets aus Backsteinen 
ist die Anwendung von Kallschichten besonders beliebt. Die 
Fig. 279—283 geben Beispiele von Sockelmotiven aus Backsteinen. 
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' Fig. 282. 

Anm.: Rollschichten miiffen an 
den Ecken durch Flachschichten er- 
setzt werden, wie nebenstehende 
Fig. 284 zeigt. 

57. Die Gurtgesimse. 

221. Dieselben find trennende Architekturteile, die eine 
horizontals Gliederung bezwecken, gleichzeitig aber die Lags der 
Etagengebalke markieren. Gurten liegen oft auch in der Hohe 
der Fensterbanke und heisien dann Fensterbankgurten. Da die 
Gurtgesimse als Ruhepunkte stir ablaufendes Regenwasser dienen 
warden, sollen sie, wenn thunlich, mit Wasserschrage, Ansatz 
und Wassernase versehen werden. 

222. Oft wird an Stelle des Gurt- 
gesimses nur ein Gurtband angeordnet. 
Dies ist ein Steinstreifen, der ohne Vor» 
sprung in die Mauer eingesetzt ist und 
oft eine andere Farbe hat, als die iibrige 
Mauer (Fig. 285). Steht dieser Stein¬ 
streifen aus der Flucht heraus, so ist 
dies die einfachste Art des Gurtgesimses 
(Fig. 286). Dieser Streifen wird ent- 

" T"" "“Tj 

■ ■ i Hli isp 

I! Bs 
\' 

'! §E 
Fig. 285. 

weder glatt gelassen oder er wird mit einer Vertiefuna versehen 
(Fig. 287). Oft versieht man diese Platlc mit Uiu.rgliedern 

HI 

Fig. 286. Fig. 287. 
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uttb giebt ihr ferner eine WasserschrSge und ernen Ansatz. 
Kia. 288—291 zeigen einige Beispiele dieser Art. Wird die 
" ° Platte mil Obergliedem ver- 

sehen, so ist dadurch auch 
bei dem Gurtgesims die 
„Dreiteilung" erreicht. So 

ausgebildete Gurtgesimse 
dursten als die stilistisch am 
besten durchgebildeten gelten. 
Fig. 292 und 293 zeigen 

solche Gesimse, wobei 
in Fig. 293 auHer der 

grohen noch eine 
kleinere Platte ange- 
ordnet ist. 

223. Auch die Gurt¬ 
gesimse konnen mil der 

daruber befindlichen 
l J i 

Fig. 289. 

Fig. 288. 
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Mauer durch einen ManerfuH verbunden werden lFig. 294). 
Eine oft vorkommende Ausbildung der Gurtgesimse ist in 
Fig. 295—300 dargestellt. Die Hohe des Gurtgcsimses rvird in 

drei gewohulich ungleiche Teit: y - ilt, der obere Teil ift in der 
Art der bisherigen Bcisprele ausgebildet, der mittlere bleibt glatt 
und der untere ist prosiliert. 
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Einstweilen begniigen wir uns damit, dem mittleren Teil 
einen besonderen Namen zu geben; er wird Fries genannt und 
ist entmeder glatt oder mit Verzierungen versehen. Fig. 295 
und 296 zeigen Beispiele solcher Art. 

' Fig. 297. 

224. Haufig werden bei Gurtgesimsen Konsolen zur An- 
wendung gebracht. Unter Konsolen versteht man Architektur- 
teile, die in mannigfaltiger Weise ausgebildet sein konnen und 
den Zweck haben, andere writ ausladende Glieder zu stutzen. 
Siehe Fig. 297 und 298. 

225. Hier wollen wir auch eine andere oft vorkommende 
Formgebung kennen lernen, niimlich den Zahnschnitt. Dieser 
ist ein mit regelma^igen Erhohungen und Vertiefungen ver- 
sehener Streifen, welcher wegen seiner Schattenivirkung sehr 
oeliebt ist. Ein schdnes Verhaltnis der einzclnen Teile des 
Zahnschnitts erhalt man, wenn man die Hobe desselben in 
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7 Teile teilt, den Zahn 5 breit und ausladend und dcn 
Zwischenraum aber 3 solcher Teile breit macht. Fig. 299 zeigc 

fyifl- 298. 

Y 
Fig. 299. 

solche wit Zahnschnitt und Fig. 300 solche mtr Kvniolen unu 
Zahnschnitt verschenc Gurtgesi use. 



226. BezLglich des Verhaltnisses der Gurtgesimse zur 
Faffade, laht sich eine allgemeine Regel nicht aufftellen. Als 
Anhaltspunkt moge vorlaufig dienen, dah die Hohe des Gurt- 
aesimses fLr kleinere und mittlere Wohnhauser etwa 2—4 Back- 
steinschichten dei beionders reicher Ausbildung auch wohl mehr 
betragen kann. Gurtgesimse nach Art der Fig. 293, 294 und 
299 laht man am besten ebenso weit ausladen, als sie hoch 
find. Zu bemerken ist noch, dah ein Architekturteil schwerer 
erscheint, wenn er mit vielen Gliedern versehen ist. 

227. Die Gurten werden auch oft aus Backsteinen herge- 
:ellt, wobei sich eine unerschiipfliche Fulle der reizendsten 
Motive bilden lassen. Wir geben in den Fig. 301—310 eine 
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Reihe Beispiele, die einer Erklarung nicht mehr bedurfen. 

Diese Formen find aus gewohnlichen normalen Backsteinen oder 
aus Teilen davon hergestellt. Sehr oft verwendet man zu reichern 

Fig. 808. 

Fig. 809. ; 

Ausfuhrungen Formsteine, wie wir sie Satz 107 (Tasel 1 u. 2) 
lennen gelernt haben. 

Bei ganz reicher Ausfuhrung werden auch eigens dazu ge- 
brannte Backsteinformen gebraucht, die man TerraKolten nennt. 
Fig. 308 zeigt ein Beispiel dteser Art. Diese Terrakotten bilden 

Karnack, Baukonstruktionslehre. 13 
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enttveber Platten rote Fig. 311 unb 312 oder fie haben etttett 
U-Ouerschnitt. In letzterem Falle greifl die Hinlermauerung in 

 J wicUi, 

Ts-ifl. a is. gestellt. 

228. Die Gesimse sollen in gutem CementmSrtel ver- 
mauert iverden, wcihrenb ber Bauausfuhrung pflegt man sie 
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burd) aufgebrachten Strohlehm zu schiitzen, spater fallen sie mit 
Zinkblech abgedeckt werden, was besonders von den Putz- 
gesimsen gilt, denen wir uns jetzt zuwenden wollen. 

229. Putzgesimse werden da hergestellt, wo Hausteine 
nicht zu beschaffen find, Hausteinarchitektur aber gewiinscht 
wird. Obwohl nun eigentlich die Ausfiihrung in Putz als 
unecht der Ausfiihrung in Haustein und Backstein weit nach- 
fteht, so ist sie doch allgemein verbreitet. 

Die fortschreitende Technik hat auch hier Mittel geschafsen, 
die es ermoglichen, gute und dauerhafte Putzfassaden zu schasfen. 
Immerhin sollte man vorsichtig sein und fich daoor hiiten fogen. 
..Prachtfassaden" zu bauen, die gewissermahen fertig vom 
Stuckateur bezogen werden. Namentlich in den grohen Stadten 
findet man oft Fassaden, die in uberladenem Formenkram ein 
abschreckendes Beispiel dafur liefern, wohin man bei der Sucht 
nach prahlerischem „Zurschautragen" gelangen kann. 

Wir werden in einem besondern Kapitel Liber den Putzbau 
sprechen und dort auch die Abdeckungsarten der Gesimse ein- 
gehend beschreiben. 

13 



27. Kapitel. 

58. Die Hauptgesimse. 

230. Das Hauptgesims hat die Aufgabe, die Fassade nach 
oben abzuschliehen und zu bekronen. Es ist das wichtigste aller 
Gesimse, da es von grohem Einfluh auf die Wirkung der Fassade 
ist. Durch das Hauptgesims erhalt die Mauer erst den Stempel 
des Fertigen. Auch in konstruktiver Hinsicht ist das Haupt¬ 
gesims von Wichtigkeit. Es schutzt die Mauer gegen Witterungs- 
einflusse und bildet die Unterlage fur das Dach. 

231. Das Berhaltnis des Hauptgesimses zur Lbrigen 
Fassade soll ein gefalliges sein, sowohl seine Hohe, als auch 
seine Ausladung ist darauf von grohtem Einfluh. Fur gewohn- 
liche Wohnhauser empfiehlt es sich, fur die Hohe des Haupt¬ 
gesimses etwa 70—90 cm zu nehmen. In Backsteinschichten 
ausgedruckt ergiebt dies 9—12 Schichten. Die Ausladung 
schwankt zwischen 40—60 cm; zu bemerken ist, dast starke Aus- 
ladungen tiefe Schatten ergeben und fur niedrige Gebaude 
druckend wirken, schwache Ausladung und grohere Gesimshohe 
geben dem Gebaude einen leichten, auswarts strebenden Charakter. 

Allgemein ausgedruckt durfte das Hauptgesims etwa i'z—^ 
der Gesamthohe der Fassade betragen. 

. 232. Diese Verhaltniszahlen find naturlich nur als ganz 
allgemeine Angaben aufzusassen, da die Grostenverhaltnisse 
immer abhangig bleiben von: 

1. der Hohe der Fassade, 
2. dem Baustil und 
3. dem Material. 

233. Das Hauptgesims zeigt in der Regel die Dreiteilung. 
Wir finden diese Dreiteilung in allei. architektonischen Bildungen. 
So zeigt z. B. die Saule den Lutz, den Schast, das Kapitcil; 
die Fassade besteht wenigstens aus dem Socket, der Mauer 
und dem Hauptgesims. 

Auch das vollkommene Hauptgesims weist diese Drei¬ 
teilung auf. Der wichtigste Teil ist die Hangeplatte, diese hat 
eine senkrechte Border- und eine wagerechte Unterflache, welch 
letztere mit einer Wassernase zu versehen ist. Uber der Hange¬ 
platte ist eine kronende und unter derselben eine stutzende 
Gliederung anzuordnen. Der kronende Teil heistt Dachrinne 
oder Sima und hat gewiihnlich den Zweck, Regenwasser auf- 
zunehmen und abzuleiten. 

234. Die stutzenden Unterglicder endlich haben in erster 
Linie den Zweck, die Mauer abzuschliehen und die Hangeplatte 
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aufzunehmen. Dieser stlltzende Teil des Hauptgesimses wird 
gebildet: 

1. durch durchgangige Unterstutzung der Hangeplatte, 
2. durch teilweise Unterstutzung der Hangeplatte durch 

Konsolen, 
3. durch Verbindung dieser beiden ersten Arten. 

235. Fig. 314 zeigt ein Hauptgesims im Schema, v. h. in 
einsachen Linien, die Bezeichnungen der einzelnen Teile find in 
die Skizze eingeschrieben. Gesimse von dieser Form kommen 

auch als Ourtgesimse u. dgl. vor. Oft 
bestehen die Hauptgesimse aus drei grotzen 
Abschnitten, deren oberster dem in Fig. 314 
skizzierten Teil entspricht und dann wohl 
Kranzgesnns heiht, wahrend der mittlere 

314. Fries, der untere Architrav genannt wird. 

Sima. 

Ng. 

X S'ivvia.. 

^^   j 

’1 sC&KjM tan 

Fig. SIS. 

Fig. 315 zeigt eine solche Bildung im Schema, wozu wir 
einstweilen folgendes bemerken wollen: 

Wenn es auch Sache der Formenlehre ist, die Haupt- 
qesimse in formaler Hinsicht zu behandeln, so muh doch die 
Baukonstruktionslehre einige allgemeine Kenntnis der Formen 
voraussetzen. 

Um nun einigermahen das Aufzeichnen der Konstruktion 
von Hauptgesimsen zu ermoglichen, geben wir einige Regeln, 
durch deren Beachtung die Gesimse auch in formaler Hinsicht 
korrekt werden. Die eingehende Beschreibung und Begriindung 
der Formen muh aber der Formenlehre vorbehalten bleiben. 

236. Haufig pflegt man nun das Hauptgesims mit allen 
Teilen des in Fig. 315 dargestellten Schemas auszubilden. In 
der Form dieses Schemas Fig. 315 besteht das Hauptgesims, 
wie wir oben gesehen haben, aus: 
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a) dem Kranzgesims mit seinen drei Teilen, 
d) dem Fries, 
o) dem Architrav. 

237. Die drei Teile find gewohnlich verschieden groh. In 
nnserm Schema ist die ganze Hohe in 18 Teile geteilt. Das 
Kranzgesims erhielt 7, der Fries 6 und der Architrav 5 Teile. 
Oft wird an Stelle des Architravs auch eine kleinere, einfachere 
Gliederung gewahlt, die nur den Zweck hat, den Fries von der 
unteren Mauer zu trennen. Der Fries wird oft mit Ornamenten 
versehen, oft wird er durch Konsolen unterbrochen, welche auf 
dem Architrav aufsitzend das Kranzgesims tragen. In Fig. 316 
ist ein einfaches Hauptgesims in seinen 3 Teilen, bestehend aus 

Architrav, Fries und Kraiizgesims, dargestellt. Fig. 317 stcllt 
ein Hauptgesims mit Konsolen dar. Statt des Architravs 
ist als Abschlust nach der Stockmauer ein Rundstabchen mit 
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2 Plattchen gewahlt. Fig. 318 stellt ein reicheres Hauptgestms 
mit Konsolen und Zahnschnitt bar; Kranzgesims, Fries und 
Architrav find vorhanden; das Kranzgesims wild durch Konsolen 
gestiitzt, die den Fries unterbrechen. Zwischen je 2 Konsolen t|t 
tine Erhohung zur Belebung der Friesflache angebracht. 

Fig. 318. 

238. Hauptgesimse aus Werksteinen konnen aus einem 
oder mehreren Stricken konstruiert sein. Besonderes Augenmerk 
ist darauf zu richten, dah die Stucke genugend einbinden, um 
ein uberkippen zu verhindern, was umsomehr zu befrirchten ist, 
weil das Hauptgesims in der Regel nicht belastet ist. 

Die Figuren 316 und 319—322 zeigen zunachst einige ein- 
sachere Hauptgesimsbildungen. Hciufig wird die Mauer uber die 
Balkenlage des Dachgeschosses hinausgefuhrt; dieser Teil heiht 
Kniestock. Fig. 321 zeigt einen solchen Fall. 

239. In Fig. 320 ist ein Hauptgesims mit Zahnschnitt 
dargestellt, wahrend Fig. 322 ein Hauptgesims mit Zahnschnitt 
und konsolenartigen Stutzen zeigt. Uber diesen Konsolep befindet 
sich ein kleines Profit, welches jeweils um eine Konsole gefuhrt 
ist und dann an der Wand entlang bis zur nachsten lauft. Man 
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liennt diese Behandlungsweise ernes Architekturteils verkropseu. 
Wie aus der Untersicht Fig. 322 zu ersehen ist, bildet sich oft 
an der Ecke eine viereckige Flache, welche glatt gelassen oder mit 
einer Verzierung versehen werden kann. 

240. Die Konstruktion der Hauptgesimse bedarf grower 
Dorsicht, weil ein grotzer Teil der einzelnen Sterne uber dre 
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Wfl. 323. 
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Mauer hinausragt und die Gefahr vorhanden ist, dak fie 
..tippcn" und heruntersallen. Die Steine mussen also entweder 

1. entsprechend ties in die Mauer einbinden (Fig. 321), oder 

2. hinreichend durch libermauerung belastet sein. Dazu dient 
z. B. die Attika, ein Architekturteil, den man oft an- 
wendet, und den wir Aoch naher kennen lernen werden 
(Fig. 323), oder 

3. das Hauptgesims muh durch geeignete VeranKeritng vor 
deni Umkippen gesichert werden (Fig. 324). 

Oft wird das Hauptgesims auch vor dem Herunter- 
sallen dadurch gesichert, dah man es zwischen Mauer 
und D a ch s ch w e l l e einspannt (Fig. 325). 

Diese oft angewendete Konstruktion genugt zwar 
meistens, indessen bietet sie keinerlei Sicherheit, menu im 
Dach ein Brand entsteht, da die Steine sofort herunter¬ 
sallen werden, wenn die sie haltenden Hdlzer verbrannt sind. 
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241. Bei der Uberlegung, ob der Schwerpunkt des Gesimses, 
hinreichend unterstutzt ist, mussen auch alle vorubergehenden Be- 
lastungen ins Auge gefaht werden. Dazu gehoren aber die 
Lasten, welche durch Schnee, ferner durch Arbeiter, z. B. 
Dachdecker, Klempner u. dgl., entstehen. 

242. Wir wenden uns jetzt zu den Konstruktionsarten, wie 
fie sich auf Grund der vorsiehenden Uberlegungen ergeben. 

Fig. 326 zeigt ein Motiv einsachster Art. Das Haupt- 
gesims besteht aus den drei Teilen: Unterglied, Hangeplatte nnd 
Oberglied (8ima). 

Die Hangeplatte bindet durch die 1^ Stein starke Mauer 
durch und ist noch durch die Dachschwelle belastet. Die Sana 
ist aus Blech und bildet die Dachrinne, das Unterglied ist mit 
einem Zahnschnitt versehen, an der Ecke steht hier ein Zahn, es 
konnte aber auch, wie wir gesehen haben, eine Zahnliicke ent¬ 
stehen. ' 
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Fig. 327 zeigt ein gleiches Motio in reicherer Ausbildung. 
In Fig. 323 ist ein Hauptgesims mit Attika dargestellt. 

Unter Attika versteht man den Aiisbau. dec noch uber das Ge- 
fims selbst hinaustritt. 

Fig. 327. 

243. Besonderer Sorgfalt bedarf die Konstruktion des Ge- 
simses an den Gebaudeecken, weil da haufig der Schwerpunkt 
nicht unterstutzt ist. Man hat dann durch geschickten Fugenschnitt 
und qute Verankerung dafur zu sorgen, dah dem Mitzstande 
Rechnung getragen wird. 

244. Manchmal werdenHauptgesimse nach Art der Fig. 328a 
ausgefuhrt. Dabei stcigt das Kranzgesims am Giebel schief auf und 
schlietzt ein dreieckiges Feld ein. Man hat bei dieser Konstruktion 
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F'g. 328 a. 

Fig. 328b. 

besonders der Eckbild- 
ung viele Sorgfalt zu- 
zuwenden; der Eckstein 
ist in Fig. 328 b iso- 
metrisch ausgetragen. 
Der Stein in der 
Giebelspitze must so 
gearbeitet sein, dah 
er genau die Spitze 
schlieht. Jmmer wird 
man bemuht sein, so 
wenig als moglich 
Steinverlust zu haben. 

Zur Anfertigung der 
einzelnen Gesimssteine 
bedarf man genau aus 
getragener Schablonen. 
Wir werden bei den 
Steinmetzarbeiten aus 
das Verzeichnen der 
Schablonen zuruckkom- 
men und wenden uns nun 
zu den Hauptgesimsen 
aus Backsteinen. 

F'g 329. 
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215. Die Hauptgesimse aus Backsteinen werden in der 
Regel geringere Ausladung haben als solche aus Werkstucken. 
Einfache Gesimse dieser Art bildet man durch Vorkragen mehrerer 
Schichten. Die Rinne liegt entweder auf, Fig. 329 bis 331, 

331. 

oder sie ist vorgehangt, Fig. 332 und 333; doch rvird letztere 
Art der Ansfuhrnng gewohnlich nur bei einsdchere'n Bauten 
gewahlt. 
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Die Konstruktion und Befestigung der Rinne werden wir 
in einem anderen Teile besprechen, indessen haben wir bei den 
Darstellungen der Gesimse gewohnlich die Rinne mitgezeichnet, 
so datz der Zusammenhang, der zwischen Gesims und Rinne 
besteht, ersichtlich ist. 

246. Zur Bildung der reicheren Backsteingesimse werden 
gewohnlich Kormsteine verwendet. Die Fig. 334—336 zeigen 
einige Motive fur Gesimse aus Formsteinen. Bei ganz feinen. 
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Ausfuhrungen werden die Gesimse ganz oder teilweise aus 
Lerrakotten hergestellt. Fig. 337 zeigt ein solches Beispiel. 

Fig. 835. 

Namentlich destehen die Konfolen fct)v oft aus TerraEoiteu. 
Fig. 338—340 zeigen einige Beispiele vou solchen Konsolett. 
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28. Kapitrl. 

59. Die Giebel. 

247 Jm Anschluh an das Hauptgesims wollen wir hier die 
Konstruktion des Giebels besprechen, wahrend wir die formale 
Ausbildung der Zormenlehre iiberlassen mussen. 

Der Giebel entsteht zunachst bei dem Satteldach, wie aus 
Fig. 341 zu ersehen ist; Giebel entstehen aber auch, wenn 

Fig. 841. Fig. 342. 

Mauerteile uber das Haupt¬ 
gesims hinaus erhoht werden, 
wobei sie entweder am Erd 
boden (Fig. 342) oder erst uber 
dem Hauptgesims (Fig. 343) 

_ ansetzen konnen. In den bei- 
den tetzteren Fallen dienen die 
Giebel dazu, den im Dach- 
geschosi vorhandenen Raumen 
Licht zuzufuhren. - 

Der Giebelanfang heiht Girbrlfnh, der Giebel ist gegen das 
Dach hin durch das Girbelgesims abgetrennt. 

Dieses GesimZ zieht sich in der Richtung der Dachneigung 
in mahiger Ausladung bis zur Girbrlspihe. Diese Spitze ist in 
manigsaltiger Weise ausgebildet. Die Hauptgesimse endigen ent¬ 
weder stumps am Giebel oder sie sind durch die sogen. Giebel- 
staffet auch Gicbelschulter genannt, verdeckt. Diese Gicbelschulter 
ist also ein Stiick Mauerwerk, das mindestens um die Aus¬ 
ladung des Hauptgesimses vor die Flucht vortritt und entweder 
bis zur Erde hinabreicht, also einen Wandpseiler bildet, oder das 
m gewisser Hohe durch Auskragung entsteht. 

Ein Beispicl dieser Art zeigt Tasel V. 
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Das Mauerwerk des Giebels wird entweder durch das Dach- 
eindeckungsmaterial iiberdeckt, wie Fig. 344 zeigt, over es find 
zur Abdeckung Schragsteine notig, wie Tasel V zeigt. 

Wir geben in Tafel VI Beispiele fur Giebel, aus denen di 
Konstruktion ersichtlich ist. 



Tafel VI. 
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29. Kapitel. 

60. Bauzeichnen. 
(Fortsetzung.) 

■ 248. Es wird nun unsere Aufgabe fein, zu unserem Wohn- 
haus auf dem Lande die Balkenlage zu entwerfen. Selbst- 
verstandlich mussen wir voraussetzen, dah der Techniker sich uber 
die Grundsatze der Zimmerkonstruktionen schon unterrichtet hat,*) 
wir werden uns also hauptsachlich mit der zeichnerischen Dar- 
stellung befassen. In Planen, die im Mahstabe 1:100 gezeichnet 
find, pflegt man die Batten in Form von geraden Linien ein- 
zuzeichnen, wie Fig. 345 ein Beispiel zeigt. Diese Linien deuten 
die Mitten der Balken an. 

249. In unserer Tafel „Balkenlage" sind die Balken 
vollstandig eingezeichnet, weil der grohere Masistab 1: 50 
dies ermoglicht. Die Einteilung wurde so vorgenommen, dah 
zuerst an den Giebeln, dann auf beiden Seiten der in 
Frage kommenden Mauern die Balken verzeichnet wurden. In 
den verbleibenden Zwischenraumen wurden dann Balken so 
verzeichnet, dah die Abstaude von Mitte zu Mitte das ubliche 
Mah von ca. 75 cm enthielten. Die unter den Balken- 
kopfeu liegenden Mauerlatten find ebenfalls, so weit sie sichtbar 
find, zu verzeichnen. 

250. Es find jetzt noch die entstehenden Unregelmahigkeiteil 
uud die Auswechsllingen zu besprecheu. Wir wissen, dah die 

' *) Der zwcite Band des gcsamtm Baugewerbes, also Lieserung 11—20, 
' enthall die Zimmerkonstruktionen. 
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Balken art den Schornsteinen ..ausgewechselt" werden mussen, 
diese Wechsel find auch in unserem Beispiel durchgefuhrt. Un- 
regelmcihigkeiten in der Verteilung entstehen an den Stellen, wo 
die durchgehenden Balken zu weit auseinander kommen wurden, 
wenn man nicht einen zweiten Balken in den zu grohen Zwischen- 
raum legen wurde. Auch die Treppenwechsel find vorschrifts- 
masiig auszufiihren. 

Weitere Erklcirungen erscheinen mil Rucksicht auf das gut 
durchgearbeitete Blatt ..Wohnhaus auf dem Lands, Balken- 
lagc" entbehrlich. 

Ein weiteres Blatt „Sparrenlage" fall den Abschlusi der 
Grundrisse unseres Musterentwurfs bieten, zunachst wollen wir 
uns aber mit der „Fafsade" beschaftigen. 

Die Kssade. 
251. Die Darstellung der Fassade kann entweder sarbig 

oder schwarz erfolgen, oft wird auch die Schraffiermethode an- 
gewendet. Wir werden fur alls drei Arten Beifpiele vorfuhren. 
Um die Faffade forgfaltig aufzeichnen zu konnen, must eine 

zuverlafsige Skizze vorliegen. Obenstehende Fig. 346 zeigt uns 
die Skizze der Giebelansicht und Fig. 347 die der Hauptansicht 
in kleinem MaHstabe. Aus dem Grundrih ist nun zunachst die 
Hauptansicht zu entwickeln. Auher der Grundriheinteilung ist aber 
auch ein Bild iiber die Hohenverhiiltnisse notig, auch ist es 
vorteilhaft, wenn wir uns wenigstens ganz allgemein iiber die 
beabsichtigte Konstruktion klar werden. . .... 
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Der Zeichner wird sich also auch einen ungefahren Quer- 
schnitt machen, der ihm spater auch als Unterlage bei der Be- 

arbeitung der Schnitte dienen kann. Fig. 348 zeigt uns links 
den Querschnitt als Skizze mil eingeschriebenen Mahen. 

Fig. 348. 

252. Wir gehen jetzt an die Bearbeitung der Fassade selbst, 
die im Mahstab 1:50 aufgezeichnet werden soll. Der Socket 
bestehe aus gelbem Sandstein, die Mauern find mit gelben 
Verblendern zu bekleiden. Die Ecken des Hauses und des vor- 
springenden Giebels (Risalits) werden nnt roten Backsteinen 
verblendet, die Gewande der Fenster bestehen aus Profilsteinen, 
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tot Lbrigen sollen aber Formsteine nicht verwendet werden. Das 
Dach wird mit dunkel gedampften Ziegeln eingedeckt. 

253. Die Hauptsache beim Aufzeichnen der Fassade ist nun 
die Festlegung der Achsen und Hauskanten. Diese Linien ergeben 
sich aus dem GrundriH nach Art der nebenstehenden Fig. 348. 
Wenn die Achsen genau verzeichnet und wiederholt gepruft 
find, legt man die im Schnitt gegebenen Hohenlinien mahstab- 
lich fest. Dadurch erhalt man oann die horhontale Einteilung, 
wahrend die Achsen und Kanten die vertikale Einteilung ergeben. 

254. Da wir die Fassade in Backstein ausfuhren sollen, 
werden wir die Hohe mit dem Schichtmatz in Einklang bringen, 

wahrend die Thur- und 

Fig. 880. 

BaukonstruktionSlehre. 

Fensteroffnungen thun- 
lichst im Kopfmah auf- 
gehen sollen. 

Wir benutzen jetzt die 
Kopfmahtabelle und fer- 
rigen uns ein Schicht- 
mah an, das wir auf 
dem Kand der Zeich- 
nung auftragen, so dah 
die zu fertigende Zeich- 
nung nun aussieht, wie 
Fig. 349 in kleinem Mah- 
stabe zeigt. 

Bei der Aufzeichnung des Sockels 
haben wir fitr richtigen Fugenschnitt zu 
sorgen, die Fenster bieten keineSchwierig- 
keiten, ebensowenig die rote Einfassung 
der Giebelpartie, deren Breite naturlich 
ebenfalls' ein Steinmatz enthalten soll. 

Auch die Einteilung der schief an- 
steigenden Giebelgesimse ist nichtschwierig. 
Auch hier wird man die Achsen der 
Lucken feststellen und von da aus die 
beiden Seiten ausbilden. Siehe Fig. 350. 

255. In ganz ahnlicher Weise ist 
das Hauptgesims zu behandeln. Um 
dieses richtig zu verzeichnen, mache man 
sich einen Schnitt der beabsichtigten Form. 
In diesem Schnitt soll auch die Kon- 
struktion der Rinne und der Dach- 
anschluh zu sehen sein (Fig. 351). 

18 
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SHit Hilfe dieser Angaben und unter Zugrundelegung ber 
allgemeinen Regeln ber Baukonstruktionslehre kann es nun nicht 

schwer fallen, die Fassade aufzuzeichnen 
und mit Tusche auszuziehen. 

Man wird bann die Schatten nach ben 
Regeln ber Schattenlehre*) bestimmen. 
Dann wird man die Farben aufzutragen 
haben, wobei man zunachst die ganze 
Fassade, mit Ausnahme des Daches, der 
Fenster und des Sockets mit einem Grund- 
tone anlegt. Derselbe wird durch eine 
schwache Mischung von Chromgelb und 
gebr. Siena erzielt. Danach find alle 
roten Ziegelsteine mit einer Mischung 
von vorwiegend Karmin und etwas gebr. 
Siena zu uberlegen. Endlich wird man 
dann das Dach mit einem Tuschton ab> 
tonen und den Schatten mit demselben 
Ton anlegen. 

Die Aufzeichnung und Behandlung der schwarzen Fassade 
erfordert nunmehr keine weitere Besprechung mehr, so bah wir 
uns nun zu den Schnitten wenden konnen, die wir in einem 
folgenden Kapitel beschreiben wollen, nachdem wir erst in Band 2 
die Holzkonstruktionen kennen gelernt haben werden. 

*) Folgt in einem spatern Bande. 
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30. Kapitel. 
61. Die Fenster. 

256. Die Fenster unterbrechen die Wandflache und beleben die 
Faffade. Die Form der Fensteroffnungen ist die eines stehenden 
Rechtecks. Die obere Abgrenzung ist entweder gerade oder ge- 
kriimmt. Durch eine senkrechte Mittellinie wird das Fenster in 
zwei symmetrische Halften geteilt, die Mittellinie heiht Fensterachse. 

257. Die Groste ist verschieden je nach dem Zwecke des 
Fensters. In gewohnlichen Wohngebauden pflegt man sie 1,10 
bis 1,20 m breit anzulegen. Fenster in untergeordneten Raumen 
kiinnen auchwohlschmaler, Schaufenster, Treppenhausfensteru. s.w. 
breiter werden. Die Hohe must zur Breite in angemessenem 
Verhaltnis stehen. Gewohnlich macht man die Fenster in Wohn- 
raumen bis 2 mal so hoch als breit. Werden zwei oder mehr 
Fenster unmittelbar nebeneinander angelegt, so entstehen (Fig. 352) 
„gekuppelte Fenster"; oft werden gekuppelte Fenster durch eine 
gemeinsame Uberdeckunng zusammengezogen. Zwischenpfeiler 

>aus Backstein find min- 
destens 25 om stark, solche 
aus Haustein konnen 
schwacher sein. Die 
Fensteroffnungen pflegen 
gegen die Unbilden der 
Witterung durch Glas- 
verschliisse geschlossen zu 
werden. Zur Aufnahme 
dieser spater zu be- 
sprechenden Verschliisse 
mussen die Offnungen 
entsprechend eingerichtet 
werden. Von besonderer 
Wichtigkeit ist daher die 
Ausbildung der Fenster- 
umrahmung. ^'iq. 3h'2. 

Die Begrenzung nach unten nennt man Sohlbank. 
Die seitlichen Begrenzungen heihen Gewande. 

. Die obere Begrenzung wird Sturz oder, wenn sie gekrummt 
fft, Fensterbogen genannt. Alle drei Teile zusammen heihen 
Fenstergestell. Unter Fensterleibung versteht man die in der 
Offnung liegenden seitlichen Flachen des Fensterausschnitts. Je 
nachdem diese vor oder hinter der Verglasung liegt, nennt man 
sie innere oder austere Leibung. 

15* 
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Das Mafi der Entfernungen der einzelnen Teile des Fenster- 
gestells von einander bildet „das Achtmatz des Lensters". 

s. Die Sohlbank. 

258. Die Sohlbank dient zur Aufnahme des Fenstergestells 
und begrenzt dasselbe nach unten. Um das Regenwasser ableiten 
zu konnen, erhalt sie eine Wasserschrage, wird mindestens 6—7 cm 
vor die Mauerflucht gesetzt und mit einer Wassernase versehen. 
Ferner pflegt man bei Beginn der Wasserschrage einen kleinen An- 
satz stehen zu lassen, uber den sich spater der Futterrahmen der 
Verglasung legt. Um auch bei der geneigten Wasserschrage einen 
guten Standpunkt fur die Gewande zu gewinnen, wird an der- 
selben das Profit des Gewandes angearbeitet. Die Fuge zwischen 
Gewande und Sohlbank heiht Standfuge. Die Gewande werden 

mittelst Dubel auf der 
Sohlbank versetzt; es 
find daher geeignete 
Locher vorzusehen. 
(Die Dubel find ge- 
wohnlich aus Eichen- 
holz von 2% cm Breite 
und von 7—9 cm 
Lange. Die eineHalfte 
steckt in der Sohlbank, 
die andere im Ge» 
wande.) 

Fig. 354. 

Fig. 355. NS' bi>6. 

Die Figuren 353—357 zeigen die konstruktive Durchbiwung 
einer Sohlbank in verschiedenen Ansichten. Der unter der Sohl- 
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bank befindliche Teil der Mauer heiht Brustungsmauer. Beim 
Versetzen der Sohlbank wird zwischen dieser und der Brustungs¬ 
mauer ein Hohlraum gelassen, der erst spater, menu sich das 
Gebaude gesetzt hat, ausgefullt wird (siehe Fig. 355). 

259. Die Liicke hat den Zweck ein Brechen der Sohlbank 
zu verhuten, was durch das ungleichmahige Sichsetzen des be- 
lasteten Mauerwerks unter den Gewanden und des unbelasteten 
Brustungsmauerwerks sehr leicht geschehen kann. 

Bei gekuppelten Fenstern setzt man die Sohlbank aus 
mehreren Stricken zusammen und stoht diese unter das innere 
Gewande. Siehe Fig. 356. 

Bei Sohlbanken, Fig. 357, die zwischen den Gewanden ein- 
geschoben find, ist ein Zerbrechen nicht zu befiirchten, weil sie 
keine Belastung auszuhalten haben. Man nennt solche Fenster- 
banke auch „Streifbanke", weil sie das Gewande nur streifen. 

Fig. 359. 

Sollen die Sohlbanke aus Backsteinen 
hergestellt werden, so suhrt man diese 
in etwas geneigten Rollschichten aus 
gut gebrannten in Cement vermauerten 
Steinen aus. So hergestellte Sohlbanke 
werden durch Cementputz, Zinkblech, 
Schiefer u. dgl. gegen die Witterungs- 
einflusse geschiitzt. Siehe Fig. 358. 

Oft verwendet man auch glasierte 
Schrag- und Nasensteine, bei denen ein 
besonderer Schutz nicht niitig ist. Siehe 
Fig. 359. 
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260. Von wesentlichem Einfluh auf die Gestaltung der Sohl- 
bank ift, wie schon bemerkt, das Fenstermotiv und uberhaupt der 
ganze Charakter und Stil der Fassade. 

Fig. 360. 

Fig. 361. 

BetrachtenwirFig. 
355, so finden wir, 
dah die Sohlbank aus 
der Mauerflucht her- 
austritt. Aus dem 
Schnitt ergiebt sich 
die Abmessung fur die 
Ausladung. In Fig. 
360 ladet die Sohl¬ 
bank ebenfalls vor die 
Flucht aus und setzt 
sich nach beiden Seiten 
als Fensterbankgurt 
fort. 

Weit ausladende 
Sohlbanke werden 
durch Konsolen unter- 
stutzt, worauf wir so- 
gleich zuruckkommen 

I werden. Die Sohl- 
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tmnfe konnen auch mit der Briistungsmauer bundig liegen. Ein 
solches Beispiel zeigt Fig. 363. ^ . 

Mehr zu empfehlen ist es allerdmgs, wenn ore Sohlbank, 
wie schon oben bemerkt, mit einer Wassernase zur Ableitung des 
Regenwassers versehen werden kann. 

Fig. 362 a. 

7 
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Fig. 362 b. 

261. Wir wollen jetzt 
noch der Streifbanke ge- 
denken, wofiir wir in den 
Figuren 357, 362 Bei- 
spiele finden. In diesen 
Beispielen find die Ge- 
wande bis zum Fustboden 
der Briistungsmauer her- 
abgezogen. Die Sohlbank 
selbst kann entweder hinter 
der Flucht der Gewande 
zuriickliegen, wie Fig. 357 

und 362 zeigt oder sie kann mit derselben bundig sein. 
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Tritt die Sohlbank weit vor die BrLstungsmauer hervor, 
so wird fie durch Konsolen unterstutzt. Es ist dabei gleichgultig, 
ob es sich um Streifbanke oder um gewohnliche Sohlbanke 
handelt. Em Beispiel ersterer Art zeigt Fig. 362, wahrend in 
Fig. 364 eine gewohnliche Sohlbank mit Konsolen dargestellt ist. 

262. In Fig. 362 a und b ist besonders die Verbindung 
der Sohlbankkonsole mit der Mauer zu beachten. Man nennt 
diese Konstruktion „verfafien". Am besten werden die Konsolen 
und die Brustungsplatte aus einem Stiick gefertigt. 

Ein Beispiel wie die oft nach unten keilsormig zulaufenden 
Konsolen zu bearbeiten find, wenn sie beim Verblendbau ver- 
wendet werden sollen, zeigt Fig. 364 a und b. 

Um ncimlich die Verblendsteine nicht verhauen zu mstssen, 
laht man die Seiten der Konsolen senkrecht laufen. Diesen senk- 
rechten Ansatz, der mit der Mauerflucht biinbig liegt, werden 
wir auch bei anderen Architekturteilen finden Fig. 361 zeigt 
bei a eine Sohlbank, deren Profit an den Enden aus eine 
senkrechte Flache auslauft. Dasselbe ist bei dem spater zu be- 
sprechenden Teil b derselben Figur der Fall. 

In Fig. 361 zeigt der Schnitt der Sohlbank ein schwalben- 
schwanzformiges Loch, welches dazu dient, die spateren Tischler- 
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arbeiten zu befestigen, auch diese Figur zeigt die spater aus- 
zufullende Lucke unter der Sohlbank. 

m. 

CO 
CO 

do 

263. Entweder ist die Briistungsmauer gerade so stark wie 
die iibrige Mauer oder sie ist schwacher, in welch letzterem Falle 
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entweder tttttcn oder autzen 

Fig. 864 b. 

oder beiderseitig Nischen entstehen. 
Anf die Bildung der inneren 
Fensternischen werden wir unten 
zuruckkommen. 

Jst die Fensterbrustung auS 
Backsteinen gebildet, so wird sir 
nach den allgemeinen Verbands- 
regeln und nach den ublichen 
Mauerstarken hergestellt, wobei 
aber auch manchmal eine Luft- 
schicht angeordnet wird, wie aus 
Fig. 358 zu ersehen ist. 

> Jst wie in Fig. 357 und 362 
die Brustungsmauer durch eine 
Steinplatte verkleidet, so ergiebt 
sich diese Luftschicht haufig eben- 
falls. Bezstglich dieser Platten 
sei noch bemerkt, dah sie oben 
mit der Sohlbank und unten 
mit dem Fuh vernutet werden, 
wie aus den Schnitten der 
Figuren 357 und 362 a zu er¬ 
sehen ist. 

b. Kenstergewande. 
264. Die Hohe des Gewandes ist durch die lichte Ferister- 

HSHe gegeben, die Breite richtet sich nach der Fensterweite und 
die Starke nach der Dicke der Mauer. Fur gewohnliche Fenster von 
1,10 m lichter Write werden die Gewande 2 w hoch, 15—20 cm 
Brett und etwa 15—18 cm stark. Die innere Seite des Ge¬ 
wandes tritt ca. 6—7 cm uber die innere Leibung der Fenster- 
uische vor, sie heiht Anschlag und dient zur spateren Befestigung 
des Fensterfutters. Dieser Anschlag wird in Form eines 3 bis 
4 cm starken Falzes aus der Sohlbank fortgesetzt (siehe Fig. 354). 
Die Gewande werden, wie schon bemerkt, mittelst Dubels aus 
der Sohlbank versetzt. Am oberen Ends der Gewande kommen 
oft Bindersteine zur Anwendung; diese haben den Zweck, die 
Gewande mit der Mauer zu verbinden, find mindestens so hoch 
wie die Gewande breit find und greifen 30—40 cm in die 
Mauer ein (Fig. 365 a bei A). Statt der Bindersteine werden 
oft Fensteranker oder Stichanker zur Befestigung der Ge¬ 
wande benutzt, die gewisse Vorzuge vor den Bindersteinen haben 
(Fig. 365b). 
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265. Die Bearbeitung dec Gewande mujj an alien sicht- 
baren Teilen eine sehr sorgfaltige sein. 

Die vordere Seite wird entweder glatt gelassen 
oder profiliert. Das einfachste Motiv ergiebt sich durch 
Brechen der inneren Gewandekanten, wie Fig. 366 
zeigt; eine solche Bildung nennt man Fase. Tafel VII 
Fig. 1—6 zeigen einige Gewandedetails in reicherer 
Profilierung. 

Haufig werden auch architravartige Gliederungen, 
wie sie auf der Tafel VII Fig. 7—10 dargestelll find, 
angewendet. 

In vielen Fallen IStzt man die Profile nicht ganz 
bis zur Sohlbank heruntergehen, sondern man bildet 

X 

Fig. 366. 
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in einer Hohe von ca. 15—25 cm eine Endigung, wodurch dem 
Gewande gewissermahen ein Fuh gegeben wird, wie dieses in 
Tafel VII, Fig. 1—6, veranschaulicht ist. Dasselbe erreicht man, 
wenn man das Profil in besagter Hohe wiederkehren laht, 
wie Tafel VII Fig. 10 zeigt. 

266. Werden Fassaden in Quadersteinen ausgefuhrt, so 
ftellt man auch die Fensterumrahmung sehr haufig daraus her. 
Fig. 367. Diese Behandlung hat nicht nur den Vorteil, dah 

ein gleichmatzigeres Sichsetzen stattfindet, als bei dem Gestell- 
senster, sondern dah auch ein besserer Verband erzielt wird, als 
bei letzteren, wenn nur jene die Fensterumrahmung bildenden 
Quader nicht zu klein gemacht werden. 

Ein anderes Verfahren, welches meistens bei Verblendstein- 
mauerwerk angewendet wird, besteht darin, dah man die 
Gewande in mehrere Stiicke zerlegt und durch Bander unter- 
bricht, wodurch der Verband mit der Mauer hergestellt werden 
soll, siehe Fig. 360. Diese Fensterumrahmung giebt der Fassade 
ein lebhafteres Aussehen, die Herstellung ist aber eher teurer, 
als die der Umrahmungen mit durchlaufenden Gewanden. Bei der 
Ausfuhrung empfiehlt es sich, die Binder mit den Gewande? 
teilen aus einem Stuck zu arbeiten (Fig. 368) und zwar so. 
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dah das Stuck des Gewandes, welches in die Mauer greift, so 
viel hinter die Flucht zuriickspringt, als die Breite eines Ver- 
blendsteines ausmacht, wie dieses in Fig. 368 bei a angegeben 
ist. Auch die Hohe der einzelnen Umrahmungsstucke ist nicht 
beliebig zu wahlen, sondern es ist auf die HLHe der Backstein- 
schichten Rucksicht zu nehmen. Nur dadurch wird ein sicherer 
Verband mit dem ubrigen Mauerwerk erzielt. 

267.. Eine oft vorkommende Bildung bei der Quader- 
umrahmung ist in Fig. 369 und 370 dargestellt. Diese besteht 
darin, dah man namlich noch hinter die Quaderumrahmung 
ein Fenstergestell aufstellt, an welches der Fensterfutterrahmen 
angeschlagen wird. Die Quadern brauchen dann nicht die ganze 
Tiefe der Leibung zu erhalten. 

268. Sehr haufig werden die Fenster in Backstein aus- 
gefuhrt, dabei werden teils einige Teile aus Haustein oder Putz 
hergestellt, teils werden nur Ziegelsteine verwandt. Besonders 
haufig wird die Sohlbank allein aus Haustein gefertigt, wahrend 
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die Gervande aus Back- 
stein gebildet find und 
oft durch eingesetzte 
Quadern unterbrochen 
werden, wobei naturlich 
wiederum die Quadern 
dem Backsteinmah ent- 
sprechen mllssen (Fig. 
371). 

Der obere Abschluh 
des Fensters ist in diesem 
Fall durch einen Hau- 
steinbogen erzielt. 

Weitere Beispiele find 
in den Tafeln VIII und 

Fig. 371. 
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Bei Tafel VIII ist die Fensterumrahmung aus Backstem 
ergestellt, wahrend die Wandflachen geputzt find. 

Tafel IX zeigt ein Beispiel im gotischen Stil. 
Sowohl bei Tafel IX als in Fig. 385 find in Luherst 

rvirkungsvoller Weise verschiedenfarbige Ziegelsteine angewendet. 
Harnack, BaittmistniktionSlehre. 



Lafel IX. 
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269. Zur Fensterbildung werden auch haufig Saulen und 
Pilaster verwendet. Pilaster nennt man Vorspriinge, welche bei 
rechteckigem Querschnitt einen saulenartigen Character haben. 
Beispiele dieser Art sind in den Fig. 372 und 373 gegeben und 
jperden in der Formenlehre noch ausflihrlicher besprochen werden. 

v. Jensterstur;. 

270. Der obere Anschluh des Fensters ist teils geradlinig 
und heitzt dann „Sturz", teils bogenfbrmig und heitzt dann 
^Fensterbogen". 

1. Der Slurz. 
271. Der geradlinige Fenstersturz kann die Last der daruber 

befindlichen Mauer, Gebalke u. s. w. nicht tragen. Man latzt 
daher den Sturz nur soweit in die Mauer hineinreichen, als die 
Fensterleibung breit ist, die Fensternische selbst wird mit einem 
Bogen uberspannt oder durch einen oder mehrere I-Trager uber- 
deckt (Fig. 374a und 374b). Auch der Sturz selbst wird oft 

Fig. 374d. 

Fig. 375. 

vorteilhaft mil einem Entlastungsbogen versehen, besonders dann, 
wenn er bei dunnenMauern durch ihre ganze Starke hindurchreicht. 
Die beiden Bogen liber dem Fenstersturz und liber der Nische 
kbnnen entweder unabhangig voneinander oder zu einem Bogen 
vereint im Berband ausgefiihrt werden (Fig. 374 und 375). 

16* 
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Ber gekuppelten Fenstern wird gewohnlich sowohl Lber 
das ganze Fenster, als auch uber jede einzelne Offnung ein 
Entlastungsbogen gespannt, wie Fig. 376 zeigt. Der Nischen- 
bogen sollte aber nicht unter 25 em stark gemacht werden. 

272. Wenn sich der Bogcn uber dem Putz nicht mehr mit 
dem Nischenbogen in innigem Zusammenhang bringen latzt, so 
ist, besonders wenn die Offnung sehr graft iff, noch ein zweiter 
Entlastungsbogen anzuordnen, welcher durch die ganze Starke 
der Mauer reicht. Einen solchen Fall stellt uns Fig. 377 dar, 
der infolge der reicheren Architektur der Entlastungsbogen 
ziemlich hoch hinallfreicht. 
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Wenn der gerade Fenstersturz aus Backstein heraestellt 
werden soll, so wird er als „scheitrechter Bogen" ausgefuhrt. 
In Fig. 378—381 find einige Verbande fur den scheitrechten 

Fig. 382. 

Bogen dargestellt, wahrend uns Fig. 382 die Anwendung des 
scheitrechten Sturzes in Backstein fur ein Fenster im Putzbau 
vorsiihrt. 

273. Die Entlastungsbogen finden bei dem scheitrechten 
Bogen in derselben Weise Anwendung wie bei den Fenstern, 
die durch einen Steinbalken uberdeckt find, besonders wenn der- 
selbe bei grdtzeren Spannweiten oder bei Doppelfenstern an- 
gewendet werden soll. Siehe Fig. 383. 

, 274. Jst die Fensterleibung „abgeschragt", wie Fig. 384 
-ergt, so empfiehlt es sich, wenn eine sichere Konstruktion erzielt 
werden soll, dah man den Bogen nach hinten absatzweise weiter 
werden lciht, wie Fig. 386 zeigt. Im andern Falle (Fig. 384) 
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nriirbe man viel Steinstuckchen erhalten, weshalb man diese Kon- 
struktion nur da anwenden wird, wo die Abschragung der Leibung 
nur einc sehr geringe ist, da die treppenartigen Absatze spater 
mit Putz ausgeflillt zu werden pflegen. 

Fig. 383. 

275. Heutzutage verwendet man, um erne horizontals ab- 
gedeckte Fensternifche zu erhalten, sehr haufig eiserne I- und L* 
Eisen, wenn Backsteinbogen nicht angewendet werden fallen. 

276. In den Figuren 387—390 geben wir einige Kon- 
struktionen, woraus alles nahere so deutlich zu ersehen ist, dah 
nur wenig hinzugefugt zu werden braucht. 

Fig. 387 zeigt uns die Abdeckung eines grStzeren Wohn- 
hausfensters; sie besteht aus zwei ll-Eisen, welche die Balken- 
lage ausnehmen. Die Schienen, welche ourch aufgenietete Flach- 
eisen mit einander verbunden find, werden ausbetoniert. Die 
Unterkante des Sturzes ist mit rauhem Putz versehen, zu welchem 
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Mg. 886. 

Mg- 886. 
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Zwecke die Schiene rauh gemacht wird, damit der Putz halt; 
besonders geeignet ist dazu die Behandlung mit sogen. Staff. 

Naturlich find die Schienen mit Mennige vorher am bestea 
drei-, wenigstens zweimal zu streichen. 

Fig. 388 zeigt uns noch eine Konstruktion, wo in der Nische 
noch ein Rollladen untergebracht ist. Wir wollen auf die Kon¬ 
struktion des Rollladens nicht naher eingehen, weil dies im Fach 
„Jnnerer Ausbau" besonders besprochen werden wird, sondern nur 

unser Augenmerk auf die Ausbildung der Uberdeckung wenden, 
die aus der Fig. 389 und 390 deutlich zu ersehen ist. 



225 

' 277. Bei sehr grohen Spannweiten, z. B. bei Schaufenstern, 
Einfahrten u. dergl., wird es uns oft begegnen, dah fur die 
Architravsteine eine besondere Unterstiitzung notig wird, weil sich 
der Architrav teils nicht freitragen wurde, teils auch, weil er in 
so grohen Abmessungen nicht zu beschaffen ware. 

Hierfur zeigt uns Fig. 389 und 390 einige Konstruktionen. 
Soll der geradlinige Sturz in Haustein aus mehreren Stricken 

ausgefuhrt werden, so wird man auch hier den scheitrechten 
Bogen anwenden, welcher, wie wir schon besprochen haben, nicht 
schr belastet werden darf und daher nur bei geringen Spann¬ 
weiten anzuwenden ist. 

Dem Ubelstand der bei scheitrechten Bogen leicht entstehenden 
scharfen Kanten hilft man am besten dadurch ab, dah man dir 
Fugen bricht. Tafel X, Fig. 1. 

Sehr beliebte Konstruktionsmotive find, schon des Aussehens 
wegen, die Hakensteine. Tafel X, Fig. 2. 

Eine bessere Verbindung der einzelnen, Steine des scheit¬ 
rechten Bogens erreicht man durch die Anwendung von breiten 
Steinklammern, wie dieses aus Fig. 4 derselben Tafel ersicht- 
lich ist. 

Soll der scheitrechte Sturz bei bedeutenden Spannweiten 
angewendet werden, so wird man nach Art der Fig. 390 die 
Bogensteine an die daruberliegenden Trager aushangen. 

2. Aer vogenformtge Sturz. 

278. Die bogenformige Abdeckung der Fensteroffnung nennt 
man Fensterbogen. Wird fie aus Haustein ausgefuhrt, so miissen 
die einzelnen Steine keilformig gestaltet werden, die Stofifugen 
gehen nach dem Mittelpunkt des Bogeys. Soll der Riicken zur 
Leibung konzentrisch sein, so ergiebt sich der Ubelstand, dah die 
wagerecht anschliehenden Hausteine sehr spitze Winkel erhalten 
l fie he Tafel X, Fig. 5), was oft dadurch zu mildern gesucht 
wird, dah der Riicken wie bei den Florentiner Palasten, nach 
einem Spitzbogen gebildet wird. Siehe Tafel X, Fig. 6. 

279. Eine sehr hausig vorkommende Konstruktion zeigt uns 
Tafel X Fig. 7, wo ftiufeckige Bogensteine in Anwendung gebracht 
werden. Hierdurch wird ein richtiger Anschluh an die Mauer- 
schichten erzielt, wobei aber zu beriicksichtigen ist, dah die GewAbe- 
steine nach dem Scheitel zu groher werden, wenn die Horizontal- 
schichten gleich groh und die Bogenfuqen gleich lang gemacht 
werden sollen. Siehe Fig. 7. 

Ein ahnlicher ftbelstand tritt ein, wenn man die Bogen-- 
steine gleich breit und die Fugen gleich lang machen will; die 

K-irnack, Baukonstrultionslehre. 17 ■ 
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Mauerschichten werden in diesem Falle nach oben zu schmaler. 
Tafel XI, Fig. 1. 

Am besten hilft man fief), wenn man die Schnittpunkte der 
Mauerfugen und Lagerfugen der Bogensteine auf einem Spitz- 
bogen liegen laht, siehe Tafel XI, Fig. 2, wodurch auch ein 
schones Verhaltnis der Bogensteme erreicht wird. 

280. Sehr viel kommen auch hier die schon bei dem 
scheitrechten Bogen erwahnten Hakensteine vor, siehe Tafel XI, 
Fig. 3. Diese haben nur den Rachteil, dast sie durch groheren 
Materialaufwand und sorgfaltigere Behandlung etwas teuer 
werden. 

Hausteinbogen in Backstein-, Bruchstein- oder Putzbau werden 
am besten nach Art der Fig. 6, Tafel XI ausgefuhrt. 

Tafel XI, Fig. 4—5 b zeigt einige Motive fur Haustein- 
Flachbogen. Es ist die Konstruktion der Fig. 5 a jedoch nicht 
sehr zu empfehlen, weil die daruberliegenden Schichten meistens 
sehr fchwach aussallen. Durch den Schluhstein in Fig. 5d wird 
dies etwas gemildert. Den besten Anschluh an die Mauer¬ 
schichten erhalt man, indem man den Flachbogen wagerecht ab- 
gleicht, wie dies in Fig. 4 gezeigt wird. 

281. Werden die bogenformigen Fensteruberdeckungen in 
kunstlichen Steinen ausgefuhrt, so verwendet man in der Regel 
keilformige Formsteiue > siehe Tafel VIII und IX) und Terrakotten. 

Die Bermauerung der Formsteiue geschieht grosttenteils 
gleichzeitig mit der Aufsuhrung des Mauerwerks. Es ist dies 
Verfahren, welches einen guten Verband ermoglicht, dem spateren 
Einfetzen der Formsteine entschieden vorzuziehen. 

Die innere Fensterleibung der bogenformig uberdeckten 
Fenster erhalten in der Regel einen der austeren Leibung kon- 
zentrischen Bogen, dessen Ausfuhrung bei starken Leibungen wie 
beim Tonnengewolbe*) gehandhabt wird. 

Stehen die inneren Leibungen nicht senkrecht zur Mauer- 
flucht, so entsteht. eine konische Wolbung, welche ebenfalls ahn- 
lich wie beim Tonnengewolbe ausgefuhrt wird (Fig. 384). 

Der Bogen uber der inneren Leibung wird also, wie wir 
gesehen haben, nicht immer konzentrisch mit dem Fensterbogen 
ausgefuhrt. Der innere Leibungsbogen must vielmehr flacher 
ausgefiihrt werden, wie dies in Fig. 391 dargestellt ist. Um die 
Kampferhohe des Bogens zu bestimmen, wird die Leibung ab 

*) Siehe Gewolbebau im dritten Bande. 

17* 



Tafel XL 



229 

tnt Grundrih — ac abgetragen. In der Ansicht erhalt man 
senkrecht Lber b den Punkt 1)', welcher uns die geringste Kampferhohe 

Fig. 392 a. 

e 
flia. 392 b. 

des auszufuhrenden Nischen- 
bogens angiebt; man geht aber 
oft uber diese geringste Hohe 
noch hinaus. 

282. Der Fenstersturz pflegt 
in derselben Weise profi- 
liert zu werden, wie die Ge- 
wande. 

Ein sehr beliebtes und viel- 
fach angewendetes Motiv find 
die Ohren. Diese werden am 
einfachsten dadurch gebildet, 
dah man den Sturz auf beiden 
Seiten der Gewande 5 ow 
uberstehen latzt, wie Fig. 392 a 
zeigt. Eine andere Durch- 
bildung sehen wir bet Fig. 
392 b. 

283. In der Tafel XII geben wir noch zwei Fenstermotive, 
zu denen eine Erklarung entbehrlich erscheint. Wir werden in 
der^Folge sowohl in Form von Beilagen als auch namentlich 
spater im Band „Entwerfen" und „Formcnlehre" noch recht viele 
Motive von Fenstern bringen. Es kann hier nicht unsere 
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Aufqabe sein, uns eingehend mit den Aormen zu beschaftigen, die 
bei dcr Bildung der Fenster angewendet werden. Dres rst schon 
deswegen nicht moglich, weil wir uns nicht uber dre verschredenen 
Stilarten verbreiten konnen, was wir in einem spatern Bands 
thun werden. Wie schon erwahnt, hat das Fenster dre Form 
eines stehenden Recbtecks, das aber oft nach oben bogenformig 
abaeschloffen ist. Das liegende Rechteck kommt als Fensterform 
auch vor, doch in der Regel nur als Keller-, Kniestock- oder 
Stallfenster; auch groste Ladenfenster. ferner Fabrikfenster, Atelier- 
fenster u. dgl. stud oft in Form eines liegenden Rechtecks ge- 
bildet. Ausnahmsweise kommen auch kreisrunde, ovale, qua- 
dratische Fenster vor: eine Anwendung finden solche Fenster oft 
als Dachfenster oder uber Thuroffnungen als Oberlichter u. dgl. 

62. Kellerfenster. 
284. Einerbesonderen 

Betrachtung bedurfen die 
Kellerfenster, deren 
Griihe undzum Teil auch 
Form von dem Grad 
der Helligkeit abhangt, 
die der Keller haben soil. 
Bom Einfluh auf Grohe 
und Form ist ferner auch 
die Hiihe des Sockets. 

Bei der Konstruklion 
der Kellerfenster werden 
wirhaufig die „Stichkap- 
pe" anwenden musfen, 
die wir im Gewolbebau 
eingehend kennen lernen 
werden. Eine Stichkappe 
wird notwendig, wenn 
das kleine Gewolbe — 
also der Bogen—welches 
das Fenster nach oben 
abschlieht, in das Keller- 
gewolbe„hineinsticht". 
Ein Beispiel sehen wir 
in Fig. 393. Die £ Stein 
starke Stichkappe geh 

Fig. 893. erst, etwa so weit als die 
Mauer stark ist, in wage- 

rechter Richtung, um dann schief absteigend in das Kellergewolbe 



einzuschneiden. Die Stichkappen find teils gebildet, wie die in 
Fig. 393 dargestellte, teils gehen 
fie ganz wagerecht als „hori- 
zontal liegendes Cylinderstuck", 
teils fallen sie in ihrer ganzen 
Lange als „fallendes Cylinder- 
stuck", teils haben sie die Form 
eines „abgestumpften Kegels", ja 
es kommen sogar auch „kugel- 
sormige" Stichkappen vor. Oft 
wird man die Stichkappen ent- 
behren konnen, was nament- 
lich bei gewohnlichen preuhischen 
Kappengewolben der Fall ist, wie 
Fig. 394 zeigt, obwohl sie auch 
hier manchmal verwendet werden. 
mussen. 

285. Wenn die Ober- 
kante des Sockets nur 
wenig uber den Erdboden. 
emporragt, oder wenn 
die Kellerfenster beson- 
ders groh sein mussen, 
ist es oft notwendig, 
sogen. „Lichtschachte" an- 
zulegen. Beispiele dieser 
Art haben wir schon 
fruher kennen gelernt. 
Fig. 395 zeigt uns noch 
ein solches. Der Licht- 
schacht wird etwas tiefer 
gemacht, als die Ober- 
kante der Sohlbank des- 

Kellerfensters. Die 
Wande werden sauber 
gemauert; es empfiehlt 
sich, dieselben etwas nach 
dem Erdreich zu auszu- 
beugen, um der Wirkung 
des Erddrucks zu begeg- 
nen. Den oberen Rand 
der Mauern bildet man 

entweder aus einer Rollschicht oder man verwendet einen Hau- 
steinkranz. Der mit Gefall versehene Boden ist ebensalls als 
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Rollschicht gebildet, oder er ist aus Cement hergcstellt. Ein 
Rohr dient dazu, das Regenwasser ins Erdreich abzuleiten. 
Siehe auch Satz 137. 

Auf den Lichtschacht bringt man gewohnlich einen Rost aus 
Eisenstaben, der in Falzen liegend, ein ungefahrliches Begehen 
ermoglicht, oder man wahlt dazu dickes Rohglas. In den 

Fig. 397. 

Figuren 396 und 397 geben wir einige Beispiele von Kellerfenstern, 
denen eine Erklarung beizufugen uberflussig erscheint. 

63. Geschohfenster. 

286. Die Fenster, welche in den Geschoffen liegen, nennt 
man Geschohfenster. Man hat bei ihrer Anlage die oben 
genannten Grundsatze zu beachten. Zu bemerken ist noch, dah 
bei Bemessung der Hohe die Brustungshohe und der Abstand 
der Oberkante von der Decks zu berucksichtigen ist. Letztere ist 
nrcht zu klein zu nehmen, weil an dieser Stelle die Gardinen 
zu befestigen find. 

Die Brustungshohe betragt gewohnlich 80—85 om, von 
welcher Hohe man nur selten abweichen wird. Die Hohe, welche 
zur Bildung des Deckengesimses notwendig wird, betragt 35 bis 
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40 cm. Bei bet Lblichen 
Geschohhohe von 3,50 m von 
Oberkante Fuhboden bis 
Oberkante Fuhboden, wur- 
den sich also folgende Mahe 
fur die lichte Fensteroffnung 
ergeben, wenn man nach Ab- 
zug der Balkenlagehohe von 
30 cm eine Zimmerhohe von 
3,20 m erhalt (Fig. 398): 

Fensterhohe 
= 3,20 — (0,80 + 0,40) 
— 2,00 m. 

287. Wir haben dem bis- 
herGesagten nurnoch wenige 
die Form betreffende Dinge 
hinzuzufugen. 

Oft vorkommende Bild- 
ungen zeigen die, Figuren 
399 und 400. fiber dem 
Sturz besindet sich oft eine 
Verdachung. Wir unter- 
scheiden hierbei gerade Ver- 
dachungen und Giebelver- 
dachungen, welch letztere eine 
Dreiecks- oder eine Bogen- 
form haben konnen. (Siehe 
Figuren 299, 400.) Die ge¬ 
rade Verdachung muh mit 
einer Wasserschrage versehen 
seiu. (Siehe Fig. 401.) Laden 
die Verdachungen weit aus, 
so bringt man seitliche Kon- 
solen an. (Siehe Fig. 401.) 
Man macht dies weniger aus 
Festigkeitsrucksichten als um 
dem statischen Gefiihl Rech- 
nung zu tragen. 

288. In den Giebelver- 
dachungen wiederholt sich in 
der Regel die Gliederung 
des horizon taleu Gesimses. 
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Bei zu grohen Abmessungen wird eine Teilung der Ver- 
dachung vorgenommen, wie die Figuren 399 und 400 zeigen. 

Fig. 400. 

Die formale Ausbildung der Verdachung muh der Formenlehre 
Lberlassen bleiben. 
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Fig. 402 zeigt noch ein Beispiel >ur ein gekuppeltes 
Fcnster. 

Fig- 401. 

64. Fenster mit Flachbogen. 

289. Diese unterscheiden sich in der Behandlung von den 
vorigen in ieinev WeiF, niie aus den Figuren 369 und 371 
zu ersehcn ist. 
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65. Fenster mit Rundbogen. 

290. In Tafel VIII ist ein Fenster dieser Art dargestellt, 
das nach dem Vorhergegangenen kaum einer weiteren Be- 
sprechung bedarf. 

291. Das Beispiel (Fig. 370) zeigt eine doppelte Leibung, 
welche durch die Aufstellung innerer Gewande erzielt wurde, 
woriiber wir oben schon sprachen. Die Kampfer find als Binder, 
d. h. so zu behandeln, dah Quader und inneres Gewande aus 
einem Stuck gearbeitet werden. Der Bogen ist unten ein Halb- 
kreis, wahrend der Rucken ein Spitzbogen ist. Weil solche Bogen 
schon an Palasten in Florenz vielfach vorkommen, heisten sie 
Florentiner Bogen. 

66. Gekuppelte Fenster. 

292. Solche Fenster, die aus mehreren einzelnen Fenstern 
zusammengesetzt find, nennt man gekuppelte Fenster. 

Bei den gewohnlichen Gestellfenstern wird man das Mittel- 
gewande an beiden Seiten ebenso profilieren, wie die Gewande 
an den autzeren Seiten. 

Ist die Umrahmung aus Quadern gebildet, so wird man, 
wenn moglich, d. h. wenn der Mittelpfeiler breit genug ist, auch 
diesen in Quadern herstellen. In vielen Fallen ist dies aber 
nicht moglich, dann wird der Mittelpfeiler meistens als Pfeiler, 
Saule oder Herme ausgebildet, wie ein Beispiel in Fig. 402 
dargestellt ist. 

Tafel IX zeigt ein gekuppeites Fenster in Backstein. 

67. Thiiren und Thore. 

293. Die Offnungen der Thuren und Thore unterscheiden 
sich mit Ausnahme, dah an die Stelle der Sohlbank die Schwelle 
tritt, garnicht von den Fensteroffnungen; aus diesem Grunde 
wollen wir bezuglich der Konstruktion des Sturzes und der 
Gewande aus das uber die Fenster Gesagte verweisen. 

Auch bei den Thuroffnungen ist eine„ schrage innere Leibung 
vorzuziehen, weil hier die ganze lichte Offnung der Thur zum 
transport groherer Gegenstande zur Verfugung steht, was bei 
Thuren, deren Leibung senkrecht zur Mauerflucht steht, nicht der 
izall sein wtirde, da die Beschlage wie Drucker, Knopfe u. s. w. 
die Offnung verringern. 
, Die Schwelle, deren Breite, falls sie nicht Trittstufe ist,. 

gleich der Breite der Gewande ist, wird in der Regel aus einem 
Stuck gemacht. Soll die Schwelle einen Anschlag erhalten, so 
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wird fie mit eittem 3—5 cm breiten unb 2 cm hohen Bankchen 
versehen, wie Fig. 403 zeigt. Bei autzeren Thuren, z. B. Haus- 

thuren, giebt man der Schwelle erne geringe Neigung, um das 
Regenwasser abzuleiten. 

Der Anschlag wird, weil er ubersteht, am leichtesten ab- 
gelaufen, weshalb man denselben, um ihn leichler erneuern zu 
konnen, entweder von Eichenholz oder von Eisen herstellt. (Siehe 
Figuren 404, 405, 406, 407.) Auch hier wendet man aus diesem 
Grunde gerne die Streisbank an. Jst man nicht in der Lage, 
Schwellen aus Haustein zu bilden, so sollte man dieselben auch 

nicht durch Rollschichten aus 
Backsteinen herstellen, son- 
dern in solchen Fallen ist 
es entschieden vorzuziehen, 
diese aus gutem Eichenholze 

Fig. ^04. 40b. 406. 407. sertigen. 

204. Auch in der formalen Ausbildung der Thuren gilt 
sas uber das Fenster Gesagte. Die Umrahmung soll in der 
Regel denselben Charakter tragen, wie die der Fenstereinsassung, 
nur dah die Abmessungen von Gewande und Sturz etwas breiter 
und die Prosilierung krastiger gehalten sein kann. 
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Sehr haufig wird die Hausthiir als hervorragender Bau- 
teil allerdings reicher ausgebildet als das Fenster, was besonders 
ourch das sehr oft notwendige Oberlicht bewirkt wird. 

Fig. 408. 

Fig. 409. 

Wir geben in den Figuren 408 und 409 einige Beispiele 
fill die Ausbildung des Thur. 

295. Grohe reich ausgebildete Hausthuren nennt man 
Portale, ihre Konstruktion gleicht im wesentlichen derjenigen 
anderer Thuren. 
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68. Balkone. 
296. Es bleibt uns jetzt noch die Konstruktion der Balkone 

und Erker zu besprechen, bevor wir den ersten Teil unserer 
Baukonstruktionslehre abschliehen. Dieses und das folgende 
Kapitel sei der Betrachtung dieser Architekturteile gewidmet, 
wahrend wir in einem letzten Kapitel noch verschiedene kleinere 
Architekturteile und deren Konstruktion kennen lernen werden. 

297. Balkan nennt man horizontal vorspringende Platten, 
welche, hinreichend unterstutzt, Gelegenheit zum Aufenthalt im 
Freien bieten. Dieser besonders in Stadten sehr beliebte Archi- 
lekturteil besteht im wesentlichen aus einer Steinplatte, welche 
durch zwei oder mehr Konsolen unterstutzt ist. Ein steinernes 
oder eisernes Gelander schutzt vor dem Herabfallen. Der Balkan 
wild zuganglich durch eine Thtir — Balkonthur genannt — 
welche den innern Raum mit dem Balkan verbindet. Es ist 
nun Ausgabe des Konstrukteurs, die Balkonplatte dauerhaft mit 
der Fassade zu verbinden, das Gelander aus der Balkonplatte 
zu befestigen und endlich fur einen lust- und wasserdichten Ab- 
schluh des hinter dem Balkan liegenden Zimmers zu sorgen. 

Gleichzeitig hat der Kon- 
strukteur darauf Rucksicht zu 
nehmen, dah dem asthetischen 
Gefuhl des Beschauers durch 
entsprechende Formen Rech- 
nung getragen wird. 
298. Wirwollenmitletzterem 

Punkte beginnen und machen, 
deswegen darauf aufmerksam, 
dah unser statisches Gefuhl eine 
Unterstutzung deretwa 1,00 bis 
1,20 m ausladenden Balkon¬ 
platte verlangt. Es ist des¬ 
wegen die bei manchen Speku- 
lationsbauten beliebte Kon¬ 
struktion der Balkone zu ver- 
werfen. Diese besteht namlich 
darin, dah einfach eiserne 
I-Trager aus der Fassade 
herausragen, zwischen welchen 
nun entweder kleine preuhische 
Kappengewblbe eingespannt 
find, oder welche als Unt-rr- 
Wenn durch diese Konstruktion 

Fig. 410. 

stutzung fur Betonplatten dienen. 
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auch die Festigkeit des Balkons hinreichend gesichert ist, so ver-- 
mistt der Beschauer doch die Unterstutzung. 

Wir geben in Fig. 410 die charakteristische Figur eines 
Balkons. 

Fig. 411. Fig. 412. 

Fig. 418. Fig. 414. 

299. Die Form des Balkons ist von dem Charakter, dem 
Styl und dem Zweck des Gebaudes abhangig. Wir begegnen 
folgenden Grundformen, die allerdings die mannigfaltigste Ab- 
wechslung gestatten. (Figuren 411—419.) 

300. Wir molten nun die verschiedenen Konstrnktionsarten 
der Balkonplatten besprechen, wobei in erster Linie zu bernck- 

Karnack, Bankonstruktionslehre. 18 
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sichtigen ist, dost sie eine Fortsetzung des Fuhbodens bildet, abtt 
in der Regel aus anderem Material als dieser besteht. 

Wir unterscheiden nach dem Material Balkonplatten aus 
Haustein, serner aus Kackstein. aus Cement, aus Gisen und aus 

Halz. An dieser Stelle wollen wir uns indessen nur mit den 
drei erstgenannten Materialien beschaftigen. 

Die Konstruktion der Balkonplatte aus Haustein gestaltel 
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sich sehr einfach, wenn diese auf zwei eingemauerten Stein-Kon- 

solen ruht. Diese greifen am besten durch die gauze Mauer- 
starke hindurch, das die Konsole umgebende Mauerwerk wird mil 
Cementmortel hergestellt. Die Balkonplatte bindet nur so weit 
in die Mauer ein, als zur Aufnahme der Gewande der Balkon- 
thiire notig ist. Sie ist mit einer Wasserschrage zu versehen, 
auch muh sie an ihrer nach dem Zimmer zu liegenden Seite 
mit einer erhohten Leiste versehen werden. Es empfiehlt sich 
auch, durch eine kleine Flachschiene eine Trennung von Holz 
und Stein zu bewirken. (Siehe Fig. 420.) Es find an der 
Wasserschrage an denjenigen Stellen, wo Thurgewande oder Balkon- 

postamente aufgestellt wer¬ 
den mussen, horizontals 
Standflachen anzubringen. 
(Fig. 421.) Wenn die Brust- 
ung auf einen kleinen Stand- 
sockel gestellt ist, so muh 
dieser in seiner Verbindung 
mit der Balkonplatte aus- 
gehohlt werden, damit das 
Regenwasser Abfluh findet. 
(Figuren 422 und 423.) 

301. Es kommt oft vor, dah die Balkonplatte tiefer liegt 
als die Fuhbodenebene. In diesem Falle muh eine besondere 
Thurschwelle eingelegt werden, wie Fig. 424 zeigt. 

18* 
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302. Figuren 425 und 426 zeigen uns 
einen Balkan, der nach den bisher be- 
sprochenen Grundsatzen ausgefuhrt ist 
und ohne weitere Erklarung verstandlich 
erscheint. Fig. 421 zeigt uns die iso- 
metrische Ansicht einer Balkonplatte, aus 
welcher auch namentlich die oben be- 
sprochenen Standflachen ersichtlich find. 
Hat der Balkan eine grostere Lange, so 
ist die Platte aus mehreren Stucken 
auszufuhren, die dann am besten aus 
einer Mittelkonsole gestohen werden. 

. Fig. 428. Fig> 426. 

Die Fig. 427 zeigt ein Beispiel, wie dieser Stoh aus- 
jrftea zufuhren ist. Diese Konstruktion gilt als die beste Art, 

die Fuge zu dichten. Die schwalbenschwanzfarmige 
Erweiterung derselben wird in ihrem oberen Teil mit 

<>-. 427 derartig ausgefullt, dah dasselbe einen kleinen 
Wulst bildend ubersteht. 

303. Grostere Balkone nennt man auch Altane. Bei 
solchen Architekturteilen kann die Platte nicht aus einem Stuck 
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hestehen. Man stellt dieselbe gewohnlich aus einer Betondecke 
znnschen Eisenschienen her, die man alsdann mit einer Asphalt- 
schicht abdeckt. (Fig. 428.) 

Der Asphalt besteht aus Asphalt-Mastix und Goudron, 
welcher Mischung Kies beigemischt wird. (Siehe Baumaterialien- 
lehre.) 

Tafel XIII zeigt uns eine Konstruktion dieser Art, wozu 
weitere Erklarung uberflussig erscheint. 

Fig. 429. Fig. 430. 

Die Figuren 429 und 430 zeigen uns den Anschluh der 
Brustung an die Eckpostamente. 

Fig. 431. 

304. Steinerne Brustungen stellt 
man her entweder als massive Stein- 
platten, etwa nach den Figuren 431 
bis 435, oder als durchbrochene Stein- 
platten. Sehr haufig werden kleine Fig. 433. 

saulenartige Architekturteile eingesetzt, die man Docken oder auch 
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Baluster nennt und wovon wir in den Figuren 436, 437, 438 
einige Motive geben. r——.t 

Fig. 436. Fig. 437. Fig. 438. Fig. 439. 

Diese Baluster iverden auf den meistens vorhandenen Stein- 
sockel mittelst angearbeiteter Dollen versetzt (siehe Fig. 439). 

In neuerer Zeit macht man yaufig die Brustungen aus 
Zink, wir geben in den Figuren 440 und 441 einiae Beispiele 
dieser Art. 

Wir wollen noch einer Konstruktion gedenken, die allerdings 
weniger zu empfehlen ist, aber haufig ausgefiihrt wird. 
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Die Fig. 442 zeigt uns die Konstruktion eines modernen 
Ballons. Diese .keineswegs schone Form kann man dadurch 

Fig. 440. Fig. 441. mp 
, _ 

'//w/, 

“lUi “ 1 

Fig. 442. 

Fig. 443. 

hubscher gestalten, dah man um die Streben bei A schSn pro- 
filierte Cementumhullnngen befestigt, wovon wir in Fig. 443 
ein Beispiel geben. 



249 

305. Schwieriger als die Konstruktion der Balkone in 
Haustein ist diejenige der Backsteinbalkone. 

Wir unterscheiden da zunachst Balkone, bei denen die Back- 
fteinarchitektur autzerlich gezeigt wird und solche, welche spater 
in Hausteinimitation geputzt werden. Letztere Art wird vielfach 
derartig ausgefuhrt, dah zwischen eiserne I-Trager Heine Kappen 
gespannt werden. Die I-Trager find ordentlich einzumauern, 
^ie find ferner untereinander zu verankern. Die kleinen Kappen- 
gewolbe werden mit Cement und unter Umstanden mit Asphalt 
abgedeckt. 

306. Balkone in reiner Backsteinarchitektur werden eben- 
falls sehr haufig ausgefiihrt. Dazu ist wenig beizufiigen, das 
Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, dah die Konsolen durch 
Uberkragung gewonnen werden. An Stelle der liberkragungen 
werden auch oft Terrakotten verwendet, ein Beispiel dieser Art 
geben wir in Fig. 444. 

307. Die Brustungen werden auch haufig aus Terrakotten 
hergestellt, die in ihrer Form den oben gegebenen Stein- und 
Zink-Brustungen cihnlich find. Sehr oft besteht die Brustung 
auch aus eisernen Gelandern, wie uns in den Figuren 445—447 
einige Beispiele vorgefuhrt find. 

Tafel XIV zeigt uns noch ein reicheres Balkonmotiv von 
cinem Hause in Hannover. 

K a r n a tf, Baukonstniktionslehre. 19 



Tafel XIV. 
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69. Erker. 

308. Der Erker ist in vieler Beziehung dem Balkon ahnlich, 
besonders dann, wenn er erst in gewisser Hohe, etwa in der 
ersten Etage beginnt. Da auf der Platte Mauern stehen, must 
die Konstruktion eine starkere sein. 

Fig. 4k>3. 

Die Grundformen der Erker gleichen 
im allgemeinen denjenigen der Balkone. 
Wir geben in den Figuren 448—453 
Beispiele fur Grundristbildungen von 
Erkern. Wird der Erker vom Erd- 
boden aus hochgefnhrt, so find weitere 
Schwierigkeiten nicht zu uberwinden. 

19" 
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Die Decks ernes solchen Erkers bietet dann vielfach einen 
Aufenthaltsort im Freien und must dementsprechend konstruiert 
sein. Es ist fur Wasserabfluh zu sorgen, auch ist ein geeignetes 
Gelander anzubringen. 

309. Schwieriger ist die Konstruktion, wenn der Erker in 
einiger Hohe beginnt, man must dann oft zu ganz komplizierten 
Eisenkonstruktionen greifen. Wir werden bei der Besprechung 
der Eisenkonstruktionen auf derartige Konstruktionen zuruckkommen. 
Einstweilen geben wir in den Tafeln XV, XVI, XVII, XVIII 
Beispiele von Erkern, denen noch einige grostere Tafeln solgen 
fallen. 





Tafel XVL 



Tafel XVII. 



Tasel XVIII. 

b. *,,* 
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31. Kapitel. 

70. Die Konstruktion der FustbSden. 
1. Waster. 

810. Die Fustboden bestehen entweder aus Holz oder aus 
Stein oder aus irgend einer Guhmasse. Mit letzteren beiden 
Arten beschaftigen ivir uns hier, wahrend wir die Holzfustboden 
in dem Bande iiber Zimmerarbeiten betrachten. 

„Steiiipstastcr" nennt man die Herstellung des Fuhbodens 
aus naturlichen oder kunstlichen Steinen. Die naturlichen Steine 
werden teils als pflastersteine, teils als Piatten verwendet. Man 

pflastert mit solchen Steinen Strasten, Hose, Stalls, 
Keller u. dgl. Als geeignetstes Material nennen wir 
in erster Linie den Basalt, ferner den Granit und den 
Gneis, auch verschiedene Sand- und Kalksteine find 
sehr brauchbar. Die Pflastersteine sollen alle mog- 
lichst gleich groh sein, ihre untere Flache darf nicht 
zu klein gemacht werden (Fig. 454). 

311. Zur Herstellung eines guten Masters ist es unerlah- 
lich, dah auch der Untergrund gut vorbereitet ist. Diesen kann 
man durch eine etwa 27—36 cm starke Schicht aus reinem, 
groben Sand herstellen, wenn der Boden nicht moorig ist. Eine 
andere Art der Befestigung laht sich durch Steinplatten von ca. 
10 cm Starke bewirken. Die dicht aneinander gelegten oft un- 
regelmaflig geformten Platten werden aus eine dunne Sand- 
schicht gelegt. Die entstehenden Zwickel und Locher sollen durch 
Steinstucke ausgefullt werden. Aus diese Plattenunterlage wird 
dann eine Schicht Sand von ca. 10 cm gebracht, welche als Bett 
fur die Pflastersteine dient. Auch durch eine starke Setonschicht 
wird der Untergrund fur 
Pflasterarbeiten mit sehr 
gutem Erfolg hergestellt. 

Fig. 454. 

-1; 
■ i • " ’ 

:;1 
i 1/: '| Y ;■ n 

/^i !^JI 
Fig. 455. Fig. 466. 

^ 312. Je nach der Art der Pflasterung unterscheidet man 
Anheupstaster und Wosaiirvstaster. Das erflere wird aus mog- 
lichst gleichmastigen nach der Breite sortierten Steinen gebildet, 
die Neihen find entweder parallel oder diagonal zu den Seiten 
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des Nannies (Fig. 455 und 456). Die Stostfugen in den ein- 
zelnen Reihen fallen Verband halten. 

Mosaikpflaster entsteht aus so- 
genannten Wacken, d. h. aus Steinen, 
welche, ohne regelmahige Gestalt zu 
haben, ohne Verband an einander 
gesctzt werden (Fig. 457). 
313. Die Pflastersteine werden mil 

dem Hammer in den Sand einge- 
schlagen, spater wird die Pftasterung 

,,abgrrammt". Durch mehrmaliges Rammen werden die 2—3 om 
liber die Ebene vorstehenden Pflastersteine in die richtige Lage ge- 
bracht. Das Gewicht einer Ramme betragt 12—14 kg. Nachdem 
das erste Mal das seucht zu haltende Pflaster abgerammt ift, wird 
Kies aus das Pflaster gebracht und ein zweites und drittes Mal 
gerammt. Eine dunne Lage reiner, scharfer Sand beschliestt 
endlich die Arbeit des Pflasterns. Dieser Sand dringt allmahlich 
in die Fugen ein und schliestt dieselben. 

314. Das Pflaster erhalt in der 
Regel einiges Gefalle, damit das 
Waster abfliesten kann. 

315. Die zur Abfuhrung des 
Wasters noligen Rinnen werden 

Fig. 458. entiveder aus Hailstein hergestellt 
oder gepflastert. Eine Rinne 
aus Haustein zeigt Fig. 458. 
Gepflasterte Rinnen haben 

entweder einen run den 
(Fig. 459) oder einen eckigen 
(Fig. 460 oder Fig. 461) 

Onerschnitt. Die Groste des Querschnitts richtet sich nach der 
auszunehmenden Wassermenge. Die Rinne erhalt einiges Gefalle. 
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2. flatten 

316. Sandsteine, Thonschiefer und manche Kalksteinarten 
eignen sich zu Plattenfustboden. Man legt die Platten in Mortel 
und gieht die Fugen mil dunnem Mortel aus. Die Unterlage 
must fest sein, man erreicht dies durch Stampfen, oft wird auch 
eine Unterlage von Backsteinen oder von 12—15 em stark aus- 
getragenem Beton hergestellt. Der Stoh der Platten erfolgt am 
besten nach Fig. 462 oder nach Fig. 463. 

Fig. 462. Fig. 463. 

Fig. 466. 

Plattenbelage werden fast 
Verschiedene Muster find in in 

7 f ‘ 

..' 

/. 

VV • 

•;*v. 

t.. ' IT?.'/.'. . 

I 1:; /s* • 

F>g. 467. 

immer von einem Fries umgeben. 
n Fig. 464-467 dargestellt. . 
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3. Mosaik- u»d Terra?;oboden. 

317. Es geht Liber den Rahmen dieses Werkes die Mosaik- 
technik ausfuhrlich zu betrachten. Wir wollen nur erwahnen, 
dah schon das Altertum die Kunst Mosaiksuhboden zu fertigen 
kannte und dah im Mittelalter diese Kunst ebenfalls sehr gepflegt 
wurde. Der Mosaiksuhboden wird aus 1—2 cm messenden 
Marmorwurfelchen gebildet, die alle moglichst gleiche Harte be- 
sitzen. Diese Steinchen werden dann nach irgend einer Zeich- 
nung zusannnengesetzt. - 

318. Ist die Gestalt der Steinchen unregelmahig und die 
Griihe verschieden, so nennt man diese Art der Fuhbodenbildung 
..Trrrayo". 

319. Mosaik-Terrazzofuhboden sind eine Verbindung von 
Mosaik und Terrazzo. 

Die Unterlage bildet eine Betonschicht von 10—14 em 
Starke, sie besteht aus 1 Teik Portlandcement, 3 Teilen Sand 
und 7 Teilen Kies. Die Terrazzolage ist 3 em stark. 

320. Zur Herstellung des Terrazzo ist ein Bindemittel notig, 
das aus Marmorstaub, Portlandcement und Backsteinmehl besteht. 
Aus dieses Bindemittel werden die Steinchen gestreut und dann 
festgewalzt. 9tach einigen Tagen schleift man den Boden ab, 
worauf man ihm ca. zwei Monate Zeit zur Austrocknung lahk. 
Man uberzieht ihn dann mil einer Kittmasse aus Marmorstaub 
und Cement und schleist ihn nochmals. 

Nachdem der Boden aus diese Weise fertiggestellt ist, trankt 
man ihn mit Leinol, wodurch er einen schonen Glanz erhalt. 
Es empfiehlt sich, den Boden jahrlich zweimal mit Leinol zu 
tranken, wodurch verhindert wird, dah er „stumps" wird. 

4. Aackstcinfuhboden. 

321. Backsteinpflaster wird aus gut gebrannten Steinen 
hergestellt. Als Unterlage dient eine 10—14 cm hohe Sand- 
schicht oder eine Kallbettung. Je nachdem die Steine verwendet 
werden, unterscheidet man siachkantiges und hochkantiges Pflaster. 
Die Fugen bleiben entweder offen oder sie werden mit dunn- 
fliissigem Mortel ausgegossen, wodurch man Pflaster mit ge- 
schiajsrneil Fugen erhalt. Endlich hat man noch ganz in Martel 
gelegtcs Pflaster, bei welchem alle Fugen mit Mortel ausge¬ 
gossen find; auch die Unterlage bildet ein Mortelbett, in welches 
hie Steine gelegt sind. 

322. Die zur Pflasterirng verwendeten Steine mussen mbg- 
lichst gleichmahig sein, das Lager muh gut vorbereitet werden, die 
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Stotzfngen mussen ordentlich Verband halten. 
dieses Verbandes unterscheidet man: 

Je nach der Art 

Fig. 468. 

Lciuferverband <Fig. 468), 
Blockoerband (Fig. 469) und 
Schlangenverband (Fig. 470). 

323. Haufig wird das flachkantige 
Pflaster doppelt hergestellt, nament- 
lich wenn grohe Lasten zu erwarten 
find. Jm letzteren Falle wird aber 
auch oft ein hochlrantiges Pflaster 

ausgefuhrt, obgleich es im Vergleich mit dem flachkantigen weniger 
empfehlenswert ist. 

324. Hohl- und Lochsteine werden teils flach- teils hoch- 
kantig verlegt, ebenfalls zur Bildung von Fufiboden besonders 
dann verwendet, wenn es sich darum handelt, diesen moglichst 
warm und trocken zu halten. 

5. Kchliodenbelag aus Klicflen. 

325. In befferen Raumen wird der Fuhboden haufig aus 
Llieflen hergestellt. Als Unterlager verwendet man gewohnlich 
ein flaches Backsteinpflaster oder eine 8—10 cm starke Kies- 
bettung, welche mit Kalkmortel ausgegossen und 3 cm hoch mit 
Sand bedeckt wird. Die entstehenden feinen offenen Fugen werden 
mit Cement vergossen, nachdem vorher die Rander der Platten 
niit bestrichen warden find. Dies geschiehl deswegen, damit 
man den Cement spater leicht von der Oberflache der Platten 
entfernen kann. 

Von den verschiedenen Fliefienarten nennen wir: 
1. Flietze aus gebrannteni Thon. Gute Fabrikate dieser 

Art liefert die Mettlacher Fabrik von Villeroy & Boch, 
March in Charlottenburg u. a. 
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2. Cementfliehe. Die 3—5 cm starker: Flietze werden in 
der Hauptsache aus Cenrent und Sand hergestellt. 

3. Kunststeinfliehe. Die unter starkem Druck hergestellten 
Fliehe bestehen aus Zusammensetzungen, die meistens 
als Geheimnis der betreffenden Fabrik bewahrt werden. 

6. Estriche. 
326. Unter Estrich versteht man eine ebene Flache, die aus 

einer erst weichen, spciter erhartenden Masse gebildet ist. Wir 
unterscheiden Aehmestrich, Gipsrjtrich, Ceiurntejirich. Asphait- 
estrich. 

7. Der Lchmestrich. 
327. Zur Herstellung verwendet man gegrabenen, fetten 

Lehm in erdfeuchtem Zustand; in dtinnen Lagen von 7—9 cm 
aufgeschuttet, wird er durch Schlagen mit einem Schlagel geebnet. 
Das Schlagen muH so oft wiederholt werden, bis der Boden 
keine Risse mehr zeigt. Ein Zusatz von Teergalle oder Ochsen- 
blut macht die Oberflache noch ebener und fester. Die Starke 
der Lehmschicht ist verschieden, sie schwankt zwischen 35 cm (bei 
Tennen) und 10 cm (als Fuhboden von Dachbalkenlagen). Ms 
Mittel durften 15—20 cm stir Zimmer, Gange und Kucher: gelten. 

328. Der eben beschriebenen „trockeneu" Anfertigung ahn- 
lich ist die „ru:sse". 

Nachdem oer Boden geebnet ist, bringt man dararrf eine 
Lage kleiner Kieselsteine. Dann breitet man aus diese 12 cm 
hoch trockenen Thon aus, der klein geschlagen ist. Dieser Thon 
wird festgestampft. Aus diese Unterlage kommt eine Lage nasser 
Thon, dessen Wasser in den unteren hineinzieht. Darauf wird 
der Boden ebenfalls so lange in Zwischenraumen mit einem 
Schlagel geschlagen bis sich keine Risse mehr zeigen. 

Die Oberflache wird dann mit einer Flussigkeit bestrichen, 
die zur Halfte aus Rindsblut und Wasser besteht, wozu ein Zu¬ 
satz von feinem Thon kommt. 

8. Eipsestrich. 
329. Der zu diesem Estrich verwandte Gips heiht Kodkii- 

gips und ist starker gebrannt als der gewohnlich gebrauchte. 
An feuchten Orten kann man diesen Estrich nicht benutzen. Der 
Gipsestrich wird etwa 4 cm stark aus einer Sandunterlage auf- 
getragen, die 2—3 cm stark ist. 

Parallel einer Wand wird in einer Entfernung von 80 cm 
bis 1 m eine Latte als Lehre gelegt, welche die Starke des 
Estrichs hat. Nunmehr gieht man in den Naum zwischen Latte 
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mid Wand den Gips, der zu einem dunnen Bret angeruhrt ist. 
Man gleicht darauf die Oberflache ab. Nach einiger Zeit wird 
ein ziveites Feld, dann ein drittes u. s. w. hergestellt, bis der ganze 

Raum ubergossen ist, wobei aber 
an den Seiten schmale Streifen 
offen gelassen werden, weil der 
Gips beim ErhartenseinVolumen 
vergrostert. Wenn nach 24 Stun- 
ven der Gips hinlanglich ge- 
hartet ist, werden Bretter darauf 
gelegt und er selbst mit Schlageln 
geschlagen. Diese haben etwa 
nebenstehende Form (Fig. 471). 
Dadurch verschwinden die Risse, 
die Oberflache „schivi?U", d. h. 
sie wird feucht. Nach einigen 
Stunden wiederholt man das 
Verfahren und ebnet endlich den 
Estrich mit stahlernen Kellen. 

Dnrch Zusatz von Erdfarben kann man den Gipsestrich jede 
beliebige Farbung geben. Zur Ebnung des Bodens bedient man 
sich eines gewohnlichen Hobels. 

9. Cementestrich. 

330. Dieser wird sehr haufig ausgefuhrt, jedoch soil man 
ihn bei Frostwetter nicht herstellen. Als Unterlage dient ent- 
weder ein Backsteinpflaster oder eine 10—12 cm starke Betonierung, 
die aus 1 Tetl Cement, 2 Teilen Sand und 4 Teilen Kies be- 
steht. Die Betonunterlage wird gewohnlich aus grosteren qua- 
dratischen Tafeln, die von einander unabhangig hergestelt werden, 
gebildet. 

Der Cementuberzug ist 2—3 cm stark; er besteht aus 1 Teil 
Portlandcement und 1—2 Teilen reingewaschenen Sand. Die 
Unterlage wird vor dem Auftragen des Cements gehorig genastt. 
Das Aufbringen des Cements geschieht in Bahnen von 0,90 bis 
1,20 rn Breite. Durch Glattreiben, sowie durch Anwendung von 
Richtscheit und Setzwage erhalt der Boden die notige Ebenheit. 

Man hat „grglattrtcn" und „nngegllitteten" Cementestrich 
zu unterscheiden. Geglattet wird der Cementestrich dadurch, datz 
man mit eisernen Reibebrettern den Boden so lange tiberstreicht, 
bis er einen gewissen Glanz zeigt. Ungeglatteter Estrich wird 
durch einen niehrmaligen Uberzug von dunnslussigem Wasserglas 
widerstandsfahiger gemacht. 
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10. Asphaltestrich. 

331. Eine eingehende Beschreibung des Asphalts, some 
uberhaupt aller in diesem Bands beschriebener Materialien fur 
spates vorbehaltend, erwahnen wir hier nur, dah fich der 
Asphalt (Erdpech) in manchen Kalksteinen findet. Solche Asphalt- 
steine werden verkleinert und dann auf etwa 130 Grad erhitzt. 
Sie zerfallen dann in ein Pulver, das in erwarmtem oder kaltem 
Zustand auf eine Betonunterlage gebracht und durch Walzen 
zusammengepreht wird. 

Asphaltmastix gewinnt man aus Asphaltsteinpulver, dem 
5—7 °/o reiner Asphalt (Goudron, siehe Baumaterialien) beige- 
fugt wird. Diese Mischung schmilzt man und bring! den Brei 
in Form von Broten in den Handel. 

Diese Asphaltmastixbrote erhalten einen Zusatz von ca. 
4 V, Goudron und etwa 5 "/„ reinem Kies. Durch Erhitzen in 
einem Kessel wird diese Mischung unter bestandigem Umruhren 
in eine breiartige Masse verwandelt. 

332. Asphaltarbeiten werden gewohnlich von besonderen 
Asphalteuren gefertigt. 

Ms Unterlage empfiehlt sich eine Pflasterung von hochkantig 
gestellten Ziegelsteinen. Jst eine Einfassung des Estrichs^ notig, 
so wird diese am besten aus behauenen Steinen derartig her- 
gestellt, dah der fertige Asphaltbelag genau mit den Kopfen der 
Steine bundig liegt. Es ist zu beachten, dah kein Wasser zwischen 
Stein und Asphaltmasse kommen darf. Um den Asphalt gleich- 
matzig zu vergiehen, find eiserne Lehren notig, welche die Starke 
der Asphaltschicht haben. Diese betragt etwa 1^—2 ew, bei 
Fahrwegen auch wohl 3—5 cm. 
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32. Kapitel. 

71. Die Putzarbeiten. 
s. Allgeineines. 

333. Das Putzen hat den Zweck, die Mauern so mit einem 
Lberzug zu bedecken, dah sie einesteils schones Aussehen ge- 
winnen und anderenteils den Einflussen der Witterung besser 
widerstehen konnen. Man unterscheidet auheren und inneren 
Putz. Zum auheren Putz verwendet man besonders Katkmortel 
und Cement. 

Nur gut ausgetrocknete Mauern diirfen geputzt werden. 
Grohe Sorgfalt ist auf den Putz zu verwenden, wenn er den 
Zweck hat, die Mauern vor den Witterungseinflussen zu schuhen; 
es ist auch zu beachten, dah Putz an der Wetterseite schlecht 
haftet und leichter abfallt, als an anderen. Geputzte Mauern, 
die nicht gut trocken find, werden leicht von Mauerfrah an- 
gegriffen. Am besten eignet sich der Sommer zur Vornahme 
des Putzes. Die Starke des Putzes soll nicht uber 2 ew be- 
tragen. 

b. Der Jugenbejlich. 
334. Darunter versteht man das Ausstreichen der Fugen 

von Bruchsteinmauerwerk mit Mortel. 

v. Das Ausfugen. 
335. So nennt man das Ausfullen der Fugen von Back- 

stein- und Hausteinmauern. Wir haben schon sruher vom Aus- 
sugen gesprochen. 

el. Der ganze Destich oder Dapppuh. 
336. Diese Art des Putzes besteht im einmaligen Bewerfen 

der Mauer mit Mortel. Er wird mit der Kelle ausgebracht 
und etwas geebnet, worauf er rauh stehen bleibt. 

v. Der glatte Putz. 
337. Der glatte Putz besteht aus drei Lagen, deren letztere 

glatt gerieben wird. Erst stellt man durch Anwersen eine rauhe 
Flciche her, auf welche nach einiger Zeit, wenn sie kleine Risse 
bekommt, ein zweiter und dritter Bewurf kommt. Der lehte 
wird mit Richtscheit und Reibebrett glatt gerieben. Oft ist 
die Unterseite des Reibebrettes mit seinem Filz belegt, dadurch 
wird eine ganz seine geriebene Flache erzielt. 

Die zu putzende Flache wird in horizontalen Streisen von 
1—1,2 m Breite zwischen 15 cm breiten holzernen Lehren mit 

vaukonstnirtlonslehre. 20 
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Hilfe von Richtscheit und Bleilot geputzt. Beim Glattreiben 
hat man dafur Sorge zu tragen, dah fortwahrend mit Wasser 
nachgenetzt und dah nicht zu stark gerieben wild, da der Putz 
sonst „tot"gerieben wurde. 

Eine Kante wird geputzt, indem man 
 __  eine aehobelte Latte einerieits lbei &) 

so befestigt, dah sie um die Starke des 
auf der andern Seite tlbersteht Putzes 

(Fig. 472 a). Man putzt sodann das 
Feld b, nimmt die Latte fort, ehe der 
Putz trocken ist und befestigt sie auf der 

A geputzten Flache so, dah sie nunmehr 
472 a. U um die Putzstcirke auf a tibersteht 

(Fig. 472b). Nachdem auch die Flache » 
geputzt ist, wird die Latte entfernt; 
es ist nunmehr eine Kante entstanden. 

Dem Kalkmortelputz ahnlich ist der Gipsputz, er besitzt sogar 
dem Kalkmortelputz gegenuber mancherlei Vorztige, unter anderem 
trocknet er schneller und gestattet ein unmittelbares Aufkleben 
der Tapeten ohne Unterpapier. 

Fig. 472 b. 

f. Zprih- oder Pesenbewurf. 

338. Die Wande werden mit Kalkmortel eben geputzt, 
darauf wird mittelst eines Besens, der gegen einen in der linken 
Hand zu haltenden Stock geschlagen wird, ein dunnflussiger 
Mortel gegen die Wand gespritzt. Dieser Mortel besteht aus 
feinem Kiessand, Kalk und der Farbe, welche die Flache er- 
halten soll. 

72. Die zu putzenden Mauerflachen. 

339. Wir gelangen jetzt zur Betrachtung der Mauerflachen 
selbst, die geputzt werden sollen und unterscheiden: 

1. Putz auf Mauern aus naturlichen Steinen; 
2. Putz auf Backsteinmauern; 
3. Putz auf Mauern aus Lehmsteinen; 
4. Putz auf Mauern aus gestampfter Erde; 
b. Putz auf Riegelmauerwerk und Holz. 

1. Putz auf Mauern aus naturlichen Zteinen. 

349. Auf Mauern aus naturlichen Steinen wird man Putz 
nur dann bringen, wenn sie aus rauhen unbearbeiteten Steinen 
bestehen. Diese werden moglichst rauh gelassen, weil auf solchem 
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Material der Putz viel besser haftet. Deswegen wird man bei 
Erneuerung von Putz an alien Mauern erst die Mauer selbst 
mit dem scharfen Hammer rauh machen, sie „wund" arbeiten, 
damit in den entstehenden Unebenheiten der Putz gut haste. 

341. Oft wird das „Fugen" oder 
„Banden" angewendet, wenn man die 
Fugen von Quadermauerwerk vor dem 
Eindringen von Wasser sichern will. Man 

I kratzt zu diesem Ende die Fugen 3 cm ties 
aus, reinigt sie und bringt mit kleinen 
Kellen einen guten hydraulischen*) Mortel 
ein. Darauf wird mit einem geeigneten 

»ia. 473. Kia. 474. Fugeisen der Mortel solange poliert, bis 
er ganz glatt erscheint. Die Form der 

Fugen ist aus den Figuren 473 und 474 ersichtlich. 

2. Puh auf Backsteinmauern. 
342. Kacksteinmanrrwrrk, das verputzt werden soll, pflegt 

man mit offenen Fugen auszufuhren. An salpeterhaltigen und 
verglasten Steinen haftet der Putz nicht. Die Steine find vor 
dem Putzen gut zu reinigen und immer feucht zu halten. 

3. puh auf Mauern aus Lehmsteinen. 
343. Putz auf Lehmsteinen haftet schwer, Mauern aus 

solchem Material mussen mit offenen Fugen gemauert werden, 
die Mauer muff gut trocken sein, jedoch wird sie vor Auftragen 
des Putzes tuchtig genaht. Gut haftet der Mortel, wenn in 
gewissen Zwischenraumen (dritte oder vierte Schicht) gebrannte 
Steine eingemauert werden, da an solchen der Putz gut haftet. 
Auch mit Lehm selbst wird oft eine solche Mauer geputzt, be- 
sonders wenn der Putz nur des gleichmahigen Aussehens wegen 
aufgebracht wird, Dem Lehm wird gehacktes Stroh beigemengt, 
die Mauer wird angefeuchtet, nachher bringt man den Lehmputz 
auf. Sobald dieser angezogen hat, aber noch feucht ist, wird 
ein zweiter seinerer Lehmmortel mit dem Reibebrett unter 
standigem Annassen aufgerieben. 

4. Putz auf Mauern aus gestanipfter Crde. 
344. Auf Mauern aus gestanipfter Erde halt der Putz auch 

nicht gut. Man pflegt die Mauern mit einem Besen in halb- 
trockenem Zustande zu stupfen, also Heine Locher einzustohen. 

*) Siehe Baumalerialiensehre. 

20* 
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Sluf bte so vorberertete Flache bringt man einen dunnen Rapp- 
puh der aus Kalk, Sand und Lehm besteht. Nachdem dieser 
trocken rst, wlrd em zweiter Rappputz aus Kalkmortel auf- 
gebracht. ' 

6. Puh auf ZUegelmauerwerk und Hot;. 

_ .345- Mauerwerk, das zum Tell aus Holz, zum Teil aus 
Stem besteht, bedarf ernrger Vorbereitung, bevor man es ver- 
putzen kann. 

Durch Aufpicken des Holzes kann man den Putz einiger- 
maHen haltbar machen. Mit einem geeigneten Instrument haut 
man derartig von oben nach unten in das Holz, datz die Spabne 
schuppenartig daran sitzen bleiben. 

346. Biel besser ist das Dohren des Holzes. 

«■ .^?r12~mm Rohrstengel werden in Zwischenraumen glelch rhrer Starke parallel nebeneinander auf dem Holze normal 
zur Holzfaser mit Draht befestigt. Der Draht ist durch Nagel*) 
festgehalten und liber das Rohr gespannt. Er wird entweder im 
Zrckzack oder parallel liber das Rohr gespannt (Fig. 475) und in 
Entfernungen von 10—12 em mit Rohrnageln befestigt. 

Die zwischen dem Holz besindlichen Steinteile der Mauer 
werden in der oben beschriebenen Weise geputzt. Besteht die 
Wand ganz aus Holz, so ist die Berohrung unter allen Um- 
standen normal zur Fasernrichtung des Holzes vorzunehmen. 

*) Ofl empfiehlt es sich, Drahl und zu verzinken, bcsviidcrs tticnn 
der Pul) viel Gips enthall, weil durch den Gips das Nosten 'des Eijens be- 
sorderl wird. 
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347. Oft wird auch doppelte Berohrung notig, besonders, 
wenn schwere Stuckaturarbeiten angebracht werden sollen. Die 
Berohrung kreuzt sich dann rechtwinklig. Statt des Rohres 
werden in manchen Geqenden diinne, in der Mitte geteilte 
Ruten von Haselinchstrauchern, Weiden, Erlen u. dgl. verwendet. 

Solche R uten nennt inan Spriegel; sie werden mit 
der rund en Seite in Entfernungen von 9—10 cm 
auf das Holz aufgenagelt. Sollen auhere Fach- 
werksmauern geputzt werden, so versieht man in 

Fig. 476. neuerer Zeit die Holzstiele mit einem verzinkten 
Drahtnetz, das mit verzinkten 
Nageln befestigt wird. 

348. Es wird auch empfohlen, 
2,5 cm starke Bretter in Streifen 
von 3 cm Breite zu zerschneiden, 
welche Streifen etwa neben- 
stehende Form <Fig. 476) haben. 
Mit der schmalen Seite werden 
sie mittelst 6 cm langen Nageln 
horizontal an das Holzwerk ge- 
nagelt; sie reichen uber die Mauer- 
slachen der Nachbarfelder bis zum 
nachsten Holze, woselbst sie wieder 
befestigt werden. Der im ganzen 
4 cm dicke Putz wird in zwei 
Lagen aufgebracht (Fig. 477). 

349. Bei verputzten Holzwan- 
den mussen Thur- und Fenster- 
offnungen mit Einfassungen ver- 
sehen werden, gegen die der Putz 
stiitzi, die also um die Starke 
des Putzes vor der Mauer vor- 

Fig. 477. stehen (Fig. 477). 

73. Das Ausziehen der Gesimse. 

350. „Gesim)e und Gliederungen werden sowohl im Jnnern 
wie am Autzeren der Gebaude mit „Schablonen" gezogen. 
Es ist dabei fur die Ausfuhrung gleichgultig, ob man Kalk-, 
Cement- oder Gipsmortel als Putzmaterial verwendet. 

Die Schablone wird aus starkem Eisenblech geschnitten und 
auf eine Form aus Holz genagelt (Fig. 478). Die Holzform 
wird aus der nicht beschlagenen Seite schrag abgefast; diese 
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Seite wird beim Ziehen immer vorangeschoben. Die Schablone 
ist mit einer Borrichtung, die man „Schlitten" nennt, unverruckbar 
fest verbunden. Der Schlitten ist ein gehobeltes Brett, das mit 
uberstehenden Querleisten versehen ist, so dah er auf zwei an 
der Mauer befestigten Latten hin und her bewegt werden kann. 
Diese Latten dienen dem Schlitten als Fuhrung (in der Fig. 478 
find sie mit a bezeichnet), sie find glatt gehobelt und an der 
Mauer mit eisernen Haken befestigt. Die Brettschablone ist durch 
eine schrage Leiste mit dem Schlitten fest verbunden. Fig. 479 zeigt 
eine solche Schablone in isometrischer Ansicht. 
Fur jedes Gesims von einiger Ausladung 
ist eine entsprechende Vormauerung vorzu- 
sehen, wie aus Fig. 478 zu ersehen ist. 

Fig. 479. 

351. Beim Beginn der Putzarbeit eines Gesinises find die 
Ziehlatten zunachst so anzubringen, dah sie genau horizontal 
find und dah ihre Kanten eine gerade Linie bilden. Man er- 
reicht dies durch untergeschobene Keilchen. 

Gliederungen, die nicht ununterbrochen durchlaufen, aber 
in einer Hohe liegen, sollen ebenfalls mit einem durchgehenden 
Lattengang versehen werden. 

352. Die Gesimsflache wird zu Beginn tuchtig genaht, so- 
dann tragt man den Mortel in der Starke der Profile auf und 
zieht nun die senkrecht gestellte Schablone auf der Lattenfuhrung 
entlang. Dies wiederholt man nach jedesmaligenl Abwaschen 
der Schablone mehrere male. Sind die Glieder ungefahr deutlich, 
dann tragt man feineren Mortel auf und vollendet das Gesims 
nun durch abermaliges Nachziehen mit der Schablone, die das 
letzte mal auch mit der metallbeschlagenen Seite vorangeschoben 
werden kann. 
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In ahnlicher Weise werden auch lotrechte Gesimse gezogen, 
wenn fie liber 3 cm Ausladung haben. Naturlich erhalten die 
Zichlatten dann senkrechte Stellung. 

353. GcjimsvkrKropsllngen entstehen da, wo ein Gesims in 
einem Winkel sortgeflihrt wild. Solche Kropfe werden aus freier 
Hand mil kleinen Kellen gebildet, die Schablone bildet dabei 
die Lehre. Nachtraglich werden solche Kropfe mil „Kropfeisen" 
und „Streick)holzern" nachgearbeitet. 

354. Auch Fenstereinfassungen werden haufig geputzt. Man 
hat kaum notig, dieselben vorzumauern, vielsach genugt es, wenn 
man sie im mehrsach angeworfenen Mortel zieht, obgleich man 
auch vorteilhaft wie in seder andern Schicht einen zurecht- 
gehauenen Stein etwas vorschiebt. 

Man hat zur Fenstereinfassung zwei Schablonen notig, 
von denen je eine fur eine Seite passen must. 

355. Verdachungsgesimse, die stark ausladen, werden wie andere 
Gesimse gezogen und an den Seiten mit Verkropfungen versehen. 

Fensterverdachungen nach Art dec 
Fig. 399 werden mit Hilfe einer holzernen 
Fuhrung gezogen, aus welcher der holzerne 
Schlitten aus- und abgleiten kann. Fenster¬ 
verdachungen nach Art der Fig. 400 stellt 
man her, indem man zunachst mit Hilfe 
einer Holzlehre eine Vormauerung schafft; 
im Bogenmittelpunkt wird ein horizon- 
tales Holz in der Fensteroffnnng befesligt; 
die Schablone erhalt eine Ftihrungslatte, 
die im Bogenmittelpunkt drehbar befesligt 
ist. Diese Art der Ausflihrung nennt 
man „mit der Leier ziehen". 

356. Fiir Saulenschafte lastt man sich 
eine „Schwellungsschablone" vom Tischler 
anfertigen. Der Saulenschaft verjungt 
sich namlich nach oben, auch hat er in 
der Regel eine sanfte Schwellung, wie in 
der Formenlehre naher entwickelt wird. 
Um die Schablone herstellen zu konnen, 
must der Saulenschaft in naturlicher Grohe 
aufgezeichnet werden. 

Begonnen wird die Arbeit des Putzens 
dadurch, dast man am Halse und am 
Fuste der Saule mit einer besouderen 

Holzlehre (Fig. 480) eine „Putzlehre", welche spater der grosten 
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Holzlehre als Fuhrung dient, schafft. Darauf wird an den an- 
gefeuchteten Saulenschaft die notige Menge Mortel aufgetragen, 
oamit nun mit der nah gemachten grohen Holzlehre der Saulen¬ 
schaft sauber geputzt werden kann. 

Kannelierungen werden oben und unten am Saulenschaft 
mit einer Lehre vorgearbeitet. Nachher werden sie „aufgeschnurt", 
d. h. die oberen werden mit den unteren entsprechend mit 
Schnuren verbunden. Die Fertigstellung erfolgt aus freier Hand.*) 

Wir find nunmehr am Schlusse des ersten Bandes unseres 
Werkes angelangt. 

Der zweite Band wird die Holzkonstruktionen enthalten, 
besonders aber alle Zimmer- und Bautischlerarbeiten in uber- 
sichtlicher Weise vorfuhren. Wir werden dann im dritten Band 
die Lehre von den Gewolben vortragen, der sich die noch ubrigen 
Arbeiten des Maurers und des Steinmetzen anschliehen sollen. 
Weiteren Banden find dann die ubrigen Wissenschaften vor- 
behalten. 

Diesem Bande ist ein Atlas von Entwurfen beigefugt, der 
mit den spatern Banden fortgesetzt wird. Die Blatter find mit 
fortlaufender Rummer versehen, wahrend die zusammengehorigen 
Tafeln desselben Entwurfs mit den Buchstaben A, B, C u. s. w. 
versehen find. Die Fortsetzung der zu den einzelnen Entwurfen 
aehoriaen Tafeln brinaen wir mit Lieserung 20, d. h. also mit 
dem zweiten Bande. 

Den Schluh des Bauzeichnens bringen wir ebenfalls im 
Band II, weil wir uns jeht hauptsachlich noch mit der Dar- 
stellung der Balkenlage, Schnitte u. dgl. beschaftigen wollen, 
wozu die Kenntnis der Holzkonstruktionen notig ist. 

Pflaster- und Putzarbeiten haben wir diesem Bande noch 
beigefugt. 

Als Beilage fugen wir noch die Seite 63 genannte Skizze 
bei. Die ausgearbeileten Plane folgen im zweiten Bande nach. 

*) Die Aussuhrung der Smccaturarbeiten. Smckmarmor, Siuccoloster u s. w. 
bchandeln wir bei Bejchreibung der dcizu nongen Marerialien m der Lehre von 
den BaumLterialieu. 



Tafel XIX. 



Perichtiguugett. 

Seite 23 Zeile 11 von oben schiebe hinter hergestellt: hat em. 
62 „ 28 „ , lies: Voraetraacnes stall vorgetragentS. 

„ 64 „ 16 * „ „ Abschilitt stall Kapitel, 
65 „ 9 „ m streiche Satznummer 95 

H 77 „ 2 „ „ lies 34a stall 34. 
H 77 find die Figuren 131 und 132 umgekehrl zu nummerieren. 
n 79 Zeile 9 von unlen lies 345 stall 35. 

97 „ 9 von oben streiche a und 
„ 109 „ 13 von unlen lies dritten Band stall zweilen Teil. 
„ 152 m 1 von oben streiche 27 Kapitel. 

Anmerkung: Jm zugehorigen Atlas ist auf Blatl 9 durch ein Versehen 
des Lithographen leider die Treppe nicht ganz richlig gezeichnet. Wir Icben 
obenstehend eine nchtige Zeichnung derselben. Der kleine Vorsprung bet » 
wird erst in ca. 1,80 m Hohe durch Vorkragen gewonnen. 
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gesch., einfache a. doppelte Buchfiihr., Warenkande. 
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feminar. 

Inhalt: Eeligion (prot. od. kath.), Deatsoh, Fran* 
z&Bisoh, Englisch, Geschichte, Geographic, Eechnen, 
Physik, Natargesohiohte. 

LeHrmetyode Kustin zur Kneignung eines ««• 
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graphic. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
gesohichte, Philosophic, Natargesohiohte. 
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unterricht ersetzen und ihm -as vollstandige Wissen einer wissenschaftlichen Unter- 
richtsanftalt vermitteln. Lie Werke lehnen sich, da fie die Schule ersetzen fallen, in 
ibrer ganzen Einrichtnng an die ordentlichen wissenschastlichen Levranstalten an. Wie 
in deiiselbcn der Lehrer den Lehrstoff shstematisch vortriigt, sa wird derselbe auch in 
den Werken anf das eingeheudste voraetraaen and erklart; seder einzelne Unterrichts- 
aeaenstand wird erschohsend gelehrt, so datz der Stndierende besahigt wird, alle Auf- 
gaben, die U„» gcftcUt werden, zu losen, alle Fragrn, die ihm in Form von Wieder- 
holmigen aufgegeben werden, zu beantworten. Zur nngemeiuen Erleichternng des 
Stndierenden dicnen die standigen Wiederholungcn des gesamten llnterrichtSstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da seder 
einzelne Punkt des Lehrstoffes in der ausgedehntesten und grnudlichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochen wird. Vollstiindig klares Begreisen jedes, selbst des kleinsten Teiles deS 
Untenichtsstvffcs, wird daher dnrch diese Werke unbedingt erzielt. 

^ Zur Ausarbeiwng der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich erne Anzahl bewiihrter 
tiichtiger Lehrkrnfte und Fachmiinner ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schaftlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Sludirenden 

otme den Gesnch von Eehranstalten 
eine umfossende, gediegene Bildmm zu ver- 
schossen. und aus Prnfungen vorzubereiten. 
Demgemah haben die Werke die Aufgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Matz von Wissen zn vieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
weiter zu bekunnnern braucht. 

Dabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleisz und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie- 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der denkbar eittfachsten 

uud klarsten Weise den Lehrstoff 
vorznlraaeu, sodast anch der weuiger 

Begabte iu der Lage ist, dem Unter- 
richt zn folgen. Sie basiert aus Selbst- 
unterricht in Verbindung mil einer zur 
leichtercn Krlernnng dicnenden Anleitnng 
z»r Gcdachtntsscharsung und des Er- 
inncrn»,,st>eri»ii»cns. sowie aus sort- 
lauseudem, nmsangreichen, drieflichen, 

personlichen Etiizelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichisbriese wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend miiglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, datz er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet linden, und da er 
sich gefordert fuhlt, sie gerp und gewissenhast 
benutzen. ; 

Durch die Methods Nustin wird der 

,8el)VCV vollstandig ersetzt!, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir-bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von nnschatz^ 

barem Wert find. Sie MNchett dell lttNq- 
jahristen Besnch tenrer Schnlen 

entbehrlich, und dies ist fiir alle, 

die nicht die Mittcl haben oder 

denen es an Aeit qebricht, eine 

hohere Lehranstalt zn bcsnchen, von 

bedeuteudem Bortcil, den auch die- 

jenigen neniesten konnen, welche an 

einem Orte wohuen, an dem sich 

keine HLHere Lehranstalt befindcl, 

wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der 1. Kl¬ 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Ksrtsetzuu, S«tte 1 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Forlbildenden bieten die Werke eine Fiille 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenntnisse einer hoh. Lehranstalt u. zlvar in einer 
uberaus leicht fcchbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird keine trockme Granrnlatik, kein 
durrer Leiifaden der Gchchichte rc. geboien, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
das; der Schiller niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie mitzmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grohen Vorzuge der Werke 
der Methode Nustin und die leichte 
Erkernbarkeit des dargeboteuen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

denJnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
sangreicher, brieslicher, per- 
sonlicher Eiuzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

sache fur jedermann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch ftandliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrftoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zclnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, dah er prufung des Stndierenden. 
demselben alles ihm schwer 

3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm 

lung des Gelernten. 
4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 

Wiffenslucken find, die er 
wogene Anweisungen zur 

durch Wiederholungen aus- 
Unterstutzung des Gedacht- 

sullen muff. 
ruffes, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, 
Verlagsbuchhandlung, 

Potsdam. 

ft rue! »•» L. tt. Hatzu'r Men, Pndiit oml f ftlitm. 
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unterricht ersetzen ttnH il,m das vollstandige Wissen einer wissenschastlichen Unter- 
richtsaustalt vermitteln. Tie Werke lelinen sich, da sie die Schnle ersetzen sollen, in 
idrer aanzen Cinrichtung an die ordentlichen wissenschastlichen Lehranstalten an. Wre 
in denselven der Lehrer den Lehrstoff systematisch vortragt, so wird dcrselde anch in 
den Werken auf das eingeliendste voraetraaen nnd erklart; jeder einzelne Unterrichts- 
aegenstand wird erschopsend aelehrt, so Vast der Studierende vefahigt wird, alle Auf- 
gaden, die il,m gefteUt werden, zu losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
volungen anfgegeben werden, zu beantworten. Aur ungemeinen Erleichterung des 
Ltndierenden dienen die standiaen Wiederholungen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Araaen nnd Antworten. Jede Unklarheit wird dadnrch verschwinden, da jeder 
einzelne Punkt des Lehrstoffes in der ansaedehntesten nnd grundlichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochen wird. Lollstandig klares Begreifen jedeS, selbft des kleinsten Teiles.des 
Unterrichtsstoffes, wird daher dnrch diese Werke undedingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich eine Anzahl vewahrter 
tnchtiger Lehrkraste nnd Fachmanncr ver- 
eittigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schasuich. Selbstunterrichtsbriefe dem Studirenden 

ohne den Lesnch von Eehranstalten 
eine nmfassende, aediegene Bilduna zn ver- 
schaffen, und aus Prusungen vorzuvereiten. 
Derngemah haben die Werke die Aufgabe, in 

fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Mast von Wissen zn vieten, welches 
zu den verschiedensten Prnsunaen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver-* 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
wetter zu bekummern braucht. 

vabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erieichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teiihaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 

Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrairen, er wird herrliche Fruchte 

bei ihm tragen. 
Die Methode Nustin hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und ffnrftcn Weise deu Lehrstost 
dorzniraacn, sodajz auch der weniger 

Beftabte in der Lage ist, dem Unter¬ 
richt zn folffen. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Verbinduna mit einer zur 
leichteren lsrlernnng dienenden Anleitung 
znr Gedachtnisscharfung und des Gr¬ 
in,rerungsvermogens, sowie auf fort- 
laufendem, umfangreichen, brieflichen, 

personlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 

darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 

Leben und durch einen srischen anregenden Ton 
anmutender ,md reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird' sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 

vergiszt. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 

sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. . 

> Durch die Methods Nustin wird der 

Lehrer voiistandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzeinen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaitenen Aufgaben voll- 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von nnschatz- 

barem Wert find. Sie MNchktt den lttnq- 
jahriqen Besnch teurer Schnlen 

entbehrlich, nnd dies ist fiir alle, 

die nicht die Mittel haben oder 

denen es an Zeit gebricht, eine 

hiihere Lehranstalt zn besuchen, von 

bedentendem Borteil, den anch die- 

jeniqen neniesten konnen, welche an 

einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hohere Lehranstalt befindet, 

wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der i Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl> 

einer hoheren Tochterschule\ etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzung Seite 4. 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ernroglicht, sich die 
Kcnutnisse einer hoh. Lehranstall u. zlvar in einer 
uberaus leichl sahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wild keiue Irockene Granunatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichte rc. geboten, 
sondern eine belebende nnd erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
das; der Schuler nicmals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie mitzmutig bei- 
feite legen wird. - 

Die grotzen Vorzuge der Werke 
der Methode Nustin und die leichte 
Crlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Inhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 
5. Eingehender und um- 

sangreicher, brieslicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prusunqs-- 
arbeiten, Extemporalien, 
Anssatze K., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedernrann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch stand liche Behandlunq des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst-. zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtilch, dah er prusunq des Studierendeu. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lunc; des Gelernten. 

4. Praktische und Wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er woqene Anweisungen^ zur 
durch Wiederholmwen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen mus;. 1 _ nisses, sodas; der Lernende 

(' Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness L Hachfeld, 
Verlagsbuchhandlung, 

Potsdam. 

.Druc! von N. W. Hayn'S Erben. Berlin nnd Potsdam. 



Das gesamte Kaugewerbe. 
Handbuch 

des 

Hoch- nnd Tiefbauwefens. 
Zugleich: 

Wcrchschlagebuch 
fur alle Gebiete its Kauwesens und vcrwandter Eechniken 

mil ausfiihrlichem Lachregister. 

Sowie: 

Umfangreiches Vorlagerverk und Wusterbuch 
des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulls architektonischer Motive, 
eigenartiger und mustergiltiger Bauten in allen 5tilarten und ;war 

tandhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 
Lchulen, offentliche Bauten, Vergnugungslokale, Airchen, 

industrielle Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in wodernerAnsfnhrnng. 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhafie Gntwurfe 
aus dem Gebiete des Grd-, BMcken-, Aanal-, Eisenbahn-, 5tratzen» 

und IVegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

' Redigiert von G. Karnack. 

Heft 3. 

Zubscriptionspreis 60 pfg. Ein^elpreis 90 pfg. 

Iedem 10. Hefts' wird kostenlos ein Teil des lverkes: Umfang- 
reiches Vorlagewerk und Musterbuch beigsgeben; siehe letzte Seite 
dieses Unischlaqes. _ T" 







kM- Zur Beachtung! 
Hedem 10. Heft werden 

nnberrchnet 
10 bis 15 wertvolle Tafeln in Folio- und Doppelfolio- 
Format beigegeben, welche einen Teil des umfangreichen 
und fur die Praxis hochst bedeutungsvollen Werkes 

darstellen. Als Probeblatt ist dem '1. Heft eine 
diefer Tafeln beigefiigt. 

Der Wert des Werkes 

Das gesamte Bangewerbe 
wird durch diese Beilagen derartig erhoht, datz der 
Preis desfelben als ein 

ganz autzergewSHMch niedriger 
bezeichnet werden muh. Es ist bekannt, datz bei der 
Mehrzahl der Vorlagewerke in Folio-Format jede 
Tafel' mit 1 Mark berechnet wird. Je 10 Heften 
unseres Werkes aber, die schon selbst den sehr niedrigen 
Preis von 6 Mark haben, werden, wie gesagt, 10 
bis 15 Tafeln in Folio- und Doppelfolio - Format 
Kostenlos beigegeben. 

Die Aerl'agsbuchHandkmg 
Donurtz Sc Hachfeld. 

Drnck von C d m u n d Stein in Potsdam. 



Das gesamte Kauyewerbe. 
Handbuch 

des 

Hoch- und Tiefbanwesens. 
Zugleich: 

Wachfchlagebuch 
fur alle Gebiete des Kauwrfens und verwandter Gechnikeu 

mit ausfuhrlichem L>achregister. 

Sowie: 

Umsangreiches Dorlagewerk und Wusterbuch 
^ des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulle architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergiltiger Bauten in alien 5tilarten und zwar 

Landhauser, Atadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Lchulen, offentliche Bauten, Vergnugungslokale, Airchen, 

industrielle Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in ruoderner AusfLhrung 
in Grundrissen, Anfichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie , 

meislerhaste Entivurfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Brucken-, Aanal-, Lisenbahn-, Ltratzen- 

und Wegebaues, 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von <$. Karnack. 

Heft 4. 

Subsci:ipt'ionspreis 60 pfg. Cm;elpreis 90 pfg. 

Jedem 10. ksefte wird kostenlos ein Teil des Werkes: Umfang- 

reiches Borlagewerk und Musterbuch beigegeben; siehe letzte Seite 

dieses Umschlages. 
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Z»r Beachtung! 
Jedem 10. Heft werden 

nnverechnet 
10 bis 15 wertvolle Gafeln in Folio- und Doppelfolio- 
Format beigegeben, melche einen Teil des umfangreichen 
und fur die Praxis hochst bedeutungsoollen Werkes 

darstellen. Hls Probeblatt ist dem 1. Hest eine 
diefer Gafeln beigefugt. 

Der Wert des Werkes 

Das gesamte Baugewerbe 
wird durch diese Beilagen derartig erhSht, datz der 
Preis desselben als ein 

ganz auhergewShnLich niedriger 
bezeichnet werden. muh. Es ist bekannt, dah bei der 
Mehrzahl der Borlagewerke in Folio-Format jede 
Tafel mit 1 Mark berechnet wird. Je 10 Heften 
unseres Werkes aber, die schon selbst den sehr niedrigen 
Preis von 6 Mark haben, werden, wie gesagt, 10 
bis 15 Tafeln in Folio- und Doppelfolio-Format 
Kostenlos beigegeben. 

Die Aerl'agsbuchtzandkmg 
lionnejtz Sc Hachfeld. 

Drnck mm 0 dmniid Stein in Potsdam. 



Das aesamte Kauaewerbe. 
 : :    

Handbuch - ' 
des ' . ' 

Hoch- und Tiefbauwesens. 
Zugleich: 

Wachschlagebuch 
fur alle Gebiele des Kauwesens und verwandter Mchniken > 

mit ausfuhrlichem ^-achregister. 

Sowie: 

Umsangreiches Vorlagewerk und Wusterbuch 
des gesamten Banwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulle architektonischer Motive,, 

eigenartiger und mustergiltiger Vauten in alien Stilarten und zwar 

tandhauser, Atadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Vauten, 

5chulen, Sffentliche Vauten, Vergnugungslokale, ^ Uirchen, 

industrielle E'ebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

t n modernsr Ansfuhrnng 
in Grundrisfen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

^ sowie , ' 

meisterhaste Gntwurfe 
aus dem Gebiete des Erd-, Brucken-, Uanal-, Eisenbahn-, 5tratzen- 

und lvegebaues. , 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von G Karnack. 

Heft 5. 

Subfcriptionspreis 60 pfg. Cinzelpreis 90 pfg. 

Iedem 10. hefte wird kostenlos ein Teil des lverkes: Unifang, 

reiches vorlagewerk und Musterbuch beigegeben; siehe letzte Seite 

dieses Umschlaqes. ^ ' " 







Znr Beachtung! 
Jedem 10. Heft werden 

unberechnet 
1V bis 15 wertvolle Haftln in Folio- und Doppelfolio- 
Format beigegeben, welche emeu Geil des umfangreichen 
und fur die Maris hochst bedeutungsvollen Werkes 

darstellen. Als Probeblatt ist dem 1. Hest eine 
diefer Gafeln beigefiigt. 

Der Wert des Werkes ' . - 

Das gesamte Baugewerbe 
wird durch diese Beilagen derartig erhbht, dah der 
Mhis desfelben als ein , 

ganz auhergewShnLich niedriger 
bezeichnet werden muft Es ist bekannt, dah bei der 
Mehrzahl der Borlagewerke in Folio-Format jede 
Tafel mit 1 Mark berechnet wird. Je 10 Heften 
unseres Werkes aber, die schon selbst den sehr niedrigen 
Preis von 6 Mark haben, werden, wie gesagt, 10 
bis 15 Tafeln in Folio- und Doppelsolio-Format 
Kostenlos beigegeben. 

Die Werl'agsbuchhandtung 
Lomuch Sc Ljachfeld. 

Dr nck non O'dm nii d Stein ui P otsda m. - ■ ■ 



Das gesamte Kaugewerbe. 
Handbuch 

des 

Hoch- und Tiefbanwefens. 
Zugleich: 

Wachfchlagebuch 
fur alle Gebiete des Kauwclens und vermnndter Technilren 

mit ausfuhrlichem 5>achregifter. 

Sowie: 

Umsangreiches Aorlagewerk und Musterbuch 
des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulle architektonischer Motive, 
eigenartiger und mustergiltiger Bauten in alien Ltilarten und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 
5chulen, offentliche Bauten, Vergnugungslokale, Airchen, 

industrielle Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moderner Ansfnhrung 
in Grundrissen, Ansichten, Tchnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwiirfe 
aus dem Gebiete des <Lrd-, Brucken-, Aanal-, Gifenbahn-, 5tratzen> 

und IVegebaues. 

Bearbeitet von hervorragendeu Fnchleuten. 

Redigiert von G. Karnack. 

Heft «. 
Lubscriptionspreis 60 pfg. Cinzelpreis 90 pffl. 

^edem 10. fiefte wird kostenlos ein Teil des lVerkes: Umfang- 
reiches Borlagewerk und Musterbucb beigegeben. 



In dem Verlage von Bonness & Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Mode Rustin JSzSX*. 
verbunden mit ringehendem brieflichen Fernuntcrricht, 

Kepau8g6g6b6n von dem Rustinschen Lehrinstitut. 
Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 

©enrbciiet V. Professor Dr. Kustav Mehrcndt, Merlin, Oberlehrer Dr. War Maumann, 
§3crfiu, Professor Aranz Mutzler, Manliow-Werkin, Direktor Dr. Kugo Hruver, Wilmcrs-; 
dorf-Merliu, Gyinnasialoberlehrer Wilhelm Huthjahr, Merseburg, Realschttldirektor Professor 

Dr. Waul Kellwig, Merlin, Professor War Koch, tzharlollenvurg, Gymnasialoberlehrer 

HsKar Hatge, Merlin, Professor Dr. Adalbert Schulte, Mclplin, Oberlehrer Dr. Karl 
Wersche, Merlin u. a. . 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferungen L 9V Pf. 
erscheint, bildet ein abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Jus ?rogYmnasium. Asr gebildete 3<aufmann. 
Kandvuch zur Kneignung derjenigen Kermt- 

nisse d. ein gevitd. Kaufmann vesitzen muK. 
Inbait: Deutaob, Franz., Engliscb, Rechnen, Geo¬ 

grapbie, Geachichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Aritbmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelageogr., Handelageacb., einfache u. doppelte 
Buchfukrtmg, Warenkunde. 

Dorvereitung zur Aufnahme in die t,d0erseLnnda 
tines Hymnastnms over zur AVschluHprufnng an 
einem ^rogymnastum. 

Inbait: Religion (katb. ocl. prot.), veutseb, Eatei- 
niacd, Griecbiscb, Franz., Geechichte, Geographic, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeacb. » 

Das Uealprsgymnajlum. 2)er £injdhr.-jfrevwilUge. 
Worvereitung jur ^vtegnng des GinjaHrig- 

Kreiw.-OLamens. 
Inbait: Deulacb, Eitteraturgeacbicble, Eateiniscb, 

Griecbiacb, Franzdaisch, Engliscb, Geachichte, Geo¬ 
grapbie, Matbematik, Pbyaik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateiniscb und Griecbiacb. Ausgabe B: 
Franzoaisch u. Engliscb. Ausgabe C: Lateinisoh. Fran- 
zfiaisob. Ausgabe D: Lateiniach und Engliach. 

Sotvereitung zur Aufnayme in die chver- 
seKunda tines Zteatgymnastums over zur ^vtegung 
der ASschtutzprufung an einem Aealprogymnastum. 

Intialt: Religien (prot. oi. kath.), Deutsch, Latei- 
niscb, Franz6sisch, Engliscb, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Matbematik, Physik, Chemie, Natargescb. 

Jill Xandelssehule. 
WorSereilung zur Kv(ditutzprufung an einer 

Kandelsschute mit Akerechtigung zur KrLeitnng des 
Keugnisses fur den Hinjayrigendienst. . 

Inbait: Religion (katb. od. prot.), Deatsch, Fran- 
zoaiach, Engliaoh, Geachichte, Geograpbie, Recbnen, 
Matbematik, Pbysik, Chemie, Naturgesch., Handal8- 
korrespondenz, Handelsl., Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Arithin., Kontokorrentl., llandelageogr. und Handela- 
geaob., einfaohe n. doppelte Buobfiihr., Warenkunde. 

Der 
Militaranwarter. 
^orvereituna zur Grlangnng derjenigen Kennt- 

nisse, melche vet oer ^rufung zur KnlieMmg her 
Anwarier vei den Hiekchs- und Llaatsvehorden ais 
Suvatternveamte noLwendig stud. 

Inhalt: Deutaob, Geachichte, Geograpbie, Recbnen, 
Matbematik. Ausgabe A mit Franzfiaiach, Auagabe R 
obne Franz5ai8Qb. 

2)ie 
hoh. Joehtcrsehule. 

Isr ■wissensehoftlieh 
gebildete JVCctnrt. 

Kandvuch zur Aneianung derjenigen Kennt- 
nisse, melche in einer Yoycren tz:ochterschuke gekeyrt 
werden, u. Korvereii. z. Aufnayme ins Leyrerinnen- 
seminar. 

Inbait: Religion (prot. od. katb.), Deutaob, Fran- 
zfiaiacb, Englisch, Geachiobte, Geograpbie, Reobnen, 
Pbysik, Naturgesobichte. 

etehrmeiyode Mustin znr Aneignnng tines n«- 
fassenden nniverseilen ZSiffens. 

Inbnlt: Deutacb, Eitleraturgeacbicbte, Eateiniacb, 
G rie chi a oh, FranzOaisch, Engliach, Geachichte, Geo¬ 
graphic. Matbematik, Pbyaik, Chemie, Astbetik, fianst- 
geschicbte, Philosophie, Hatargeachlohte, 

Die vorstehendeu Werke solleu dem Ttudierenden t» vollen, Ilmfaime den grfmH 
Fortsetzung Sette 8., 



nxtertirfit ersetzen uuD iljtn das vollstandige Wissen ciner wissenschnstlichen Untcr- 
richtsanftalt vcrinitteln. Tie Werke lclmcn fid), On sic die Lchule ersct;eu sullen, in 
ihrer ganzen Einrichtunn nn die ordeiitlichen wissenschnstlichen ^.'elrrnnstnlten an. Wie 
in Senselbrn der vehrer den Lchrstoff si)stc»inlisch oortrunt, so wird dcrselbe and, in 
Ben Wcrlcn auf das eingehendste vornct-.aiieu nnd erklart; seder ein;c!nc Untcrrichts- 
««genstnnd wird erschiitn'end aelehn, so das; der Ltudierendc bcfnhigt wird, nlle Ani- 
gaben, die ihm geftellt werden, zu tiijcn, allc Fraqcn, die ihm in Form oon Wieder- tolunaen ansgegebcn werdcn, z« benntworten. Znr nnnemeinen Erlcichternnn deS 

-tudicrenden diencn die stiindinen Wiedcrholungen dcs gesamten UnterrichtsstoffcS 
Ourch brazen nnd Antworteu. -cdc Unklarheit wird dadurdi vcrsdiwinden, da seder 
eiuzelne Pnnkt des Lehrstosfes in der ausgedehntestcn nnd griindlichsten Wcise mchrfach 
dnrchsprochen wird. Vollstandig tlares Begreifen jedes, selbst des kleinsten Teiles deS 
UnterrichtsstoffcS, wird daher dnrch diefe Werke unbedingt erzielt. 

pcrsonlichen Einzelnnterricht. Bei Ab- Zur Ausarbeilung der vorstehenden be- 
deutenden Werke ha> sich cine Anzahl bcwahrter 
tnchtiger Lehrkrnste nnd Fachmanner vcr- 
tinigt, Keren Ziel es ist, dnrch diese wisjeu- 
schastlich. Selbslunierrichlsdriese dem Studirenden 

ohne den Lesnch von kcliranstalten 
eine umfaffende, nec«feneiic Bildunazn ver- 
schassen, und auf Prinunnen vorzuvereiten. 
Aemgemah haben die Werke die Ausgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Mast von Wissen zu bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungeu not 
wendig ist. DerStndielendesoll dnrch die Werke 
also nichts Ueberftussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht etit Wart mehr, als 
ex notwendig gebraucht, um seine Prusung glcin- 
zend zu bestehen, ans den Wcrken ersahren, sodas; 
er sich nur an das Werk zu valten und um nichts 
writer zu bekummcru braucht. 

vabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erieichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde | 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
«elbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fort8chreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer nllein find die 
Gmndbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm mit- 
aebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
unterricht anvertrauen, er lvird herrliche Friichte 
bei ihm tragen. 

Die Methode Rustin Hat es sich zur Auf- 
gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 
und klarsten Weise den Lehrstoff 
Vorzntraaen, sodan auck der weniger 
Begabte in der Lage ist, dem Hitters 
richt zu folqen. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Berbindung mil einer zur 
leichteren Erlernnna dienenden Anleituna er Gedachtnisscharfuna und des Er- 

nerungSvermSaens, sowie anf fort- 
ttufendem, umfangreichen, brieflichen, 

sajjung der Unlerrichlsbriese wurde deshalv 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
imeressant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Bcispiele alls dem 
Leben und durch einen srischell anregenden Ton 
anmutender wtd reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet. 
wird sich nicht zu beklageu haven, dah er schnell 
vergisjt. Er wird oft besondere Handhnben siir 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert suhlt, sie gern und gewissenhast 
benupen. 

Durch die Methode Nllstin wird der 
Lehrer volistandig ersetzt, denn die Schuler 
erleanen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaitenen Aufgaben voll- 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen kdnnen. Wir btcteu somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von uuschaN' 
barem Wett find. Sie MachkN dkN lttNg- 

jahristen Besnch tenrer Schnlrn 
cntbehrttch, nnd dies ist siir alle. 

denen es an ^eit gebricht, eine 
hohere Lehranstalt zu besuchcn, von 

bedcutcudem Vorteil, den anch dic- 
jcnigen sikluer.en konnen, wctchc an 
cincm Orte wshncn, an dem nch 

kcirtt hohere Lehranstalt liefiudet, 

wie sued Kinder, die sich in den 
mittleren Schuljahren beflnden, durch 
die Werke der Methode Rustin im 
Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 
einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

die nicht die Mittel habcu over 

Fortsctzung Seite 4. 



Dem fid) erst im vorgeruckten Lebensalter 
uniter Forlbildenden bicten die Werke ehte Fiille 
von Wisjen, die es il)m ermvglicht, sich die 
Kenntnisje einer hoh. Lehranstalt u. zivar in einer 
uberans leicht fastbaren Form anzneignen. In 
den Werken wird leiue trockene Grammatik, kein 
diirrer Leitsaden der Geschichte rc. geboten, 
sondern cine betebende nnd erfrischende, 
berz nnd Geist anrec^ende Darstellung, so 
das; der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert nnd die Werke nie mihmutig bei- 
seite legen rvird. 

Die grosien Norzuge der Werke 
der Methode Rustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
dainentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

d en Jnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
fangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze 2c.f welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gefuhrt find, in vortreffticher 
Form ersetzt, sondern auch ftandliche Behandlunq des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtiqt, datz er prufung des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen mutz. nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, 
Verlagsbuchhandlung, 

Potsdam. 



i 

DllK grjmnte Gaugewerde. 
K cr xx 6 £ u d? 

. . des 

Hoch- und Tirstmuwrscns. 
Zugleich: 

WcrchschL'crgebuch 
fi'ir alle Gebiete des Kanwesens und verwandtcr Techniken 

mit ausfiihrlichem ^-achregister. 

Sowie: 

Umsungreiches Uorlagewerk und Mustervuch 
des gesamteu Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulls architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in alien 5tilarten, und zwar 

Landhauser, Btadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

^Schulen, Sffentliche Bauten, Bergniigungslokale,, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in inoderner Ausfuhrung 
in Grundrissen, Ansichten, Lchnitten, j)erspektiven, Detailzeichnungen, 

, sowie 

meisterhafte Entmnrfe 
aus dem Gebiete des Lrd-, Bnicken-, Aanal-, Lifenbahn-, 

5tratzen- und Megebaucs. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 
Redigiert von O. Karnack. 

Heft 7. 

Knbslrriptionspreis 60 Pfg. Eiiyelprcis !10 Pfg. 
Iedem tO> Hcfte wird kostenlos ein Teil des Werkes: Umfanq- 

reiches Borlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

Uolsdam u. Leipzig. 
Uerlag von Konnctz sr Hachfeld. 



3m verlage von Bonnetz Sc Hachfeld, potsdain, ist gleichfalls erschienen: 

Das praktische Kuch L 
Llnivrrsnl-AuskuuftN- u. Zlachschlagrbuch. 

rNit umfangreicher Anleitung und Muftern zur Lrledigung des 

schriftlichen Verkehrs. 
bsandbuch ubev alle Gebiete u. Fragen des 
burgerl.) offentlichen u. xraktischen Lebens. 

Bearbeitet von / 

Rechtsanwalt Or. zur. A. Leander, Rechtsanwalt Dr. jur. Heinrich Neu¬ 

mann, Gymnasialoberlehrer M. Wernen, prakt. Arzt Dr. med. Georg 
Zehden, Frau Marie v. Zwicklitz, Dr. phil. Fr. Junghanns, Volkswirt- 

schaftlicher Beamier Johannes Sauer, Dr. phil. Friedr. Ramhorst, Max 
Hesdorffer, Redakteur der Gartenwelt, Leutnant a. D. Henning v. L^dorv, 

Architekt XVilheim Rehme unb vielen anderen Gelchrten und Fachleuten. 

Dieses Werk rrscheint in Lieferungen 

'Das Praktische Buch verdient im wahren Sinne deS Wortes semen bezeichnenden Namen, well 
es unendlich viele vortrefsliche Eigenschasten, durch die eS fur jedermann einen ganz unfchiitzbaren 
Wert erlangt, in sich vercinigt. Es ist ein nnyrmein riuhlicheS, nie versagendrp 
Uniurrsai-Anslumstsiiilch, °in Handbuch, gediegener, jedermann 
verstandlicher Darstellung j'lber jede nur denkbare Frage, 
derm Weantwortung fur den Staatsburger notwendig 
ist, in zuverlassiger und erschopfender Weise Aufschlutz 

und dadurch zu einrm echten, dentschcn ^amiilendiich wird, das iwerall Licht und 
yllH AufKlarung urrbreitrt. Fur alle Falls des praktischen und offentlichen Lebens gibt das 
Buch Anleitung im schriftlichen Berkehr mit den Behorden und Privaten, sowie Auskunft in allen 
Angelegenheileu der Nechtskunde, Heilkunde, Haus- und Bauangelegenheiten, deS HauswesenS, der 
Kochkunst, .Kindererziehung, Berufswahl, Beredsamkeit, weibliche Handarbeiten, des gulen Tones, 
Hausgarten, der Haustiere, Verkehrs- und Versicherungswesen, stnanzwirtschaftlichen Fragen, Sport, 
Spiele rc. re. Gleichfalls ist in dem Werke ein Fremdwiirter- und Rechtschreibebuch enlhalten. Ohne 
Schwierigkeit find alle Gegenstknde in dem Buche auszustnden, und zwar unter sich je nach der 
Materie geordnet, so dab jedermann dadurch den sehr interessanten und lehrreichen Stoff, teflen 
Einzelheiten in einem sehr eingehenden, bis irrs Kteinste au&geaxbeiteten Scrcyregrfler 

leicht auffindbar find, eingehend studieren kanu. 

Ausfuhrlicher Prospekt steht kostenlor und ftanko ;u Dtensten. 



3m verlage von Vonnetz & Hachfeld, Potsdam, ist gleichfalls erschienen: 

ll IlsrenrchaMiche ^elbstunterrichtsweM 
,.Methods Rustin“ 

verbunden mit eingehendem brief lichen Fernunterricht, 
heransgegeben yom Rustinsclien Lelirinstitnt. Redigiert yon Gymnasial-Oberlehrer 

C. Ilzigr, Berlin. 
Bearbeitet von Professor vr. Hustav Ieyrendl, Jerkin; Oberlehrer vr. War Jaumann, Jerkin; Professor 

Kranz Jutzter, Iankow-Iertin; RechtSanwalt A. Cohn, Eyarkollenvurg; Direktor vr. Kugo HruSer, 

Witmersdorf-Ierkin; Gymnasial-Oberlehrer Withetm Huthjahr, Wersevurg; Direktor War Keinrich, Werr- 

munster; Realkchuldirektor Professor Vr. Kelkwig, Jerkin;- Gymnasialdirektor Professor War Koch, 

EHartottenburg; Post Jnspektor W. Kunze, Jerkin; Telegraphen-Jnspektor A. Lenz, Jerkin; Handelsschul- 

Oberlehrer A. WaUrviH, Leipzig; Rechnungsrat Joty, Z'otsdam; Gerichts-Asseffor K. Schitd, Jerkin; Pro¬ 

fessor Vr. Adakvert Schutte, Jekpkin; Gymnasial-Oberlehrer Hscar T^atge, Jerkin; Gymnasial-Oberlehrer vr. 

A. Werner, Jerkin; Oberlehrer Vr. Kark Wersche, Jerkin und vielen anderen. 

Ter wijsenschaftlich 

gebildete Mann. 
Lehrmethode Rustin z. Aneignung 
e. umfassend. universellen WissenS. 
Jnhalt: Deutsch, Latein.,Griechisch, 
Franzosisch. Engl., Literaturgesch., 
Geschichte, Geographic, Mathematik, 
Ksthetik,Kunstgesch.,Philosoph.,Phy- 
sik. Chemie, Raturgesch. AuSg. 13 
oerselbe Jnhalt ohne Lateinisch, 

Griechisch, Naturgeschichte. 

Die Realschule. 
Borbereitung z. Ableg. d. Abgangs- 
priifung a. e. lateinlosen Realschule. 
Jnhalt: Religion (katholisch oder 
protest.), Deutsch, Franzbsisch, Engl., 
Gesch., Geograph., Rechnen, Mathe¬ 
matik, Physik, Chemie, Raturgesch. 

Ter ' . 

Post-Assistent. 
Vorbereit. a. d. Postassistentenpritfg. 
Jnhalt: Deutsch, Geschichte,Franzos., 
Polit. u postal.Geograph.,Postdienst, 
Telegraph.-Dienst.Telegraph.-Techn. 
mit den Anfangsgrunden d. Hulfs- 
wiffensch. d. Telegraphic, Rechnen, 
Kassen- u. Rechnungswes. der Ver- 
kehrsanst., Anleituug zur Anser- 
tigung d. schriftl. Priifungsarbeit. 
Ausg. B ders. Jnh. ohne Deutsch u. 

Rechnen. 

Der gebildete 

Kaufmann. 
Handb. zur Slneign. derj. Kenntn. 
die ein gebild. Kaufm. besitzen muh. 
Jnh.: Deutsch. Franz., Engl.,Rechn., 
Geogr., Gesch., Handelskorrespond., 
HandelSlehre, Bank. n. BSrsenw., 
kaufm. Arithmetik, Kontokorrentl., 

HandelSgeogr., Handelsgesch.,einf. u. 
oopp. Buckif.. Warenkunde. Ausg. 8. 
oerselbe Jnhalt ohne Geographie u. 

Geschichte. 

Der 

Polizeibureau- 
beamte. 

Borbereitung z. Annahme, z. writ. 
Ausbildung u. Prusung. Jnhalt: 
Deutsch, Gesch., Geograph., Rechnen, 
Mathematik, Franzosisch, Englisch, 
Eta ts-,Regiftratur-,Kauzlei-,Kassen- 
u. Rechnungswes.. Geseyeskunde rc. 

Das 

Abiturienten- 
Examen. 

Vorb. z. Abschlutzpriif. an e. Gym- 
nas., Realgymn., o. Oberrealschule 
Ausgabe A fllr Gymnasien B. fur 
Realgymnas.. C. fiir Oberrealschul. 
Jnhalt: Relig. (Protest, od. lath.), 
Deutsch, Lat., Franz., Griech., bezw. 
Engl., Gesch., Geogr., Rechn., Math., 

Raturgesch., Physik, Chem. ^ 

f , Das ' ' 

Progymnasium. 
Vorbereit. z. Nufnahme i. d. Ober- 
sek. eines Gymn. bezw. z. Ableg. 
der Abschluszpriif. a. ein. Progymn. 
Jnhalt: Relig. (protest, od. kath.), 
Deutsch, Lateinisch, Griech., Fran- 
zbsisch, Geschichte, Geogr., Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chem., Natur¬ 

geschichte. 

Der 

Militaranwarter 
Vorb. z. Erl. derj. Kenntn., welche b. 
d. Prttf. z. Anst. d. Anwiirt. b. d. 
Retchs- u. Staatsbehbrd. a. Sub- 
alternbeamter notwendiq find. — 
Jnhalt: Deutsch, Geschichte, Geogr. 
Rechnen, Mathematik.. Ausgabe A 
mit Franzos., Ausg. 8 ohne Fran- 

ziistlch. 

. Ter 

Telegraphen- 
Assistent. 

Vorbereit. zur Ablegung der Tele- 
graphenafsistenteN'Prlis. — Jnhalt: 
Deutsch. Geographie, JranzLsisch o. 
Englisch (n.W.). Telegraph -Diensr, 
Telegraph.-Techn.. Telegraphenbau., 
Die Hiilsswissensch. der Telegraphic 
(Ledre v. Schall, vom Magnetismus 
u. von der Elektrizitat), Kassen- u. 
Rechnungswes. bei d. Telegraphen- 
Anstalten rc. Ausg. B. ders. Jnh. 

ohne Deutsch u. Rechnen. 

DerBankbeamte 
Handb. z. Aneign. derj. Kenntn., d. 
e. Bankbeamter besitz. muh. — In- 
halt: Deutsch, FranzSs., Engl., Ge¬ 
schichte, Geogr., Rechn., etnschl. Arbi¬ 
trage, Bank- u. Handelsw., Wech- 
selrecht, National-Oekonomie, dop- 

pelte Buchfllhrung rc. 

Der Zahlmeister 
Border, zur Erlang, derjen. wissen- 
schastl. Kenntnisse, die z. Annahme 
als Zahlmeister-Aspirant notweud. 
find. — Jnhalt: Deutsch. Franzos., 
Engl., Mathematik, Physik, Chenlie, 
Geschichte, Geographie, Raturgesch.. 
Geld-, Natural-, Verpflegungs- u. 
Bekleidungswesen, Reise- u. Trans- 
portwes..Okonomiewes., Kassen- und 
Rechnungsgeschaste im MilitLrwes. 

Ter 

stadt. Bureau- 
Seamte. Vorbereit. zur Annahme, 
». weiteren Ausbildung u. Prusung. 
Jnhalt: Deutsch, Geschichte. Geogr., 
Rechnen, Mathematik, Registrar.., 
Kanzl.-, Etats-,Kass.-u. RechnungS- 

wesen. Gesetzeskunde, Stadtordn. 

fottsetrung vicrtc Umscblngseitc. 



DerPostsekretar 
Border, z. Abl. d. Postsekretcirpriifg. 
Jnh.: Deutsch, Franzosisch. o. Eng- 
ltsch (n. Wahl), polit. u. Postal. Geo¬ 
graph., Reichs- u. Landesverf., Ver- 
waltg. d. Post- u. Telegraph.-Mes.. 
Post- u. Telegr.-Gesetzg., Postdienst, 
Telegr.-Dienst, Telegr.-Techn. m d. 
HMfswiss. d. Telegr., Kassen- u. 
Rechnungsw. d. Verkehrsanst., An- 
leitung zur Anfertig. der schrist- 
lichen Prllsungsarbeiten. Ausg. 8 
ders. Jnh. ohne Deutsch u. Rechnen. 

Ter 
Einj.-Freiwillg. 
Border, z. Ableg. des Einj.-Frei- 
Will.-Examens. Jnh.: Deutsch. Li- 
teraturgeschichte, Lateinisch. Griech., 
Franzds., Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graph.. Mathem., Physik. Chemie, 
Naturgesch.. Ausg. A Latein. und 
Griech., Ausg. 8. Franzos. u. Engl. 
Ausg. C. Latein. und Franzosisch. 

Ausg. v. Latein. und Englisch. 

' - Ter 

Mittelschullehr. 
Borbereitung zur Ableg. des Mittel- 
schullchrer-^am. — Jnhalt: Re¬ 
ligion (kathol. o. protest.), Deutsch, 
Franzosisch, Englisch, Latein., Ge- 
schichte, Geographie, Mathematik, 
Physik, Chemie, Naturgesch., Padag. 
Ausg. A, B und C je nach Wahl 

(s. mtnist. Best. v. 1. Juli 1901). 

Der 

Verwaltungs- 
veamte. 

Borbereitung zirr Erlang, derjenig 
Kenntnisse, w. ndtig find, um be- 
e. Provinzialverwalt. Annahme zu 
finden u. die split. Priif. best eh en 
zu konnen. — Jnh.: Deutsch, Ge¬ 
schichte. Geogr., Rechn., Mathemat., 
Physik, Chem., Naturgesch.. Franz., 
Engl., Lai., Negistratur-, Kanzlei-, 
Etats-, Kassen- u. Rechnungswesen, 

Gesetzeskunde rc 

Der 
Jntend.-Beamte 
Borbereitung zur Annahme fiir d. 
Jntendantur-Sekretariatsdienst. -- 
Jnh.: Deutsch, Lateinisch, Franzos.. 
Englisch, Geschichte, Geogr., Mathe¬ 
matik, Physik, Chemie, Naturgesch., 
Geschliftsbetrieb bei der Jntendant.- 
verwaltung, Buch- u. Rechnungs¬ 

wesen, Gesetzeskunde rc. 

Der Zoll- und 
Steuerbeamte. 

Borbereit. z. Annahme, z. weiteren 
AuSbild. und Priifung. Jnhalt: 
Deutsch, FranzSsisch. Engl., Latein. 
Chemie. Physik. Naturgesch., Ge¬ 
schichte. Geogr., Rechnen, Mathe¬ 
matik, Warenkunde, Gesetzeskunde. 
Dienstvorschr., Kassen-, Rechnungs-, 

Zoll- und Steuerwesen. 

DerPraparmld. 
Borbereit. zur Aufnahmepriifung 
in ein Seminar. — Jnhalt: Relig. 
(prot. od. kath.), Deutsch. Gesch.. 
Geographie. Rechnen, Mathemat, 
Naturgesch., Physik, Harmonielehre. 

Ter 
Proviantamts- 

assistent. Border, zur Annahme- 
pruf. alS Anwarter und zu weit. 
Fachexamen.— Jnh.: Deutsch, Ge¬ 
schichte, Geogr., Rechnen, Mathe¬ 
matik, Registrar.-, Kanzl.-, Etats- 
Kassen- und Rechnungswesen, Pro- 

viantamtsdienstvorschristen rc. 

Der ' 
Gerichtsschreib. 

Border, zur Annahme. zur weiter. 
Ausbildung u.Priifung. — Jnhalt: 
Deutsch. Franzosisch. Engl., Latein., 
Physik, Chemie/ Naturgesch., Ge¬ 
schichte, Geogr., Mathematik, Ge- 
richtsschreiberdienst, Gesetzeskunde, 
Kassen-, Registrat., Rechnungswes.rc. 

Der Garnison- 
Vertvaltunasbeamte. 

Borbereit. zur Annahme u. spateren 
Priifung bei d. Garnisonverwaltung. 
— Jnh.: Deutsch. Geschichte, Geogr., 
Rechnen, Mathematik. Negistratur-, 
Kassen- u. Rechnungswesen. Dienst- 
vorschriften fiir das Garnisonver- 
waltungswesen und militar. Ber- 

waltungsbehSrden rc. 

Die hohere 

Tochterschule. 
Handbuch z. Aneign. derjen. Kenntn., 
welche in einer HLHerenTochterschul. 
gelehrt werden u Borbereitung zur 
Anfnahme inS Lehrerinnensemmar. 
— Jnhalt: Religion (kath. over pro¬ 
test.). Deutsch. Franzosisch, Englisch, 
Geschichte. Geographie, Rechnen, 

Physik, Naturgeschichte. . 

Der Eisenbahn- 
Praktikant. - 

Lehrbriefe f. d. Border, z. Fachpruf. 
1. Klasse beid. Staatseisenbahnverw. 
u.zur Priifung z. Eisenbahnassistent. 
— Jnh : Deutsch. Geschichte. Geogr., 
Rechn.. FranzSs.. Engl., alle dtejen. 
Gesetze, Borschr u. Bestimm., deren 
Kenntn. der Anwart. stir d. mittler. 
nichttechn. Eisenbahndienst n. Matzg. 
der Priifungsordn. v. 1.1.1901 bei 
Ableg. der Priifung z. Eisenbahn- 
aisistenten u. d. Fachprufung I. Kl. 

nachweisen mutz. - 

Das Real- 
Progymnasium. 
Border, zur Aufnahme in die Ober- 
sekunda ernes Nealgymnaf. bezw. 
zur Ablegung einer Abschluhpriif. 
an ein Realprogymnasium. — Jnh.: 
Religion (kath. od. prot.), Deutsch., 
Lateinisch, Franzosisch. Englisch, Ge¬ 
schichte. Geographie. Rechnen,Mathe¬ 
matik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Die 

Handelsschule. 
Border. zurAbschlutzpriifung an ein 
Handelsschule mit Berechtig. z. Er- 
teilung des Zeugn. zum Einjahrig. 
— Jnh.: Religion (kath. od. prot.), 
Deutsch, Franz.. Engl., Gesch ,Geog., 
Rechn.. Mathem., Physik, Chemre, 
Naturgesch..Handelskorr., Handelsl., 
Bank- und Borsenwesen. kaufm. 
Arithmet.Kontokorrentleh.,Handels- 
geographie, n. Handelsgesch. Bucks., 
Warenk., Ausg. B derselb. Jnh. 

ohn. Relig. u. Naturgeschichte. 

■ Ter 

Telegraphen- 
Sekretar. 

Borbereitung zur Ableg. der Tele- 
graphcnsekretlir-Prus. — Jnhalt: 
Deutsch. Geogr., Franzosisch oder 
Engl. (n. W.). Berwaltungswcjeu 
und Telegraph.-Gesetzgebung. Tele- 
graphen-Dienstbetr.. Tclegraphcn- 
Technik. Telegraphen- und Fern- 
sprechbau. die Hillsswissenschasten 
d. Telegraphic lMathematik. Physik. 
Chemie). Kassen- nnd Rechnnngswes. 

bei den Telegraphenanstalten rc. 
Ausg. 8 decs. Jnh.,ohne Deutsch u. 

Rechnen. 

Jedrs der odigen Werke erfchrint i» Kicfrrnngen 
— k 90 M. — 

Ausflihrlicher Urosprkt kcistenlas und stanks. 



D»ip grjalltte Kangelverbe. 
KarrSbuch, 

des 

Hoch- und Tirstiamucsnis. 
^ . ' - .. ‘ / 

Zugleich: . * * 

Wcrchlchtccgebuch 
fiir fllle Getriete des Kauwesens und verwandter Techniken 

mit ausfllhrlichem Lachregister. 

Sowie: 

Umfungrriches Uorlirgewerk und Mustertmch 
des gesamten Bauweseus, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulle architektonischer Mptive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen. Stilarten, und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

5-chulen, Sffentliche Bauten, vergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in modernev Ausfnhrrmg 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen 

sowie 

meisterhaste Cntwurfe 
aus dem Gebiete des Erd-,' Bracken-, • Aanal-, Lifenbahn-, 

5tratzen- und N)egebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von O. Karnack. 

, Heft 8. 

Subskriptionspreis 60 Pfg. Eiiyelpreis 90 Pfg. 

Ieden: t0. f>cfte wird kostenlos ein Teil des Werkes: Uinfang- 

reichcs Vorlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

H'otsdam u. Leipzig. 
Ucrlag von Komietz & Hachfeld. 
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Dap gejnmte Gaugewerbe. 
A cl it 6 ft u d? 

dcs ' ■ 

Hoch- und Tiefbauwesen^. 
Zugleich: 

WcrchfchLclgebuch 
fnr alle Gebiete bes^Kauwesens nnd verwandter Techniken 

mit ausfiihrlichem Lachregister. 

Sowie: 

Umfangreiches Uorlagewerk und Musterbuch 
dcs gesamten Bauweseus, 

enthaltend cine unerschopfliche Fulls architektonifcher Motive, 
eigenartiger und mustergultiger Bauten in alien 5tilarten, und zwar 
Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten^ 
Lchulen, offentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. ^ . 

in moberner AusfuHrung 
in Grundrissen, Ansichten, Lchnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie - 

meisterhaste Entwurfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Brucken-, Aanal-, Gisenbahn-, 

5tratzen-"und Megebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 
Redigiert von O. Karnack. 

Heft 9. 

Snbskriptionspreis 69 Pfg. Eiiyelpreis 90 Pfg. 
Iedem IQ. k)efte wird kostenlos ein Teil des lverkes: Umfang¬ 

reiches Vorlagerverk und Musterbuch beigegeben. 

Wotsdam u. Leipzig. 
Uerlag von Donnctz & Hachfeld. 



In dem Verlage von Bonness A Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methode Rustin JSsSSi*. 
verbunden mil eingehrndem brieflicheu Fernunterricht, 

Kei-au8g6g6b6n von clem Rustinschen LehrSnstitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitet v. Professor vr. Kustav Mehrendt, Merlin, Oberlehrer I)r. War Aaumann, 

Aerlin, Professor Kranz Mutzler, Mankow-ZZerlin, Direktor vr. Kugo KruVer, Witmerr- 

dorf-Merkin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Huthjahr, Merseburg, Realschuldirektor Professor 

vr. Manl Kellwig, Merlin, Professor Mar Koch, tzharlottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

Askar Hatge, Merlin, Professor vr. Adalbert Schulte, Melplin, Oberlehrer vr. Karl 

Wersche, Merlin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferungen L 9V Pf. 
rrscheint, bildet ein abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mil den 

Anfangsgrunden. 

Jus ProgYmrvctsium. 2)er gebildete Xaufmann. 
KaudSuch zur Kneignung derjeuigen Keunl- 

nisse d. ein geSitd. Kaufmann Sefttzen mu|. 
Inhalt: Dentach, Franz., Engliach, Rechnen, Geo¬ 

graphie, Geachichte, IIandel8korreap., Handelal., Bank- 
u. Borsenweaen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelageogr., Handelageach., einfache u, doppelte 
Buchfuhrung, Warenkunde. 

Kordereitung zur Kufuayme in die HSerseLunda 
eiues Hymnastums oder jur ASschkutzprnfung an 
ein«.u ^rogymuasium. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei- 
niach, Griechiach, Franz., Geachichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Phyaik, Chemie, Naturgeach. 

Das Realprogymnastum. Jsr £injdhr.-/reiwilUge. 
Korvereitung znr KStegung des -injahrig- 

Kreiw.-Hramens. 
Inhalt: Dentach, Litteraturgeachichte, Lateiniach, 

Griechiach, FranzSaiach, Engliach, Geachichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Phyaik, Chemie, Naturgeachiohte. 
Auagabe A: Lateiniach und Griechiach. Ausgabe B: 
FranzSaiach u. Engliach. Auagabe C: Lateiniach, Fran¬ 
zSaiach. Auagabe D: Lateiniach und Engliach, 

SorSereitung zur Aufuahme in die Hver- 
sekunda eines Aeatgymnastums oder zur KSteguug 
der Avschlutzprufung an einem Reatprogymnafium. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Dentach, Latei- 
niach, FranzSaiach, Engliach, Geachichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Phyaik, Chemie, Naturgeach. 

Jill Xandelssehule. 
AorSereituug jur ASschtutzprufung an einer 

Kaudelsschute mil Aerechtigung zur Erteilung des 
Keugniffes fur den ^injahrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Dentach, Fran- 
zoaisch, Engliach, Geachichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Phyaik, Chemie, Naturgeach., Handela- 
korreapondenz, Handelal., Bank- <L Boraenwea, kaufm. 
A Hthm,, KontokorrentL, Handelageogr. und Handela- 
geaohH einfache u. deppelte BuchftUu„ Warenkunde. 

Der 
. Militaranwarter. 

Forvereituug zur Hrtauguug derjeu'geu Kenut- 
ntsse, wetche Set der H»rufuug zur ^uKeCung der 
KriwSrter Set den HLeichs- uud KtaatoSeHorden ats 
KuSatternSeamte notwendig stud. 

Inhalt: Dentach, Geachichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Auagabe A mit FranzSaiach, Auagabe B 
ohne FranzSaiach. 

2)ie 
hoh. Joehtersehule. 

3)er wissensehaftUeh 
gebildete jYtann. 

KaudSuch znr Aneianuug derjeuigen Keunt- 
nisse, wetche in einer HSyeren ^Schterfchute getehrt 
werden, n ^orSereit. z Aufna-me in» ^e-rertnnen- 
seminar ^ 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Dentach. Fran- 
zdaiaoh, Engliach, Geaohiohte, Geographie, Rechnen, 
Phyaik, Naturgeachiohte. 

^ehrmetyode Kustin zur Aneignnng eines n«> 
fassenden uutverseRen Ikissens. 

Inhalt: Dentach, Litteraturgeeehichte, Lateiniach, 
Griechiach, FranzSaiach. Engliach, Geachichte, Geo¬ 
graphic. Mathematik, Phyaik, Chemie, Aathetik, Knnat- 
geachichte, PhJIoaophie, Naturgeachichte. 

Die »»rftehenpe- fBetfe fatten Sent Studterenden in mt« llmsauge >tn Schul- 



unterricht crsesten und il,m das vollstaudige Wiffen einer wiffcnschastlichen Unter- 
r»a,ks«»stalt vcrmitteln. Lie Werke let,nen sich, da fie die Schule ersetzcn fallen, in 
three ganzen tz-inrichtung an die ordentlichen wissenschastlichen vehranstalten an. Wie 
in dcnselben dcr Lehrer den Lchrstoff s»,ftematisch vortragt, so wird derselbe auch in 
den Werkcn auf daS eingehcndste voraetranen und crklnrt; jeder einzelne Unterrichts. 
aeaenstand wird erschopsend aelehrt, so dai; dcr LtuSierende besahigt wrrd, aUe Sluf= 
anticn, die ilim nciicUt werden, zu loscn, alle Fragcn, die ihm in Form von Wieder- 
holnngen ausgegeben werden, zn beantworten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Etudicrendeu diencn die standincn Wiederholnngcn des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fraqen «»d Antwortcn. Jede llnklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
einzelne Punkt des Lchrstoffes in der ausgedehntesten nnd grundlichsten Weise mehrsach 
dnrchsprochen wird. Bollstandig klares Begreisen jedes, selbst des tleinsten Tetlcs deS 
Unterrichtsstoffes, wird daher durch diese Werke unbedingt erztelt. 

personlichen Etnzetnnterricht. Bei Ab- 
sassung der Unterrichlsbriese wurde deshalb 
darciaf Bedacht genommen, den Unterricht so 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich eine Anzahl bewahrter 
tiichtigcr Lehrkrafte nnd Fachmiinner ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schasliich. Selbstunterrichtsbriefe dem Studirenden 

o\)uc -en Kesnch von Lehranstalten 
eine nmfastende, aediegene Bitdrmn zn ver- 
schaffen. und auf Prufunaen vorzubereiten. 
Demgematz haben die Werke die Ausgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
ieiiine Mast von Wissen zu bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. DerS.tudierendesoll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, syndern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu hasten und um nichts 
wester zu bekummern braucht. 

Dabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung bin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derseiben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortsehreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie- 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Friichte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat eS sich zur Auf- 

gabe gemacht, in der denkvar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
vorzniraaen, svdatz auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter- 
richt zu folgen. Tie basiert auf Selbst. 
unterricht in Berbindung mit einer znr 
leichteren Erlernnng dienenden Anleitung 
zur Gedachtnisscharfnng und des Er- 
innernngsvermSgens, fowie auf fort- 
laufeudem, umfaugreichen brtefltchen, 

intereffant wie irgend moglich zu machen, die' 
oft trockene Wiffenschast durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darflellung zuwendet, 
wird' sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergijzt. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 
benutzen. .. 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schiiler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaitenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konhen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschatz- 

barem Wert find. Sie machen den lanq- 

jiihriqen Besnch tenrer Schnlen 

entbehrlich, nnd dies ist siiralle. 

die nicht die Mittel haben over 

denen es an Zeit qebricht, eine 

HSHere Lehranstalt zu besnchcn, von 

bedentendem Borteil, den anch J»te= 

jenigen aeniesten fotntctt, welche an 
einem Orte wohnen, an dem sich 

keine HSHere Lehranstalt befindet. 

wie sued Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

4. 



Dem sich erst im vorgeruckien Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ermoglichr, sich dle 
Kenntnisse einer H8H. Lehranstalt u. zwar in einer 
uberaus leicht fabbaren Form anzueignen. In 
den Werken wild keiue trockene Grammalik, kein 
diirrer Leitfaden der Geschichte rc. geboten, 
sondern eine belebende und ersrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dah der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke me mibmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grosien Lorziige der Werke 
der Method Nustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stosfes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Inbalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 
5. Eingehender und um- 

fangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs-- 
arbeiteu, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch ftandliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstosfes. 

2. Unansgesetzle Selbft- zelncn Studierenden in del 
Weise berucksichtigt, datz er prusnng des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisuugen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen must. nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, 
Verlagsbuchhandlung, . 

Potsdam. 
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tliu. lU'lnmfc Kmlgemerbe. 
K a n 6Buc§ 

des 

Hoch- und TirsdamvefenA. 
Zugleich: 

McrchschMgeSuch 
fur alle Gebiete des Kanwefens und verwandter Techniken 

mit ausfuhrlichem ^-achregister. 

Sowie: 

Umfangreiches Uorlagewerk und Mnsterbuch 
des gesamten Bauwescns, 

enthaltend eine unerschopfliche grille architektonischer Motive, 

eigenar tiger und mustergultiger Bauten in alien 5tilarten, und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

?chulen, offentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moderner AusfuHrung 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie , 

meisterhaste Entwurfe 
aus dein Gebiete des Lrd-, Brucken-, Aanal-, Lisenbahn-, 

Stratzen- und lvegebaues. • 
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In dem Verlage von Bonness & Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methode Rustin 
nerbunden mit eingehendem hrirstichen Fernunterricht, 

kierauBgegkbBn von liom I^U8t>n8eki6n l-6^r-in8i'iiui. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitet V. Professor Dr. Gustav Mehrendt, Merlin, Oberlehrer Dr. War Maumann, 
Merlin, Professor Kranz Mnhler, ManKow-Werlin, Director Dr. Kugo Gruver- Witmers- 
dorf-Merlin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Guthjahr, Werfeburg, Realschuldirektor Professor 

Dr. Maul Kellwig, Merlin, Professor War Koch, Hharlottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

HsKar Hatge, Merlin, Professor Dr. Adalbert Schulte, Melptin, Oberlehrer Dr. Karl 
Wersche, Merlin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Liefernngen & 90 Ps. 
erscheint, bildet ein abgeschlossenes Ganzes und beginnt jedes Werk mil den 

Anfangsgrunden. 

Jus ProgYmnasium. 2)er gebildete Xaufmann. 
KandSuch zur Aneignung derjenigen Kenrrl- 

nisse d. ein geSitd. Kaufmann Sesttzen mutz. 
Inhalt: Deutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank¬ 
et. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buchfiihrung, Warenkunde, t 

BorSereitung zur Anfuahme in die HSerseKunda 
eines Hymnastums over zur KSfchtutzprnfung an 
einem Krogymnastum. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei¬ 
nisch, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographic, 
Rechnen, Matliematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Das Dealprogymnasium. Asr £injahr.-/VevwilUge. 
WorSereitung zur Kvtegung des Kinjahrig- 

Kreiw.-HLamens. 
Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichlte, Lateinisoh, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateinisch und Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch und Englisch. 

WorSereilung zur Aufnayme in die HSer- 
fekunda eines Zleafgymnastums oder zurAvtegung 
der Ahschlutzprufung an einem Aeatpragymnastnm. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutsch, Latei- 
nisch, Franz6sisch, Englisch, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

2)ie Xandelssehule. 
Vorvereituug zur Adschtutzprufung an einer 

Kandetsschufe mit Aerechtigung zur Krteitung des 
Seugnisfes fur den Hinjahrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Fran- 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Phvsik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondenz, Handelsl., Bank- JU. B6rsenwes, kaufm. 
Arithm., Kontokorrentl., Handelsgeogr. und Handel s- 
gesch., einfache u. doppelte Buchfiihr., Warenkunde. 

Der 
Milit&ranwarter. 
Vorvereituirg zur Krtangung derjenigen Kennt- 

nisse, mefche Set der Srufung zur KnsteMmg der 
Anwarter 0ei den Zieichs- und KtaatsSeyorden ats 
SuvatternSeamte notwendig find. 

Inhalt: Deutsch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
ohne FranzOsisch. 

Jis 
hoh. Joehtersehule. 

2)er vrissensehaftlieh 
gebildete JYCartn. 

Kandvuch zur Aneiannng derjenigen Kennt- 
nisse, metche in einer HoHcren Tochterschute gekeyrt 
werden, n Worvereit. z. Aufnayme ins Leyrerinnen- 
seminar. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutsch, Fran- 
zOsisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgeschichte. 

oLeHrmetyode Mustin zur Aneignung eines um- 
fassenden universellen Wisfens. 

Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
gesohichte, Philosophic, Naturgeschichte. 

Die vorstehenden Werke fallen dem Stndterenden in vvllem Nmfanae den Scljnl- 
Fortsetzung Seite 8. 



unterricht ersetzen un- ihm -as vollstan-ige Wiffen einer wiffenschaftlichen Unter- 
richtsanstalt vermitteln. Tie Werke lehnen sich, -a fie die Schule ersetzen follen. in 
ihrer ganzen Cinrichtung an die or-entlichen wissenschastlichen Letzranftalten an. Wie 
in -enselven -er Lehrer -en Lehrstoff shstematisch vortragt, so wir- -erselbe anch in 
-en Werken anf -as eingehendste vorqetraaen nn- erklart; jeder einzelne Unterrichts- 
aeaenftan- wir- erschopfen- gelehrt, so -asz -er Stu-ieren-e befahigt wir-, alle Auf- 
gaben, die ilzm gestellt wer-en, zu losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wie-er- 
hoiungen aufqegeven werden, zu veantworten. Zur ungemeinen Erleichterung -es 
Stu-ieren-en Dienen -ie stan-iaen Wie-erholungen -es gesamten UnterrichtSstoffes 
-urch Fraqen und Antworten. Je-e Unklarheit wir- -a-nrch verschwin-en, -a je-er 
einzelne Punkt -es Lehrstoffes in -er ausae-ehntesten un- grun-lichsten Weise mehrsach 
-nrchsprochen wir-. Vollstan-ig klares Begreisen je-es, selbst -es tleinsten Teiles -es 
Unterrichtsstoffes, wir- -aher -llrch -iese Werke unbe-ingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich eine Anzahl bewahrter 
tnchtiger Lehrkrafte und Fachmanner ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schaftlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Sludirenden 

oline drn Lesnch von Leliranstalten 
eine nmmffen-e, ae-ieaene Bilduna zn ver- 
schasien. und auj Prufnngen vorzubereiten. 
Demgemah' haben die Werke die Ausgabe, in 

fester, abgerun-eter Form genau das- 
jentge Mast von Wiffen zn bieten, welches 
zu -en verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. DerStudierendesoll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemats ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodatz 
er sich nur an das Werk zu hasten und um nichts 
weiter zu bekummern braucht. 

vadei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium riach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soli beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleitz und Ausdauer allein find die 

Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 

gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf- 

gabe gemacht, in fcev denkbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
dorznlragen, svdasz auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter¬ 
richt zu folgen. Tie basiert auf Selbst- 
unterrtcht in Bervindung mit einer zur 
leichteren brlernung -ienenden Anleitung 
znr Gedachtntsscharfnna un- -es Er- 
inuerunasvermogens, sowie auf fort- 
laufen-em, umfangreichen, vrieflichen, 

personlichen Einzelunierricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 

daraus Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 

Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestasten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 

wird sich nicht zu beklagen haben, datz er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichuet sinden, und da er 
sich gefordert suhlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Rriefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten fount Werke, 
welche fiir jeden, der sie erwirbt, von nnschatz- 

barem Wert find. Sie MNchtN dtN lNNtz- 

jahrigen Besuch tenrer Schnlen 

entbehrlich, nnd dies ist fiir alle, 

die uicht die Mittel haben over 

denen es an Aeit gebrichl, eine 

hohere Lehranstalt zn besnchen, von 

bedentendem Borteil, den auch die- 
jeniqen aenieszen konnen, welche an 
einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hohere Lehranstalt befiudet, 
wiv auek Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methods Rustin im 
Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheron Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzuxg S«tt« 4. 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wisjen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenntnisse einer hoh.. Lehranstall u. zwar in einer 
uberaus leicht fahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird keiue trockene Grammatik, kein 
diirrer Leitfaden der Geschichte re. geboten, 
sondern eine belebende uud erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dab der Schulerniemats beim Lernen die Ge- 
duld verlierl imd die Werke nie mibmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grotzen Dorzuge der Werke 
der Methode Nustin und die leichte 
Erlernbarkcit des dargebotenen 2ehr- 
stosfcs Iftffcn sich durch folgende Fun- 
damentalgruudsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Jnhalt der Werke leichter 
erlernt und behatt. 

5. Eingehender und um- 
fangreicher, briesiicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prusungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aussatze ?c., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermanu ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 

standliche Behandlung des Form ersetzt, sondern auch 
die Jndividnalitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unansgesetzte Selbft- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufung des Studierenden. 
demselbeu alles ihm schwer 

3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm 

lung des Gelernten. 
4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 

Wissenslucken find, die er 
wogene Anweisungen zur 

durch Wiederholungen aus- 
Unterstutznng des Gedacht- 

sullen mutz. 
nisses, sodah der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, 
Verlagsbuchhandlung 

Potsdam. 
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Das gefamte Kaugewerbe. 
    

Handbuch 
des 

Hoch- und Tiefbauwesens. 
Zugleich: 

Nachschlagebuch 
auf allen Gebieten des Bauwesens und verwandter Techniken, 

mil ausfuhrlichem Sachregister. 
Sowie: 

Nmfangreiches Borlagewerk 
und 

Mustervnch 
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immercrrbeiten. 
Von 

Architekt j)aul Rathke, 
Direkwr der Handwerkerschule in Dessau. 

1. Einfuhrung. Konstruktionen in Holz. 

1. Unter Konstruktionen in Holz versteht man alle diejenigen, 
bei welchen das Holz das alleinige oder doch das Hauptmaterial 
ist, beim Bau also die Arbeiten des Zimmermanns und des 
Tischlers. Wir haben es hier zunachst mit den Zimmerarbeiten 
zu thun, doch set bemerkt, dah die Arbeiten beider sehr haufig 
m einander greifen und daher oft schwer zu trennen find, wie 
bei Treppen, Holzdecken u. dergl. 

Gewohnlich nimmt man an, datz der Tischler die Ausbau- 
arbeiten, der Zimmermann das eigentliche Konstruktionsgeriist 
ausfuhrt. . 

2. Die Thatigkeit bezw. die Arbeit des Zimmermanns voll- 
zieht sich an 3 Stellen: 

1. auf dem Zimmerplatz (Zulage, Abbund), 
2. in der Werkstatt, 
3. auf der Baustelle. 

Sie ist also im Gegensatz zu der Arbeit der Maurer nicht 
an die Baustelle gehunden, sondern erledigt alle Vorarbeiten auf 
dem Platze oder in der Werkstatt, und erst mit dem Aufstellen, 

Kathke, Aittlmerarbetten. 1 
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Anbringen rc. der fertig zugerichteten Arbeit beginnt dieThatig- 
keit im Bau selbst. Kleine Ausnahmen kommen naturlich auch 
hier vor. 

3. Die Grohe und Anlage des Werkplatzes und der Werk- 
statten richtet sich ganz nach dem Umfange des Geschaftes und 
der Anzahl der beschaftigten Leute. 

Der Zimmerplatz, auf welchem die groberen Arbeiten, die 
Zulagen rc., vorgenommen werden, muh ordentlich eingeebnet 
und mit bequemen Zufahrten versehen sein. Je grojjer derselbe 
ist, desto besser ist er. 

Um den Platz herum liegen die Werkstatten, Holzlager, 
Holzschuppen rc., sowie das Kontor des Meisters, um von hier 
aus den Platz leicht ubersehen zu konnen. Wenn bei grohen 
Anlagen auch noch eine Schneidemllhle hinzukommt, so wird 
diese gleichfalls am besten mit dem Platze in direkte Verbindung 
gebracht, um den Verkehr moglichst zu erleichtern. 

Eine schone, grohe, offene Halle fur schlechtes Wetter ist ein 
nicht gerade unbedingt erforderliches Zubehor eines ordentlichen 
Zimmerplatzes, aber eine angenehme Zugabe. 

4. Die Werkstatte ist ein ein- oder zweistockiger Bau mit 
dem Fuhboden zu ebener Erde und in unmittelbarer Verbindung 
mit dem Zimmerplatze. Sie muh hell, geraumig und bequem 
sein, mit weiten Eingangen und mit einer Vorrichtung zum 
Erwarmen. Hier werden die seineren Zimmerarbeiten, der Bau 
der Treppen, das Hobeln der Sachen rc. vorgenommen. 

5. Sagegruben, Sagebocke und kleinere Geruste bilden das 
Lbrige Zubehor des Zimmerplatzes. 

In groheren Stadten pflegt derselbe sich auf dem Hinter¬ 
lands der Hauserblocke zu befinden, er muh dann durch eine 
mindestens 3,00 m breite Einfahrt zu erreichen sein, um das 
Zu- und Abfahren von Langholz zu ermoglichen. Dah auch 
fur Unterbringung der Abfalle, der Spahne rc. zu sorgen ist, 
versteht sich von selbst, denn alle diese Abfalle reprasentieren 
immer noch einen gewissen Wert. 

6. Erwahnt mag werden, dah sehr haufig die Zulagen auf 
improvisierten Platzen in der Nahe des betreffenden Baues her- 
gerichtet werden, und dah dadurch dann ein improvisierter 
Zimmerplatz entsteht. In wie weit dies vorteilhaft und wtinschens- 
wert sein wird, muh seder einzelne Fall selbst ergeben. Empfehlen 
wird es sich auch dann fur geeignete verschliehbare Raume zur 
Unterbringung von Material, Geraten und fur einen Ausenthalts- 
ort der Arbeiter zu sorgen. 
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7. Von besonderer Wichtigkeit ist noch ein genugend^grostet 
und heller Reihboden zum Ausreihen der Treppen, schwieriger 
Schiftungen rc. Derselbe findet seinen Platz am besten in der 
Werkstatt, jedoch eignet sich auch jede andere Stelle dafur, wenn 
sie nur die sonstigen Anforderungen erfullt. 

8. Die haufig in grbheren Zimmergeschaften vorhandene 
Schneidemuhle kann hier nur Erwahnung finden, sie wird in 
der Regel durch Dampfkraft betrieben und verfugt uber hori- 
zontale und vertikale Gaiter zum Schneiden von Balken und 
Brettern, uber Kreis- und Bandsagen, sowie uber Hobel, Frais- 
und Nutmaschinen. 

9. Das Werkzeug des Zimmermanns ist ein viel reich- 
haltigeres als das des Maurers und nur wenig einfacher als 
das des Tischlers. 

Man unterscheidet dasjenige, welches sich jeder rechtschaffene 
Zimmergeselle selbst anzuschaffen von solchem, welches der Meister 
vorzuhalten hat. 

Da als Grenze zwischen Zimmer- und Tischlerarbeit in der 
Regel die Verwendung des Leimes gilt, so vereinfacht sich das 
Werkzeug des Zimmermanns gegen das des Tischlers und es 
nimmt infolge der groberen Arbeit und durch den Mahstab der 
auszufuhrenden Arbeiten eine etwas gedrungenere Form an. 

10. Werkzeuge des Zimmermanns, welche sich derselbe selbst 
beschafft, find eine Axt, eine Stichaxt, ein Breitbeil, eine Hand- 
sage, eine Trennsage, eine Sagenfeile, eine Rauhbank, ein 
Doppelhobel, ein Schrupphobel, ein Schlichthobel, ein Simshobel, 
ein Klopfholz, ein bis zwei Stechbeutel, ein Stemmeisen, ein 
eiserner Winkel, ein Latthammer und eine Nagelzange. 

11. Von sonstigen Werkzeugen zur Holzbearbeitung, welche 
in der Werkstatt zur allgemeinen Benutzung seitens der Meister 
gestellt werden, seien erwahnt: eine Anzahl Hobelbanke, dazu 
Nuthobel, Falzhobel, Grundhobel, Kehl- und Fluchthobel, Kehl- 
eisen, Hohlmeihel, Bund- und Schweifsagen, Fuchsschwanze, 
Schrotsagen, Feilen und Riegel, Leist- und Centrumsbohrer, 
Schraubenzieher rc. rc. 

12. Zum Messen und Aufreihen dienen Mahstabe, Meter- 
sttibe, Bandmahe, Zirkel und Winkel, Setzlatten und Richt- 
scheite und sog. Schwunglatten, Wasserwagen, Libellen, Lot, 
Schnur, Nolle und Kreide. 

13. Zum Heben, Auffahren und Richten dienen: Hebeeisen, 
Brechstangen, Winden, Wagen- und Zugwinden, Hebeladen, 
Haspel, Rollen- und Flaschenzuge, Kloben, Taue, Richtebaume, 
Schwungseile, Kastenwalzen, Eckrollen rc. 
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14. An Gerusten verwendet der Zimmermann meist sog. 
Zimmerbocke und Gerustbocke, sonst benutzt er die vorhandenen 
Rustungen. Erwahnt mogen hier noch werden die bei Ab- 
steifungen angewendeten sog. Treibladen zum Ansetzen der Steifen, 
auf die wir spater zuruckkommen. ^ 

15. An Rammzeug wird verwendet: 

Hand-, Zug- und Dampframmen, Pfahlzieher, Vorschlager rc. 
worauf wir beim Grundbau zu sprechen kommen. 

16. Zum Transport des rohen und des bearbeiteten Holzes 
dienen Langholz- und Leiterwagen, Handwagen, sowie auch die 
Walzen. 

17. Wie bei den Steinkonstrliktionen der Mortel als ein 
Hilfsmaterial der einzelnen Verbande erscheint, so giebt es auch 
bei den Holzkonstruktionen dergleichen Hilfsmaterialien, die eine 
unlosliche Verbindung der einzelnen Holzer bewirken fallen. 

Es find dies einmal die verschiedenen Leimarten und dann 
das Eisen in seinen verschiedensten Gestalten, als Nagel, Schrauben, 
Bolzen, Klammern und Schienen. Selbstverstandlich find hier- 
unter nur solche Eisenteile zu verstehen, die nicht einen selbst- 
standigen Konstruktionsteil bilden, sondern nur als untergeordnete 
Bestandteile einer Holzkonstruktion auftreten. 

Ferner erfolgt aber die Verbindung der einzelnen Holzer 
durch die Gestaltung der Holzer selbst, es genugen hierbei die 
wieder von Holz hergestellten Hilfsmaterialien, namlich die Holz- 
nagel, die Dollen und Dubel, die Keile, Federn und Schwalben- 
schwanze aus hartem Holze. Wir werden bei den betreffenden 
Stellen uns des naheren mit ihnen zu befassen haben. 

Bei den Holzverbanden kommt es darauf an, mit den ein- 
fachsten Mitteln durch zweckmahige Gestaltung der einzelnen Ver- 
bindungsstellen eine recht innige dauerhafte Verbindung der 
Holzer herbeizufuhren. Es find schon in alien Zeiten hochst 
sinnreiche und scharfsinnige Dinge dieser Art ausgedacht, aus- 
geklugelt und ausgeheckt worden, und mancher alte Zimmer- 
polier hatte so sein Steckenpferd, welches er gelegentlich vorzu- 
reiten liebte. Heute, in unserer schnelllebigen Zeit hat man 
damit aufgeraumt und das Zeitalter des Dampfes und der 
Elektricitat, des Stahles und des Eisens blickt mitleidig auf 
alls die verzahnten Trager u. dergl., welche seiner Zeit als be- 
sondere Schwierigkeiten galten. 

Was sich uberlebt hat, gehort ins alte Eisen; wir werden 
hier nur das beriicksichtigen, was auch wirklich noch gemacht 
wird und sich bewahrt hat. 



5 

Wir werden bei den einzelnen Holzverbanden auch der 
Hilfsmaterialien gedenken und dieselben, soweit ecforderlich ist, 
auch speziell beschreiben. 

Beziiglich des Holzmaterials set auf den Abschnitt Bau- 
materialien verwiesen, in dem man alles Erforderliche und 
Wissenswerte findet. 

Eine der wichtigsten Arbeit des Zimmermanns ist der 
Treppenbau. Dieses Kapitel ist so wichtig und umfangreich, 
dah wir ihm einen besonderen Abschnitt zugewiesen haben. 
Dies muhte schon deswegen geschehen, weil die Grundprinzipien 
des Treppenbaues bei Holz, Stein und Eisen die gleichen sind. 

Beim Aufzeichnen und Ausfuhren vieler Zimmerarbeiten ist 
die Kenntnis der darstellenden Geometric unerlahlich. Um nun 
Wiederholungen zu vermeiden, haben wir im zweiten Teile des 
Faches „Darstellende Geometric" eine Zusammenstellung der- 
jenigen Arbeiten aus dem Gebiete der Zimmerkunst gegeben, die 
eine Kenntnis der darstellenden Geometric besonders niitig 
machen. Dazu gehort vor allem das Kapitel uber die Schistungen. 
Das Notwendigste finden wir in diesem Bande, wayrend die 
ausfuhrliche Beschreibung des Verfahrens im eben genannten 
Fache solgt. Gleiches gilt von den Dachausmittelungen und 
ahnlichem. 

Ahnlich wie im ersten Bande werden wir an geergneten 
Stellen einige Kapitel uber Bauzeichnen einfugen; in diesen 
sollen die zeichnerischen Handgriffe, die Art der Darstellung von 
Zimmerarbeiten in Bauplanen und dergl. an der Hand von 
durchgearbeiteten Planen besprochen werden. 
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2. Kapitcl. 
2. Holzverbande. 

18. Der Holzverband bezweckt diejenige Vereinigung von 
Balken, Bohlen und Brettern unter sich oder miteinander, 
rvelche die Herstellung der verschiedenen Holzkonstruktionen eines 
Hochbaues rc. verlangt. 

19. Die gewohnlich vorkommenden Holzstarken bewegen sich 
bei den Zimmerkonstruktionen in folgenden Grenzen: 

Holzerne Balken haben Querschnittsdimensionen von 20 
bis max.*) 40 cm und Langen von 10—15 m. Bohlen kommen 
in Starken von 5—10 cm, Breiten von 25—40 cm und Langen 
von 3—8 m zur Verwendung. 

Die Bretter find 1,5—4,5 cm stark, 15—25 cm breit und 
Ihaben eine Lange von 3—6 m. 

Das Verbandholz variiert**) in allen Starken von 10—20 cm. 
20. Wo diese Abmessungen nicht ausreichen, bezweckt der 

Holzverband die Herstellung der ersorderlichen Langen und 
Breiten und der Starkedimensionen, also: 

a) eine Verlangerung in wagerechter, lotrechter oder geneigter 
Richtung; 

b) eine Verbreiterung der Berbandstiicke nach einer dieser 
Richtungen; 

o) eine Verstarkung der Verbandstucke durch Verbindung der- 
selben in der Richtung der Starke. 

21. Wo ferner die Hochbaukonstruktionen die Verbindung von 
Verbandstiicken unter einem rechten, stumpfen oder spitzen Winkel, 
also eine Winkelverbindung erfordern, bezweckt der Holzverband: 

d) einen Winkelverband in einer Ebene; 
e) einen Winkelverband in zwei oder mehreren zu einander 

parallelen Ebenen. 
22. Nach dem jeweils vorliegenden Bedurfnisse bezweckt 

der Holzverband eine Verbindung nach einer Richtung, oder nach 
zwei oder drei zu einander normalen Richtungen, von denen die 
erstere eine relativ***) feste und nur die letztere eine absolut-s) 
feste Verbindung ist (Dreiecksverband, Knotensystem). 

Alle Stotze und Blatter sind Verbindungen der ersten Art, 
alle Klauen, Zapfen, Kamme, solche der zweiten Art; erst durch 
Zusammensetzung entstehen die eigentlichen unverschieblichen Ver- 

*) max. lies maximum, dies bedeutet soviel wie „hochstens"^ das Gegen- 
teil ist miu., gelesen minimum, dies bedeutet „wenigstens". 

**) variiert — „tvechselt." 
***) relativ --- beschrankt. 

1') absolut = unbeschrankt. ' 
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bands, wie beispielsweise durch Verbindung von Strel, Rahm 
und Kopsband, wodurch eine Dreiecksverbindung entsteht. 

Diese Dreiecksverbindung ist daher der Kernpunkt der 
eigentlichen Zimmerkonstruktion. ^ 

23. Was die Verwendung der Holzer nach rhrer verschredenen 
Widerstandsfahigkeit betrifft, so find hierfur die im Abschnrtt 
..Festigkeitslehre" gegebenen Berechnungen, Regeln und Bor- 
schriften mahgebend. Im allgemeinen gentigt die Regel: ..Alien 
horizontal liegenden, auf eine gewisse Lange frertragenden Holzern 
ist ein langlicher Querschnitt, dessen grohte Dimension die Hohe 
ist, zu geben. Alle vertikal stehenden Holzer und Stutzen erhalten 
einen quadratischen Querschnitt, bei schragstehenden Holzern gilt 
im allgemeinen das stir horizontals Gesagte und hangt von den 
jeweiligen Umstanden ab." 

A. holzverbSnde ;ur verlangerung. 

24. Dieselben find stets ein Notbehelf und sollten, wo 
irgend moglich, vermieden werden. Durchgehende Holzer find 
stets vorzuziehen. 

-2L 

») Der gerade Stoss. Fig. 1 abc. Er ist im eigentlichen 
Cinne uberhaupt keine Holzverbindung, sondern nur ein stumpfes 
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Zusammenstotzen zweier Holzer, so dah das eine das andere 
weder halten noch tragen kann. Seine Festigkeit erhalt er durch 
eiserne Klammern oder Schienen; er wird nur uber oder unter 
Pfosten und Stiitzen angeordnet. Fig. 1 a, b und c. 

b) Der schriige Stotz. Derselbe unterscheidet sich in nichts 
von dem vorhergehenden und hat nur das fur sich, dah er den 
Holzern ein etwas groheres Auflager schafft. Fig. 2 n. Jn- 
dessen kommt er Sfter als schriiger Stotz auf Gehrung vrr. 
Fig. 2 d. 

Die fruher oft angewendeten Stohe mit eingesetztem Stuck, 
mit eingesetztem Haken und mit Haken und Keil find veraltet 
und werden nicht mehr angewendet. 

25. Handelt es sich darum, gerade gestotzene Holzer so zu 
verbinden, dah sie einen Zug nach der Langsrichtung aus- 
zuhalten vermogen, beispielsweise bei Balken und Rahmen, so 

ist die Verbindung durch eiserne Schienen und Winkel her- 
zustellen. 

Fig. 2. 

Fig. 8. 



Dieselben konnen entweder nach Art der Klammern in das 
Holz eingreifen oder durch Schraubenbolzen mit ihm verbunden 
werden. 

s) Das gerade Kiatt. Fig. 3. Es ist eine einfache zweck- 
matzige und viel angewendete Verbindung, gewohnlich wird diese 
Verbindung verbohrt, d. h. durch zwei diagonal gestellte Holz- 
nagel oder Schrauben gehalten. 

Fig. 4. 

d) Das fchrag eingeschnittene Kiatt. Fig. 4. Von ihm gilt 
dasselbe wie vom schragen Stoh. 

Fig. s. 

e) Das schrage Kiatt Fig. 5 hat den Vorzug, daH es bei 
etwaigem Durchbiegen des Holzes nicht so leicht aufspaltet. 

t) Das gerade Hakenbtatt und das schriig eingeschnittene 
Hakenbtatt mit Kelt Fig. 6 a u. b haben beide den Zweck, ein- 
mal die Holzer in wagerechter Richtung zu verlangern, dann' 
aber soll auch dem Auseinanderziehen vorgebeugt werden. Beidr 
Verbindungen erfordern auherdem gegen seitliches Verschieben 
eine Befestigung durch je 2 Holznagel oder besser durch eiserne 
Bolzen und Schrauben. 
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g) Das fchrage Hakenblatt Fig. 7 wird wie das gerade 
Hakenblatt verwendet und zwar mit oder ohne Doppelkeil, 

JBCu 

Fig. 6. 

es dient denselben Zwecken und ist eine wohlangebrachte Ver- 
bindung. 

Fig. 7. 

Alls sonst noch friiher angewendeten Verlangerungen, als 
beispielsweise das versteckte schriige Hakenblatt und das ver- 
borgene Hakenblatt seien nur erwahnt, Anwendung ftnden die- 
selben nicht mehr. 

h) Das schwalbenschwanLormige Dlatt mit Brustung wrrd 
dagegen hier und da zur Verlangerung von Holzern angewendet. 
Fig. 8 verdeutlicht dasselbe. 
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26. Jm allgemeinen sei bemerkt: Da durch die Blattungen 
immer mehr Holz verloren geht als durch das Stohen, ohne 
dah etwas wesenllich besseres erreicht wurde, so wird in der 
Praxis das letztere vorgezogen. 

Fig. 8. 

27. Alle bisher beschriebenen Verlangerungen kommen Bel 
horizontalen Holzern vor, es kann aber auch erforderlich 
werden, dah vertikal stehende Holzer, Pfosten, Stander, Saulen, 
Psahle u. s. w. verlangert werden sollen, namentlich wird dies 
bei einzurammenden Pfahlen vorkommen. Diese Verlcingerung 
nennt man ..Pfropfen" oder „Pfropfungen". 

Fig- 9. 

. 28. Alle die hierher gehorigen Verbindungen mllssen durch 
eiserne Schienen, Winkel rc. gesichert oder „armiert" werden, 
wenn sie haltbar sein sollen. Um einen Bruch an der Ber- 
vindungsstelle zu vermeiden, mussen die lotrechten Axen der zu 



12 

verbindenden Holzer genau auf einander treffen und fallen beide 
Holzer sich an moglichst groHen Flachen beruhren. 

Die bests Verbindung ist daher: 
i) Der gerade Pfropf. Fig. 9 a u. d. Beide Holzer werden 

stumps zusanrmengeschnitten und mit einem eifernen ca. 30 ow 
langen Dorn und einem umgelegten Ring verbunden oder es 
werden eiserne Bander eingelassen und durch Schraubenbolzen 
gesichert. 

Fig. 10. 

29. Der in manchen Gegenden angewendete 
k) Kreu^apfen Fig. 10 empfiehlt sich nur bei Pfahlen mtt 

ruhender Belastung, da beim Rammer, leicht eine Zersplitterung 
eintreten kann. Auch er wird durch zwei umgelegte mrnge 
gesichert. 

Fig- 11. 

3V. Handelt es sich darum, zwei nicht zu rammende HSlzer 
in vertikaler Richtung zu verbinden, so empfiehlt sich erne 
Pfropsung durch eine Blattung, welche durch Schraubenbolzen 
zu sichern ist. Fig. 11. 

31. Alle diese Pfropfungen sollen vermieden werden, Venn 
es wird nie an genugend langen Holzern fehlen; es rst aber 
einmal unbedingt erforderlich, so sei man ber der Herstellung 
recht sorgfaltig. 
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S. Kapitel. 

B. ^olzverbande ;ur Derbreiterung. 

32. Die Verbreiterung kommt hauptsachlich bei Brettern 
und Bohlen, Futzboden, Spund- und Schalwanden in Betracht. 

Is. 

Wenn es sich, wie bei den Spundwanden 
des Wasserbaues um Balken handelt, so 
wendet man die Keil- oder die Quadrat- 
spundung an. 

33. a) Die stumpfe oder gerade Luge, 
der Ktost gestattet nur ein einfaches An- 
einanderstohen der einzelnen Bretter oder 
Bohlen, sie wird mit dem Fugenhobel her- 
gestellt. Soll einige Festigkeit erzielt werden, 
so wird sie verleimt oder es werden Dollen 
oder Diibel eingesetzt. Fig. 12 a u. b. 

b) Die schriige Luge wird unter 450 durch 
das sog. Messern hergestellt, sie gestattet das 
lotrechte Nageln und das Leimen, aber 
keine Verbindunq durch Dollen und Diibel. 
Fig. 13. 

c) Der Kali- Beide Bretter erhalten einen 
rechteckigen Ausschnitt, in welchem sie uber- 
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enander greifen. Fig. 14. Man nennt den Falz auch halbe 
Spundung. Breite und Tiefe dec entstehenden gebrochenen 
Fugen find gleich der halben Brettstarke. 

Fin- ib. 

Angewendet wird der Falz bei wagerechten, bei lotrechten 
und bei geneigten Brettern. 
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d) Die Spundung Fig. 1b entsteht, wenn beide Telle Nut 
und Feder angestotzen erhalten. Dre Vertrefung herht dre Nut 
und die Erhohung die Feder. Je nachdem dre Form dreser 
beiden Telle dreieckig oder viereckig ist, sprrcht man von Kert- 
spundung oder Quadratspundung. Frg. 1b a u. b. Drese 
Verbindungen finden besonders bei Spundrvanden rmWasserbau 
Anwendung. 

e) Auf Uut und Zeder, wenn beide Bretter Nuten erhaitea 
und eine besondere Feder eingeschoben wird. Fig. 16. 

34. Weitere Hilfsmittel zur Verbreiterung: a, f) Oral- oder Ginschubleisten wer« 
~ " den in den Grat eingeschoben. Unter 

Grat versteht man einen schwalben- 
schwanzformigen Einschnitt, welcher 
nach dem Vorreihen mit der Grat- 

Fig. 17. 

sage unter ca. 700 eingeschnitten und bis aus ^ der Holzstarke 
nachher mit dem Stechbeutel und dem Grundhobel gefuhrt 
wird. Fig. 1? a u. d. 
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g) Hirnleisten fasten, wie der Name sagt, die Bretter an 
der Hirnseite. Fig. 18. Grat- und Hirnleisten konnen vor den 
Brettern vorstehen oder bundig sein. Die Nut kann entweder 
an der Hirnleiste oder an den Blattern angestohen sein, beides 
kommt vor. Man verwendet zu beiden Leisten hartes Holz und 
verleimt das Ganze. 

35. Alle diese Verbindungen und die dadurch hergestellten 
Flachen haben das Mihliche, dah sie bei seuchter Witterung in 
Folge des Quellens der einzelnen Bretter sich ausdehnen und 
bei trockener Witterung wieder schwinden, so dah dann unlieb- 
same Fugen entstehen. Man wird also diese Verbindungen 
nur da anwenden, wo sich die Flachen im Trockenen befinden. 

Uberall aber, wo es gilt, das standige Arbeiten des Holzes, 
wie es durch das Quellen und Schwinden herbeigefuhrt wird, 
zu vermeiden, wird man zur sogenannten gestemmten Arbeit 
ubergehen, wie sie fur Thuren u. s. w. allgemein angewendet 
wird. Die hierbei in Betracht kommenden Verbindungen werden 
wir spater bei Gelegenheit des inneren Ausbaues noch genauer 
kennen lernen. 

Fig. 13. 
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4. Kapitel. 
C. Verdickungen oder Verstarkungen der Verbandstucke. 

36. Diese kommen einmal in Betracht bei horizontal liegenden 
Holzern, Balken und Tragern und ferner bei vertikal 
stehenden Holzern, wie Pfosten und Saulen, um ihnen 
genugende Festigkeit gegen das Durchliegen oder Brechen 
oder gegen das Zerknicken zu geben. 

37. Obgleich von allen den fruher ublichen Kon- 
struktionen, als den verzahnten, verdiibelten, gesprengten 
und armierten Balken und Tragern heute eigentlich 
keine einzige Konstruktion mehr gebrauchlich ist, da 
man billiger und besser fortkommt, wenn man einen 
entsprechend starken eisernen Trager verwendet, so sei 
doch wenigstens die Konstruktion eines sogenannten 
verdiibelten Tragers angegeben, weil doch wohl hier 
und da in holzreichen Gegenden ein solcher zur An- 
wendung kommen mochte, und ein veroubelter Trager 
immer besser ist als ein verzahnter, da die Hiilzer 
hierbei nicht so geschwacht werden, als durch das Ein- 
schneiden der Zahne. 

38. as Der verdubelte TrSger. Fig. 19. 
Man setzt den verdubelten Trager in der Regel 

aus 2 ubereinander gelegten Balken zusammen, welchen 
man in der Mitte ihrer Lange zur Sprengung 
giebt. Diese Sprengung wird erzielt, indem ein Klotz 
von entsprechender Starke unter dieselben gelegt und 
die Balkenenden durch Winden oder Belastung herunter 
gebogen werden, bis fie den Boden beruhren; dann 
erst werden die Dubellocher genau passend eingearbeitet 
und die Dubel eingepaht, dergestalt, dah sich ihr Hirn- 
holz mit dem Balkenhirnholz beruhrt. Man laht besser 
die Dubel uberstehen und verbindet im ubrigen beide 
Hiilzer durch Bolzen und Schrauben. 

F'g. IS. Fig. 20. 

39. b) Die Uerschriinkung Fig. 20 dient besonders zur 
Verstarkung vertikal stehender Saulen, Hangesaulen u. s. w., 

Rathke, Zimmerarbeiten. 2 



fte erfordert cm gcnau passendes Einarbeiten beidcr HSlzcr. 
Die Verschrankungen erhalten ^ der Starke zur Tiefe und ein- 
bis zweisache Starke zur Lange. Zum festen Aneinanderhaltea 
werden dann Schraubenbolzen hindurchgezogen. 

Erwahnt mogen iioch werden die geschlitzten und gespreizten Balkar 
sogen. Lavessche Balken. Jhre Anwendung kommt wohl kaum noch vor. 

4V. Noch soll einer haufig in holzreichen Gegenden ange» 
wendeten Konstruktion Erwahnung gethan werden, namlich der 
Oittertriiger Fig. 21. 

Zwischen zwei entsprechend starken Holzern werden liegende 
Kreuze, sogenannte Andreas-Kreuze aus schwacherem Holze 
eingesetzt und das Ganze durch Bolzen und Schrauben zusammen- 
gehalten. Die Konstruktion ist einfach und gut und wild bei 
gewissen DachverbLnden Anwendung finden. 

Fig. 23. 

41 Gedacht sei schliehlich noch der Hlingewerk- und Spreng- 
werK-Salken, deren Anwendung haufiger ist. Die Fig. 22 und 
23 mogen ihre Konstruktion klar machen. 

Der Balken ist m8icj. 22 mittelst Zugstangen „armiert", 
wahrend in Fig. 23 zwei seitlich, sprengwerkartig angebrachte 
Bohlen mit dem Balken durch Bolzen verbunden find, wodurch 
seine Tragfahigkeit erheblich vermehrt wild. 



— 19 — 

Die genauen Berechnungen derselben ist Sache der Statik. 
Wir haben nun die wichtigsten und gebrauchlichsten Zimmer- 

konstruktionen. die hierher gehoren, besprochen. 

42. Wenn auch die Kenntnis des Holzmaterials als bekannt 
vorausgesetzt werden muh, da das Holz in der Baumaterialien- 
lehre besprochen wird, so sollen doch hier die hauptsachlichsten 
Bezeichnungen und Benennungen der einzelnen Bauholzarten 
angefuhrt werden, um den Schuler eine kurze Ubersicht auch 
hieruber zu geben, bevor wir zu den eigentlichen Verknupfungen 
der Holzer ubergehen. 

43. Jeder Stamm hat an seinem unteren Ende, dem 
Stammende, eine grohere Starke als an seinem oberen, dem 
Zopfende. 

Die Starke am Zopf entscheidet, zu welchen Gattungen ein 
Holz gezahlt wird. > . 

° 44. Man unterscheidet: 
1. Sageblocke, von 42—78 cm mittlerem Durchmesser und 

3,50—7,50 w Lange, zum Schneiden von Bohlen, 
Brettern rc. 

2. Starkes Bauholz, 26—36 cm Zaps und 42—47 cm 
Stammende, 12,50—16,00 m Lange. 

3. Mittelbauholz, 21—24 cm Zaps und 31—36 cm 
Stamm, 9,00—11,50 m Lange. 

4. Kleinbauholz, 16—18 cm Zaps und rund 26 cm am 
Stamm, 9,00—11,50 m Lange. 

5. Lattstamme, 8—10 cm im M. ft., 7,00—9,00 m lang. 

45. ^Nach der fertig zugerichteten Starke unterscheidet man: 
a) Ganzholz. 26/31, 26/29, 24/29, 21/29, 21/26 u. s. w. 

bis 16/20 cm. 
b) Halbholz. 16/32, 14/29, 13/29, 13/26 cm u. f. w. 
c) Kreuzholz. 13/16, 13/13, 10/13 bis 8/8 cm stark. 
d) Bohlen. 8, 6, 5 cm stark. 
e) Bretter. 4, 3, 2,5 cm stark. 
f) Latten. 5/6, 4/5, 2,5/4 cm stark. 

Schwarten, verschieden. 

Hilfsmittel der Holzverbindungen. 

An dieser Stelle empfiehlt es sich auch, die Hilfsmittel der 
Holzverbindungen einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. 

1. Dollen over Diibel. So nennt man kurze Holzpflocke, 
vie entweder cylindrische oder prismatische Form haben. Lange 

2*, 

I 



20 

unb Starke richtet sich nach den Verhaltnissen. Als Material 
wird Eichen-, Eschen- oder Buchenholz verwendet. 

2. Keile find kurze Hiilzer von prismatischer Form, die 
nach einer Seite verjungt find. Durch Eintreiben von solchen 
Keilen konnen Holzverbindungen starker und fester gespannt 
werden. 

3. Holznagei find kurze Holzstabe, die entweder rund oder 
kantig find und unten in eine Spitze auslaufen. 

4. Schwalbcnschwaim haben etwa nebenstehende 
Form, bestehen aus Eichen- oder Buchenholz und 
dienen zur Verbindung nebeneinander stehender Holzer. 

>, Sie werden besser durch eine eiserne Verbindung er- 
setzt. Fig. 24. 

5. Ledern haben wir in Fig. 16 kennen gelernt, woselbst 
sie zur Bildung der Verbindung „auf Nut und Feder" 
dienten. An ihrer Stelle verwendet man jetzt oft schmale Band- 
eisen. 

Fig. 24. 

6. Die Utigel bilden das am „ meisten verwendete Mittel 
zur Verbindung von Holzteilen. Uber Grohe und Arten der 
Nagel laht sich kaum etwas sagen, da sie durch die fabrikmahige 
Herstellung in auherst mannigfaltiger Form in den Handel ge- 
bracht werden. Fast jedem bekannt find die 10—200 mm 
langen „Drahtstifte." 

Auster dem fabrikmastig hergestellten Nagel werden auch 
handgeschmiedete gebraucht, die teils als Sparrenniigel (130 bis 
300 mm tang), teils als Sodennagel (90—110 mm tang) ver¬ 
wendet werden. Solche Nagel find im Schaft quadratisch oder 
rechteckig. / 

7. Schrauben find ebenfalls allgemein bekannt. Sie werden 
ebenfalls in vexschiedener Lange und Starke geliefert, entweder 
mit halbkugelformigen oder flachen Kopfen, die einen Ein- 
schnitt fur den Schraubenzieher haben. 

Schrauben, welche nach erfolgtem Durchbohren mit einer 
..Mutter" aus der dem Kopfe entgegengesetzten Seite haben, 
heihen Mutterschrauben. Kopf und Mutter erhalten eine 
Unterlagsscheibe, wenn die Verschraubung sorgfaltig ausgefuhrt 
werden soll. 

Die Steinschraube wird gebraucht, um Holz an Mauerwerk 
zu besestigen. Das eine verbreiterte, oft rauh aufgehauene Ende 
wird in ein entsprechendes Loch im Stein versenkt und verbleit 
oder vergipst. Das andere Ende hat ein Schraubengewinde 
nebst einer Mutter. 
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8. SplinIbolM find glatte cylinderformige Stifle, die am 
oberen Ende einen halbrunden oder flachen Kopf, am untern 
(nicht spitzen) Teil aber ein Loch haben, durch 
welches ein „ Splint" gesteckt wird. Vor 
den Splint pflegt man eine Unterlags- 
scheibe zu schieben. Fig. 25. Fig. 25. 

9. Niktnagel haben einen Kopf aber keine Spitze. Diese 
seltener angewandten Nagel werden durch ein entsprechendes Loch 
gesteckt, das stumpfe Ende wird auf einer Nietscheibe umgenietet. 

10. Sankeisen. Diese haufig gebrauchten Verbindungs- 
mittel pnd ihre mannigfaltige Anwendung kann als bekannt 
vorausgesetzt werden. Besonders braucht man fie zur Verbindung 
von Holz, an Steinwanden. 

11. Schlaudern, Zugstangen und Anker 
werden fur jeden Fall besonders geschmiedet. 
Fig. 26 zeigt bei a das Ende einer 
Schlauder, welches durch Umbiegen eine 
Hse erhalten hat, durch welche man einen 
„Schlussel" oder „Splint" stecken kann, 
durch einen eisernen Keil wird die Ver¬ 
bindung angezogen. Am andern Ende wird 
die Schlauder mil Nageln oder Schrauben 
am Holze befestigt. 

Zugstangen find cylindrische Eisenstangen, die an den Enden 
mit Gewinden zur Aufnahme von Muttern versehen find. Die 
mannigfaltigen Arten solcher Zugstangen werden wir spater bei 
den Dachkonstruktionen und besonders bei den Eisenkonstruktionen 
naher kennen lernen. 

12. Ktammern oder Krampen 
werden besonders bei Konstruktionen 
verwendet, die nicht bleiben sollen, 
also z. B. bei Gerllsten u. dergl. 
Fig. 27 zeigt eine solche Klammer. ' Fig. 27. 

5. Kapitel. 
O. Verknupfungen der k)olzer. 

46. Alle bis jetzt besprochenen Verbindungen, die Ver- 
langerungen, Verbreiterungen, Verdickungen, waren im allge- 
mcinen durch die Unzulanglichkeit des Materials bedingt. Von 
ihnen gilt als Hauptregel, datz sie thunlich zu vermeiden find. 
' 47. Nun giebt es aber eine gauze Reihe von Ver¬ 
bindungen, welche durch die Konstruktion bedingt find, nug 
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welche man haben muh zur Herstellung von Wanden, Decken, 
Dachern u. s. w., um ihnen den erforderlichen Halt und die 
notige Unverschieblichkeit zu geben und zu sichern. 

48. Alle hierher gehSrigen Verbindungen und VerbLnde 
bezeichnet man allgemein als UerKnlipfungen, gleichgliltig, ob 
es sich um zwei oder mehr Holzer handelt, und ob dieselben 
in ein und derselben Ebene oder in verschiedenen Ebenen liegen. 

49. Auf der genauen und akkuraten Ausfuhrung dieser 
Arbeiten beruht die Standfestigkeit und Sicherheit einer guten 
Zimmerarbeit. Es muh also alles einmal genau angerissen*) 
und dann danach exakt ausgefuhrt werden. Die Verbande 
mlissen gut und genau in einander passen, sie durfen nicht zu 
„drang", dann aber auch ebensowenig ..schlapp" gehen/ es muh 
eben sauber und genau gearbeitet werden. 

50. Nach der Art der Ausfuhrung und nach der Zahl 
der Holzer ergeben sich eine Anzahl von Unterabteilungen der 
Verbande, mil welchen wir uns nun zu beschastigen haben. 

! a. Die Uberschneidungen. 
51. Zwei Holzer uberschneiden sich, wenn beide liber die 

Kreuzungsstelle hinausgehen, z. B. 
zwei Kreuzstreben in einer Riegel- 
wand. 

52. Diese einfache Uberschnei- 
dung wird sowohl bei rechtwinklig 
als schiefwinklig sich kreuzenden 
Holzern angewendet, beide Holzer 
liegen in einer Ebene. 

53. Die gemohnliche over 
biindige Kberschneidung Fig. 28. 
Aus beiden Holzern wiro die 
Breite des anderen bis zur halben 
Starke ausgeschnitten und das 
ganze mil einem Holznagel ver- 

Fig. 28. nagelt. 

b. Die Uberblattungen. 
54. Bei den Uberblattungen geht entweder keins oder 

nur eins der zu verbindenden Holzer liber die Kreuzungsstelle 
hinaus, beide Holzer liegen in der Regel in einer Ebene, d. h. 
auf beiden Seiten bundig miteinander. 

*1 Unler an- oder aufteihen versteht man das Aufzeichnen aus Holz oder Stein. 
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55. Die T-formip einfache Uberblattung Fig. 29. 
Bei gleicher Starke schneidet man jedes Holz zur Halfte 

aus und verbohrt und vernagelt die Verbindpng. 

Fig. 80. 

56. 2. Die schumlbenschwanzfSrmige Uberblattung Fig. 30 
verhutet in gewisser Beziehung ein Auseinanderziehen der beiden 
zu verbindenden Holzer, fie wird gleichfalls verbohrt und ge- 
nagelt. 

57. 3. Die schwatbenschwanLormige Uberblattung mil 
Krustung Fig. 31 ist in dem Falle anzuwenden, wenn das ein- 

geblattete Holz von dem unteren getragen werden soll. Fur- 
das Blatt selbst wird nur ^ der Holzstarke ausgeschnitten, fur 
die BrLstung so dah das obere mit der Halfte seiner Starke 
auf dem untern aufliegt. Auherdem ist durch das schwalben- 
schwanzformige Blatt ein Auseinanderziehen der Holzer er- 
schivert. Anwendung findet die Verbindung haufiger bei Balken- 
wechseln. 
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58* 4. Die Gckuberbtattung mit geradem Schnitt Fig. 32 
und die Gckuberbiattung mit 
schriigem Schnitt Fig. 33. 
Beide Verbindungen finden 
Anwendung bei Schwellen und 
Rahmen. Letztere gewahrt bei 
genugender Belastung, etwa 
durch eine Saule, mehr Schutz 
vor dem Ausgleiten der Holzer. 
Beide Verbindungen werden 
verbohrt. 

59. Alle hakenformigenllber- 
und Unterblattungen werden 
als unnotig Lbergangen. 

60.5. DieAnbtattung 
oder Gegenbtattung 
Fig. 34 findet Anwen¬ 
dung, wenn zwei recht- 

winklig verbundene 
Holzer durch ein drittes 
zu einer unverschieb- 
lichen Dreiecks-Verbin- 
dung verkniipft werden 
sollen, wenn also ein 
Holz unter schiefem 
Winkel mit einem an- 
dern verbunden werden 
soll. 

Das Blatt selbst er- 
halt die halbe Holz- 
starke zur Dicke, auf Fig. 34. 



2d 

tier einen Seite eineit schwalben- 
schwanzfSrmigen Schnitt, wahrend 
die andere spitze Ecke rechtwinklig 
abaeschnitten, „abgekantet" wird. 

Anwendung haufig bei Dach- 
verbanden zmischen Sparren und 
Kehlbalken, Saulen, Rahmen und 
K5pfbandern oder Bugen. 

61. 6. Die schiefwinklige Uber- 
blattung mit Versatz Fig. 35 findet 
Anwendung bei sich kreuzenden 
Streben. Es soll durch den Ver¬ 
satz eine grohere Steifigkeit herbei- 
gefuhrt werden. 

v. Die Verzapfungen. 
62. Die Zapfen find wohl die in der modernen Zimmer- 

kunst am meisten angewendete Verbindung. Sie werden fast 
uberall da angewendet, wo es sich um eine 1°-Form handelt. 
Es ist gleichgiiltig, ob es sich um eine Eckverbindung oder um 
durchgehcndes Holz handelt, auch ist es nicht erforderlich, dah 
beide Holzer von gleicher Starke sind. Aus einer Seite werden 
die Holzer biindig verbunden, diese heiht dann die Sundseite. 

63. Die Zapfen werden verbohrt, was jedoch bei kurzen 
Zapfen nicht angcingig ist, man hilft sich dann durch Anwendung 
einer Klammer re. 

Fig. 35. 

64. Liegen die Zapfenlocher aus der Ober- 
seite von horizontalen Holzern, beispielsweise . 
die Zapfenlocher von Sparren in der Dach- »*• 
balkenlage, so find sie unliebsame Wasser- 
fanger. Man sollte daher me versaumen, 
derartige Zapfenlocher an ihrem unteren 
Ends anzubohren, um dem Waffer den Ab- 
flust zu ermoglichen. 

65. Ein gewiffer Ubelstand beim Zapfen 
ist der, dost man die fertige Verbindung 
nicht nachfehen kann, denn sie gehort zu den 
pvrrdrilrten Derbindungen". Jndes ist auf 
der anderen Seite ihre Anwendung so un- 
deschrankt, dasi man das gern in den Kauf 
ninimt. 

66.1. Der einsachr grrnde Zapfen Fig. 36. 86. 
Derselbe wlrd rnerst zur Verbindung von 
einem siehenden mit einem liegenden Holze angewendet. Er 

Rathke, Zimmerarbeiten. « 
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erhalt £ des stehenden Holzes zur Starke und i der Hghe des 
liegenden zur Hohe. Die Verbindung wird verbohrt. 

2. Der geachselte oder 
Achsehapfen Fig. 37 
wird dann angewendet, 
wenn beide Holzer nicht 
uber die Verbindungs- 
stellehinausgehen. Er er¬ 
halt nur § der Holzstarke 
zur Lange. Die Ver- 

... bindung wird verbohrt. 
Mg. o7. 

RiO 89. 

3. Der Scherzapfen Fig. 
38 dient zur Verbindung 
zweier eine Ecke bildenden 
Verbandstiicke, gleichgultig, 
ob der sich bildende Winkel 
ein rechter, spitzer oder 
stumpfer ist. Anwendung 
findet er besonders bei 
Verbindung der Sparren 
am Dachfirst. Er erhalt 
stets i zur Starke und 
wird verbohrt. 

4. Der Klattzapftn Fig. 39 
ist hauptsachlich da in An¬ 
wendung, wo das stehende 
Holz starker als das daruber- 
liegende ist. Die Verbindung 
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ist vorziiglich, namentlich, wenn das Blatt verbohrt und ver- 
schraubt wird. 

Sollen zwei sich kreuzende horizontals Holzer mil dem 
»ertikalen verbunden werden, so verlangert man einfach das 
eine Blatt und schneidet einen Zapfen an. Man erhalt dann 
5. den Klathapfen mit Der- 

liingrrung Fig. 40a. 

Fig- 4V a. 
Besser ist es jedoch in diesem Falls, den 
6. doppelten Klattrapfen mit Uertangerung anzuwenden, 

«ie dies Fig. 40b klar macht. 
Liegen die Holzer auf keiner Seite bllndig, so entsteht der 
7. Seitenrapfen Fig. 41 d, welcher sich ebenfalls mit Ver- 

langerung ausfuhren laht. 

Fig. 41». Fig. 41 d. 

8. Der Kre»t)apsrn Fig. 41 a ist sine guts Verbindung fllr 
Echwcllen und Pfosten, er gestattet dem cindringenden Wasser 
bequemen Ablaus. 

8* 
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, 9- Der Srust^apfen Fig. 42a und b ist erne Verbindung fur 
zwei liegende Holzer, rvenn es darauf ankommt, dah der eine von 
dem anderen mit getragen wird, er findet seine Hauptanwendung 
bei Balkenwechseln, Stichbalken rc. Fig. 42 s. und b giebt zwei 
Arten seiner Ausfuhrung, rvovon b den Vorzug verdient. 

10. Der Kchwalbenschwaiyrapfen Fig. 43 s. Das Zapfenloch 
wird so lang gemacht, dah der Zapfen eingefuhrt und dann 
verkeilt werden kann. Die Verbindung verhindert ein Aus- 
einanderziehen, schwacht aber das Holz. 

11. Der schrage Zapsen Fig. 43b findet ieine Anwendung 
da, wo zwei schrag stehende Holzer zu verbinden find. Er 
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frlialt auf der einen Seite einen normalen, auf der anderen 
Seite einen schrcigen Schnitt. 

12. Der JagdMlfen Fig. 44a wird dann angewendet, wenn 
es sick, darum handelt, niit zwei fcst verbundenen Holzern ein 
drittes zu verbinden, also beispielsweise, wenn mit Rahm und 
Stiel nachtrciglich ein Kopfband verknupft werden soll. 

Der obere Zapfen wird in diesem Falls regelrecht an- 
qcschnitten und der untere nach dem entsprechenden Radius ab- 
gcrundet, um so ein nachtragliches Eintreiben zu gestatten. 

Fig. 44 a. Fig. 44 b. 

13. Der Grundzapsen Fig. 44b soll das Abheben der hori- 
zontalen Holzer von dem vertikalen verhindern, also z. B. bei 
Holmen und Pfahlen im Wasserbau. Die Hauptsache ist eine 
genaue Arbeit, wenn er den Erwartungen entsprechen soll. 
Das Zapfenloch geht durch die ganze Holzstarke hindurch, wird 
oben entsprechend erweitert und der durch das obere Holz hin- 
durchreichende Zapfen mit hartem Holze verkeilt, so dah das 
ganze Zapfenloch ausgefullt wird. 

Die Doppelzapfen und verborgenen Grundzapfen llber- 
gehen wir. 

Im allgemeinen ist uber die Zapfen noch anzufiihren, dah 
sie unter den Holzverbanden die am haufigsten angewendeten 
find und dah da, wo zu befiirchten steht, dah Wasser in das 
Zapfenloch eindringen kann, durch Anbohren stir eine gewisse 
Abhilfe gesorgt werden must. Der wundeste Punkt bei alteren 
Holzkonstruktionen ist das Ausfaulen der Zapfenlbcher, welches 
oft solche Zerstorungen anrichtet, dast die Standfestigkeit der 
ganzen Konstruktion in Frage gestellt wird. 
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6. Kapitel. 
d. Die Versatzungen. 

67. Die Versatzungen kommen uberall da vor, wo es sich 
darum handelt, ein schrag stehendes Holz mit einem senkrechlen 
zu verbinden, also z. B. eine Strebe mit einem Balken. eine 
Strebe mit einer Saule. 

Auch bei einzelnen Holzern kommen sie vor, z. B. bei 
Mauerversatzungen. 

68. Zum Wesen der Versatzung gehbrt die Voraus- 
setzung, dah das betreffende Holz mit einem Teile seiner Him- 
fiache einen entsprechenden Druck aufnimmt und tibertragt. 

69. Das Wesen und die Begriindung der Versatzung nach 
dem statischen Moment mussen wir hier Lbergehen und auf den 
betr. Artikel in der Statik verweisen. 

1. Die einfache Uersatzung Fig. 45 wird angewendet, wenn 
derWinkelzwischen beiden 
Holzern nicht zu klein ist 
und wenn noch eine weitere 

, Sicherung durch Schrau- 
ben, aufgelegte Winkel, 
Bander u. dergl. erfolgt. 

DieHoheder Versatzung 
betragt ^—% der Balken- 
hohe, es wird die Stirn 
so geschnitten, dah der 
stumpfe Winkel x Fig. 45 
halbiert wird; 

2. Ute doppelte Versatzung Fig. 46 wird bei sehr starken 
HSlzern und sehr kleinem Neigungswinkel angewendet. 
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70. Beide, die einfache sowohl als auch die doppelte Ver- 
sahung kommen jedoch am haufigsten in Verbindung mit Zapfen 
vor Fig. 47 und 48, gleichgultig, ob sie noch besonders durch 
Eisen gesichert werden. 

Bei groheren Spreng- oder HLngewerken wird jedoch eine 
entsprechende Armierung nicht entbehrt werden konnen, wic 
werden spater hierauf zuruckkommen. 

71. Die einseitig oder zweiseitig verdeckten Versatzungen 
kommen bei ungleich starken Holzern vor. Sie gehoren zu den 
verdeckten Verbanden, lassen sich schwer herstellen und nicht 
kontrollieren, sie find daher besser zu vermeiden. 

72. Die Mantrvrrsahung findet Anwendung, wenn ein 
Holz tStrebe) gegen eine Mauer gestellt wird. Man setzt die 
Strebe gegen einen entsprechenden Schnittstein oder gegen em 
l.-Eisen Fig. 49a u. b. 

a b 



e. Die Verkiimmungen. 

74. Werden zwei nicht in einer Ebene, sondern uber- 
einander liegende HLlzer mit einander verbunden, so geschieht 
dies in der Regel durch das Verkammen. Der Kamm ist eine 
Verbindung, welche die Holzer gegen einander unverschieblich 
niachen soll, indem an der Kreuzungsstelle die Holzer teilweise 
in einander eingelassen werden. 

Der Kamm ist also nichts weiter.als eine nicht bundige 
Uberblattung. Alle Kamme werden 2—3 cm ties gemacht. 

Fig. 51. 

75. 1. Der gerade Kamm Fig. 51 wird hauptsachlich bei der 
Verbindung von Balken und Mauerlatte angewendet. 

2. Der Kreuchamm Fig. 52. 
3. Der Schwalbenschmaiistramm Fig. 53. 
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Bei diesen Verbindungen ist es gleich- 
gLltig, ob die Hiilzer daruber hinaus- 
gehen oder bundig abschneiden. 

Fiir Eckverbindungen find sie alle 
nicht zu empfehlen, da zu wenig Holz 
stehen bleibt, man wird daher in diesem 
Falls eine Blattung vorziehen. 

Erwahnt mag jedoch fur Eckverbin¬ 
dungen werden: 

4. Der fchrage Haken Fig. 54. 

!III!II!!- 
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f. Die Aufklauungen. 

76. Trifft die Stirnfeite eines vertikal geneigten Holzes 
gegen eine Kante eines rechtwinklig dazu horizontal liegenden 
Holzes, so entsteht eine Anfklauung. 

77. Den Ausschnitt in dem 
vertikalen Holze nennt man 
Lilaue. 

78. Eine Aiifklaming ent- 
fteht also beispielsweise am 
Fuhende eines Sparrens, wo 
derselbe sich auf den Stuhl- 
rahm aufsetzt Fig. 55. 

79. Wenn zwei Streben ein 
Langholz tragen, entsteht eine 
doppclte Kiaue Fig. 56. Die scharfen Kanten werden gebrochen. 

8V. Soll die Verbindung unverschieblich werden, so wendet 
man die Klane mil Kteg an Fig. 57. 
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g. Die Verzinkuugen. 

81. Das Verzinken bezweckt eine solide Eckverbindung und 
kommt bei Bauholzern nicht vor, wohl aber bei Bohlen und 
Brettern. Das Verzinken ist nichts writer, als eine fortlaufende 
Anwendung einer schwalbenschwanzartigen Eckverbindung. 

82. Man unterscheidet dreierlei Arten: 
1. die gewohnliche ZinKung Fig. 58, wobei ein Zinken in 

den anderen eingreift, 
2. die halbverdeckte ZinKung, bei welcher die Zinken nur 

auf einer Seite stchtbar bleiben und 
3. die ganzverdeckte ZinKung, bei der die Zinken durch 

eine Gehrung verdeckt werden 
' Dah letztere beiden Arten Muhe und Sorgfalt bean- 
spruchen, ist ohne weiteres klar, fie kommen bei der eigent- 
lichen Zimmerarbeit auch kaum vor und find daher nur er- 
wahnt warden. 

83. Damit find wir am Ends der allgen,einen Ver- 
bindungen angelangt, wir werden noch oft Gelegenheit haben, 
hier und da auf das bereits Gesagte zuruckzugreifen. 

Die Hauptsache bei jeder Zimmerkonstruktion, sei es un 
einzelnen oder im ganzen, ist immer saubere Arbeit, sachgemaste 
Anwendung der Verbande und Herstellung einer innigen Ver- 
knllpfung zwischen den einzelnen Holzern, wo es nicht anders 
thunlich ist, unter Anwendung von Hilfsmaterialien, namentlrch 
des Eisens in seinen verschiedenen Formen, als Klammern, 
Bolzen, Bander u. s. w. 

Dah auch diese fest und sicher anzubnngen stnd, debars 
wohl keines besonderen Hinweises. 
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7. Kapitel. 

3. Die Anwendung der Holzverbande 

84. Nachdem wir uns nun bisher nur mil den einzelnen 
Lolzverbindungen beschaftigt haben, wollen wir jetzt deren An¬ 
wendung bei den Holzverbanden, der eigentlichen Zimmerkun>t, 
kennen lcrnen. Unter der Anwendung des Holzverbandes ver- 
steht man „die Verbindung verschiedener Holzer zu 
rinem konstruktiven Bauteil". 

Die wichtigsten Verbande find die auheren und inneren 
Wandverbande, die Deckenverbande, Balkenlagen, die 
Tachverbande und die Hange- und Sprengwerke in 
ilner Anwendung auf Bracken, freiliegende Decken, Wande und 
Diicher. Diese konstruktiven Anordnungen sollen nun besprochen 
und dargestellt werden. 

85. Bei allen Zimmerverbanden, wit Ausnahme der 
Deckenverbande oder der eigentlichen Balkenlagen, spielt das 
Dreieck eine hervDrragende Nolle. 

Jnfolge des Umstandes, dah das Dreieck die Eigenschaft 
der Unverschieblichkeit hat, beruhen also alle richtig angeordneten 
Zimmerkonstruktionen auf der Herstellung von Dreiecken 
durch Anordnung von Zangen, Streben u. s. w. 

86. Aus drei vorhandenen Seiten, also Holzern, latzt sich 
nur ein Dreieck und kein zweites bilden. Anders ist es beim 
Viereck; hier lassen sich die Winkel verschieben, z. B. kann ein 
Quadrat eine Raute werden. Die Verbindung von vier Holzern 
zu eincm Viereck wurde also lediglich auf der Festigkeit der vier 
Eckverbindnngen beruhen, und diese wird sich wohl in den 
seltensten Fallen so herstcllen 
lassen, dah ihr die Eigenschaft ' 
der Unverschieblichkeit inne- 
wohnt. Betrachten wir das 
Wandfeld in Fig. 59, so 
leuchtet ohneweiteres ein, dah 
durch irgend einen auheren 
Einfluh,Winddruck,ungleiche 
Lastvertcilung und ahnliches 
eine Verschiebung der Saulen 
in der punktierten Weise ein- 
trcten kann, denn die kurzen 
Zapfen oben und unten wer¬ 
den eine genugend feste Verbindung nicht sichern. 

-TT 

!i 
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87. Filgen wir dagegen in dasselbe Wandfeld die Strebe A 
nach Fig. 60 ein, so entstehen zwei Dreiecke x und y, diese sin) 
unverschieblich und absolut fest. Was wir hier an dem eineu 

Wandfelde klarzu machen ver- 
suchten, wird nun bei jedem 
anderen Teile der Zimmer- 
konstruktion eintreten; ob 
Dach, ob Wand, immer wird 
die Bildung von Dreiecken 
die Hauptansgabe des Kon- 
strukteurs bleiben. 

88. Man ordnet daher 
bei jedem richtigen Zimmer- 
verbande unterZuhilfenahnie 
von Streben, Zangen, Kopf- 
bandern u. dgl. llberall uu- 

verschiebliche Dreiecke an und sichert dadurch die Standfestigkeit 
des betreffenden Teiles, wenn schon die einzelnen Verbandstucke 
unter sich nur lose Verbindungen mit einander haben. 

89. Um nun diese einzelnen wichtigen Ziminerverbande 
kennen zu lernen, wollen wir die Herstellung eines sog. Fach- 
werksgebaudes, etwa des auf den Tafeln 14—17 dargestellten, 
zu Grunde legen und so der Reihe nach auch alle die Arbeiten 
kennen lernen, welche zu seiner Ausfuhrung erforderlich find 
^Siehe Tafeln 14—17, Vorstadthaus.) 

90. Wenn der Maurer die Herstellung der Fundament- 
sockel und Kellermauern bewirkt hat/ wird^ die Zimmerarbeit 
am Bau ihren Anfang nehmen, nachdem jedoch schon vorher 
auf dem Zimmerplatze alles vorbereitet und zugerichtet warden ist. 

Vorher wird jedoch vom Polier, mittels Ma^latte und 
Winkelverreihung, ein genaues Aufmah der vom Dtaurer an- 
gelegten Wande stattgefunden haben, um auf Grund der an 
Ort und Stelle aufgenommenen natiirlichen Matze die Zu- 
lage der Wande, Balkenlagen und des Daches bewirken zu 
konnen. 

91. Was man unter Mah oder Mahlatten zu verstehen 
hat, haben wir bereits kennen gelernt. Unter Winkelverreihung 
versteht man das Aufmessen eines Winkels mittels dreier auf 
einander einzureihender Latten, der sog. Schmiege. Man legt 
nach Fig. 61 an die eine Mauerflucht a, eine Latte und eme 
zweite an die Flucht b, nun wird auf diese beiden Latten erne 
dritte v als dritte Seite des zu bildenden Dreiecks aufgelegt 
und genau vorgeschrieben oder eingerissen. Man kann dann 
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ocn gewonnenen Winkel zu House, etwa auf der Zulage oder 
dem klieihboden, stets genau wieder herstellen. 

92. Haufig find auch diese drei 
Latten dergestalt zusammen ver- 
bunden, datz man fie mittelst 
Schrauben Sequent in seder Sage 
feftftctlen kann. Auch hierbei muh 
die Sage der dritten Satte genau 
vorgeschrieben werden, um den 
Winkel feststellen zu konnen. . 

93. Soviet im allgemeinen; im 
Nachstehenden wollen wir nun die 
einzelnen Teile genau kennen 
lernen. Wir werden uns selbst- 
verstandlich nicht bloh an das dar- 
gestellte Haus halten, sondern bei 
den einzelnen Teilen desselben auch andere vorkommende Zimmer- 
verbande kennen lernen. 

^ A. Die Wandverbande. 

94. Die Wandverbande find auch heute noch von groher 
Bedeutung auf dem Gebiete der Zimmerei und werden sich 
wohl auch trotz aller baupolizeilichen Vorschriften nicht ganz 
beseitigen lassen. 

Im Mittelalter war freilich ihre Bedeutung eine ungleich 
grohere, das Haus der Renaissancezeit war ein Kohhans und 
das Kteinhaus war die Ausnahme. 

95. In unserer modernen Zeit des Eisens ist es umgekehrt; 
das Steinhaus ist die Regel und das Holzhaus ist die Aus¬ 
nahme. Alle bedeuterenden Gebaude, unsere offentlichen sowohl 
als unsere Privat-Hauser in den Stadten find massiv und das 
auch mit Recht. Aber ein nicht unbedeutendes Gebiet bleibt 
dem Holzhaus, dem sog. Fachwerkshause doch, und zwar uberall 
da, wo es auf eine besonders malerische Erscheinung abgesehen 
ist. Wie viele Sand- und Gartenhauser, Kur- und Bade-An- 
stalten, ja sogar Bahnhofs-Gebaude find in Fachwerk aus- 
gefiihrt, und wie ungemein malerisch, behaglich und wohnlich 
ivirken dieselben. 

90. Fachwerksgebaude mit Steinausmauerung, also der 
eigentliche Fachwerksstil, sind daher noch recht verbreitet, wahrend 
ganz aus Holz hergestellte Wande fast nie mehr vorkommen. 
Ausnahmen bilden eigentlich nur noch rein landwirtschaftliche 
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Gebaude, Schuppen, Feldscheunen, Ziegelschuppen, Gradierwerke 
u. s. w. mit meist ganz offenen Wanden. Bei Garten-Hausern 
und Lauben werden auch die Blockhauser, der onginellen Er- 
scheinung wegen, noch angewendet. 

97. Jm Jnnern wird die Holzwand, ihrer Leichtigkeit 
wegen, namentlich in Verbindung mit den modernen Hilfsmitteln, 
als Gips- und Cementdielen rc., stets Anwendung finden und 
das wiederum mit vollem Recht. 

8. Kapilel. 

Fachwerk. 

98. Zu den schonsten Bauten des Mittelalters gehiiren 
ohne Zweifel die Fachwerksbauten, auch in der Neuzeit pflegt 
man sehr haufig wieder Fachwerksbauten auszufuhren, teils aus 
praktischen Grunden, teils aber namentlich des schonen Aus- 
sehens wegen. Solche Bauten eignen sich ganz besonders zu 
Villen und Landhausern. 

Schone Anordnung der Holzer, die zur Bildung der Wand 
notig find, geschmackvolle Behandlung derselben durch Abfasen 
u. dgl., ubergesetzte Wande und reizende Holzschnitzereien, alles 
das verbunden mit einer schonen, sauberen Ausmauerung der 
Fache, wirkt so freundlich und anheimelnd, dah der Fachwerks- 
bau als eine der schonsten Ausfuhrungen bezeichnet werden muh. 

Dagegen laht sich allerdings die Feuersgefahr anfiihren, 
welcher Bauten ausgesetzt sind, die eine solche Menge Holz 
enthalten; auch werden Fachwerkswande haufig sehr dunn aus- 
gefuhrt. Aus ersterem Grunde wird das Fachwerk in Stcidten 
wohl besser vermieden, gegen die Witterungseinflusse kann man 
sich aber dadurch schutzen, dah man die Fachwerkswand starker 
macht. Wie dies geschehen kann, haben wir schon im ersten 
Bands gezeigt. 

s. Die Fachwerkswand. 

99. Die Fachwerkswand hat ihren Namen von den 
zwischen den einzelnen Holzern entstehenden Fachen oder Ge- 
sachen. Man unterscheidet bei den Fachwerkswanden Fig. 62 
die Schwelle A, das Rahm B, auch Pfette gen aunt, die Saulen, 
Stiele oder Psosten 0, die Streben I) und die Riegek B. 

Die Schwelle giebt die Unterlage stir den Wandansbau, 
sie liegt in der Regel ganz aus, entweder aus einem gemauerten 
Socket oder aus einer Balkenlage. 

Liegt sie aus der Mauer aus, ncnnt man sie wohl auch 
Grundschwelle, ist sie aus eine Balkenlage aufgekammt, hecht 
sie Saumschwellc. 
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Ms freiliegender Trager darf eine Schwelle me aufgefahl 
werden. 

100. Die Grundschwelle macht man am besten aus 
Holz, Eichenholz, mit der Kern- 
seite nach unten, weil sie der 
Zerstorung durch Feuchtigkeit 
am meisten ausgesetzt ist. Wenn 
die Schwelle des besseren Stan- 
des der Wand wegen, breiter als 
die Stiele gemacht wird, so laht 
man den Vorsprung besser nach 
innen liegen, um das Holz gegen 
den Schlagregen zu schutzen, oft 
auch, um eitt Auflager fur den 
Fuhboden zu gewinnen. Meistens 
werden jedoch die Holzstarken 
gleich angenommen. Fig. 63 a 
und b. 

hartem 

W 

Ist die Grundmauer der Fachwerkswand von Bruchsteinen 
hergestellt, so gleicht man dieselbe, des besseren Auflagers wegen, 
mit einer Rollschicht ab. Auch sorgt ntan in allen Fallen fllr 
genugende Isolierung durch Asphalt oder Jsolierpappe gegen 
die aufsteigende Grundfeuchtigkeit. 

101. Wenn befllrchtet wird, dah die Zapfenlocher das 
etwa eindringende Waster ansammeln konnten, so bohrt man 
dieselben unten an, oder man verwendet den Kreuzzapfen, der 
uns ja aus Fig. 39 bekannt ist. 

102. Wenn eine Schwelle gestosten werden must, so ge- 
schieht dies in einer der sruher beschriebenen Weisen und stets 
unter einer Saule. 
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, ^03. Das mm, Kahnchols oder die pfette bildet den 
overen Abschluh der Fachwerkswand, sie bleibt am besten un- 
gestohen. Da sie gleichmahig unterstutzt ist, erhalt sie die oe- 
wohnllche Starke. „ 

Wird sie gestohen, so geschieht dies Lber einer Saule in 
der schon beschriebenen Weise. 

An. den Ecken und bei Kreuzungen werden Schwellen und 
Rahme Lberblattet, wenn sie in gleicher Hohe liegen, tlberkammt 
rvenn ihre Hohenlage verschieden ist. 

104. Die zwischen Schwelle und Rahm senkrecht aufqestellten 
Holzer heihen Stiele, Sauten, pfosten. 

Je nach der Stelle, welche sie einnehmen, bezeichnen wir 
sie mit verschiedenen Namen. 

Fig. 64. 

105. Aus Fig. 64 find alle Bezeichnungen zu ersehen: 
A ist die Gcksaiile; sie steht am gemeinsamen Ende zweier 

Wande. Da der Eckstiel durch die Verbindungen mehr geschwacht 
wird und auch dem Wetter von zwei Seiten ausgesctzt ist, so 
macht man ihn hausig etwas starker als die anderen, man laht 
ihn dann entweder vorspringen oder klinkt ihn nach innen aus. 
Fig. 65 a und b. Lasit man ihn vorspringen, so musi auch 
die Schwelle entsprechend starker werden. 
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B in Fig. 64 ist die Kiindsaule; sie steht da, wo zwei Wande 
aufeinander treffen oder sich kreuzen. 

6 in Fig. 64 ist eine sog. Klebesaule, 
darunter versteht man die Endsaule einer 
Wand, welche nicht in der anderen steht, 

. was beim nachtraglichen Einziehen einer 
solchen after vorkomnit. & 

D Thi'ir- und Fenstcrsaulen find „die 
seitlichen Umrahmungsholzer dieser Ofs- 
nungen. 

L Zmlschrnsliulen. So nennt man alle 
Lbrigen Saulen. 

Die Fache zwischen allen Saulen fallen 
nicht weiter als 0,90—1,60 m breit sein. 

106. Alle Saulen, Psosten, Schwellen 
und Rahme werden durch die gewohnliche 
Verzapfung mit einander verbunden, ver- 
bohrt und vernagelt. 

107. Die Strrben find schrag stehende 
Verbandholzer, s. Fig. 64 Z', zwischen Fig. 65. 
Schwelle und Rahm, mit welchem sie ver- 
zapft und verbohrt werden. Sie bezwecken im Verein mit den 
Riegeln die Unverschieblichkeit der Fachwerkswand. In der 
Regel stellt man sie unter 60". Die beste Verstrebung einer 
Wand ist die straffe Ausmauerung. Gegen den Winddruck stellt 
man die Streben gegen auhen geneigt, ist aber das Rahm ge- 
stohen, so werden sie nach innen geneigt aufgestellt. Kreuz- 
streben werden entweder uberblattet, oder man laht eine im 
ganzen, wahrend die andere stumps in zwei Stucken dazwischen 
gestellt wird. 

108. Mit dem Ausdruck Uirgei, Fig. 64 6, bezeichnet man 
jedes zwischen Schwelle und Rahm angewendete horizontale 
Verbindungsstuck zwischen Saulen und Streben. Je nach der 
Lage spricht man von Fenster- und Thurriegeln, auch von Brust- 
oder Brustungsriegeln, unter welchen man die in Fenster- 
brustungshohe angeordneten Riegel versteht. 

Im ubrigen ist die Anordnung der Riegel ziemlich will- 
kurlich. Man lasse die einzelnen Gefache nicht uber zwei Quadrat- 
meter groh werden und ordne die Riegel so an, dah die Saulen 
und Streben nicht allzu sehr geschwacht werden. 

10tl. D«2 Starke der einzelnen Holzer wird sich nach der 
Ausmauerung zu richten haben; sie wird je nach dem zu er- 
zielenden Aussehen, glatt oder gefaht, zwischen 13 und 16 em 

Nothke, ^itniuetnibeiten. 4 
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betragen, das muh dem jeweiligen Zwecke, den Stockwerks- 
hohen u. s. w. angepaht werden, allgemeine Normen lassen sich 
uicht geben. 

Rahme macht man 18—20 em hoch, Schwellen 12—15 ow. 
110. Werden bei Fachwerksgebauden verschiedene Stock- 

werke ilbereinander angeordnet, so kann man das auf ver- 
.schiedene Weise machen. Man wird einmal an der Vorder- 
und Hinterwand Rahme anordnen und darauf die Balken der- 
gestalt verkammen, dah die Giebelbalken zu gleicher Zeit Rahm 
und Schwelle fur die Giebelwande bilden, indem die Saulen 
Und Streben derselben in die Balken als Schwelle resp. Rahm 
eingezapft werden. Das ist die sparsamste Anordnung. 

111. Man kann aber auch auf allen Wanden Rahme in 
gleicher Hohe anordnen, dann mussen an den Giebeln Stichbalken 
vorgesehen werden. Eine Anordnung, welche des gleichmahigen 
Aussehens wegen, namentlich bei uberkragenden Wanden, haufig 
Anwendung findet. 

112. Eine dritte Losung, welche bei Rutzbauten, Schuppen, 
Scheunen u. ahnl. haufig angewendet wird, ist die, dah man die 
Eck- und Bundsaulen durchgehen laht und die Schwellen und 
Rahme mil Versatzung in diefelben einzapft. Selbstredend muh 
diese Verbindung durch Klammern oder Schienen noch besonders 
gesichert werden. 

113. Endlich kann man die Eck- und Bundsaulen verdoppeln, 
b. h. durch fog. Klappstiele verstarken. Man hat dabei den Vor- 
teil, dah man die Stiele stohen kann, was naturlich im Verband 
geschehen muh, auch find diese Klappstiele mit Bolzen sicher mil 
einander zu verbinden. 

Auf die weiteren sich hieraus ergebenden Zusammenstellungen 
und Moglichkeiten naher einzugehen, erscheint llberflussig. 

114. Haufig werden die HSlzer der Fachwerkswande an 
den sichtbaren Seiten, des Aussehens wegen, gehobelt und an 
den Eckeu gebrochen „abgefast". Diese Berzierung findet sehr 
uft Anwendung. 

115. Um den ausgemauerten Gefachen den erforderlichen 
Halt zu geben, werden die Holzer an den betreffenden Seiten 
ausgefalzt, oder es werden besser drei kantige Leisten angenagelt, 
an welchen die entsprechend ausgeklinkten Steine ihren Halt finden. 

Die Fachwerkswande werden gewohnlich \ Stein stark aus- 
gemauert. Werden fie innen und auhen geputzt, so geniigt 
eine Holzstarke von rund 13 em gleich einem halben Steine stark. 
Werden die Wande dagegen nur im Jnnern geputzt und bleiben 
die Hblzer nach auhen sichtbar, was vorzuziehen ist, so muh die 
Holzstarke nlindestens 13 -j- 2 — 15 em sein. 
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116. Wenn im Jnnern Fachwerkswande ausgefuhrt werden 
sollen, so ist darauf zu achten, dah das Holzwerk genugend wert 
von allen Feuerstellen und namentlich von den Rauchrohren ent- 
sernt bleibt. liber diese Entfernung bestehen fast uberall bau- 
polizeiliche Vorschriften. Oft kommt es auch vor, dah rn emer 
solchen inneren Fachwand eine Thilr herzustellen ist. Die Schwell? 
muh dann entsprechend ausgeschnitten werden. Unterhalb des 
Fuhbodens sollten aber die beiden Enden der Schwelle durch 
Flacheisen vom 12—15 mm Starke und 50—60 mm Breite mit 
einander verbunden werden. 

9. Kapitel. 
(Fortsetzung.) 

b. Die Sprengwand. 

117. Im Zeitalter der Trager aus Walzeisen kann man 
sLglich der Sprengwande entbehren, denn es wird sich zur Auf- 
nahme einer solchen fteitragenden Wand stets ein entsprechender 
Trager aus Eisen anbringen lassen, und es werden sich unter 
Zuhilfenahme der modernen Hilfsmittel, als Kips- und Spreu- 
tafeln u. dgl., wohl ohne Schwierigkeiten auch solche freitragende 
Wande herstellen lassen. Da die Sprengwand aber immerhin 
noch haufig Verwendung findet, so wollen wir sie kurz betrachten 

Die Sprengwand ist eine 
Fachwerkswand, die je- 
doch der festen gemauerten 
Unterlage entbehrt, und 
welche daher so anzuord- 
nen ist, dah sie sich „frei- 
tragen" kann. Sie steht 
also Lber einem hohlen 
Raume und muh, wie der 
Name schon sagt, „ab- 
gesprengt" werden. 

118. Dies geschieht 
am einfachsten durch die 
Anordnung eines sogen. tiangebockes, welcher die 

ast der fteitragenden 
Wand aus die Balken- 
oder Wandauflager iiber- 
tragt. Je nach der Lange der Wand ordnet man einen einfachen 
oder doppellen Hangebock an. Fig. 66 und 67. 

4* 
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• <■ I19, ^ie ®an‘) auf einem Balken, so ist die Sache nnsach zu losen, denn der Balken ersetzt die sonst erforderliche 

Schwelle. Steht die 
Wand dagegen quer 

zur-Balkenlage und hat 
ste eine Thur, so ist 
der Fall mihlich, da.die 
vorstehende Schwelle 
hinderlich ist, man must 
sich dann dadurch zu 
helfen suchen, dah man 
die Schwelle als Unter- 
zug unter den Balken 
anordnet, was jedoch 
nicht immer angangig 
sein wird. In solchen 
Fallen wird man ge- 
zwungen sein, sich an- 
derer Hilfsmittel zu 
bedienen. 

Fig. 67. 

120. Dasselbe wird der Fall sein, wenn die etwa vorhan- 
dene Thiiroffnung nicht in der Mitte der Wand sitzt. Man 

fuhrt dann haufig die in Fig. 68 dargestellte Konstruktion 
aus, wobei die Wand mittelst schmiedeeiserner Zugstangen ge- 
tragcn wird. 
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Folgende Hauptregeln bei der Konstruktion der Fachwande 

find zu merken: 

121. Die Streben und Saulen gehen durch, die Riegel werden 
AiNlpf eingeschnitten, das Gefach wild mit leichten Steinen aus- 
gemauert odrr auch nur verschalt. 

122. Einen grohen Ubelstand zeigen alle ausgemauerten 
Sprengwande. Durch das Trocknen und Schwinden der Holzer 

tritt ein nicht zu vermeidendes Setzen ein, und es bilden sich 
namentlich in der Richtung der Streben unliebsame und storende 
Riffe und Sprunge, welche schwer zu beseitigen find. Daher 
mag eine sparsame Anwendung der Sprengwande empfohlen sem. 

v. Die Bohlenwand. 

123. Auch die Bohlenwand ist eine nicht mehr haufig zur 
Anwendung gelangende Konstruktion, sie wird wohl am meisten 
noch bei Schweinestallen vorkommen. 

124. Die Bohlenwand ist eine Fachwerkswand mit Schwellen, 
Stielen und Rahm, aber ohne Streben und Riegel. An die 
Stelle der Ausmauerung treten horizontal eingeschobene gespun- 
dete Bohlen oder starke Bretter. 

 \>7rrrrj  

W/A 
  ^  

a  —v/z/an  
XV'CUfr — ... - . ... Y/rZt't'l 

Fig. 69. 

Die Slander erhalten Nuten, in welche diese eingeschoben 
werden. Die Fugen dichtet man, wenn notig, mit Werg, Moos, 
Teer u. dgl. Die Fugen an den Schwellen und am Rahm 
dichtet man durch ausgenagelte Leisten. 
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125. Sollen die Bohlen vertikal stehen, so werden Schwellen 
und Rahm genutet und die Bohlen an den Stielen durch Leisten 
gefuhrt. Auch in diesem Falle werden die Bohlen iiberfalzt, ge- 
spundet oder mit Feder und Nut versehen. Haufig werden auch 
die Fugen mittelst aufgenagelter Leisten gedichtet, um beim 
Schwinden der Bohlen die Fugen gedeckt zu halten. Die Fig. 69 
mag eine solche Bohlenwand verdeutlichen. 

6. Die Brettcrwand. 
126. Wenn es sich darum handelt, recht leichte innere 

Trennungswande herzustellen, so wendet man die Bretterwand 
an, wobei es nicht einmal notig ist, dah die Wand auf einem 
Balken steht. Man wird einfach auf den Fuhboden eine Latte 
aufnageln und ebenso an der Decke eine solche befestigen, und 
gegen diese dann die Bretter nageln. 

127. Soll die Wand geputzt werden, so werden die Bretter 
in doppelten Lagen angenagelt, d. h. die eine Lage senkrecht, 
die andere diagonal oder schrag. Dann wird die Wand von 
beiden Seiten gerohrt und geputzt. Um ein Reihen des Puhes 
zu vermeiden, mussen die Schalbretter recht schmal genommen 
werden. Selbstverstandlich bleiben sie rauh mit offenen Fugen. 
Man nimmt die Bretter nicht breiter als 13—16 ow. 

Thiiroffnungen werden entsprechend ausgespart und mit 
Futter und Bekleidung versehen. 

128. Haufig konstruiert man die Bretterwande auch so, dah 
man zunachst einen aus Stielen und Riegeln bestehenden Rahmen 
aus sogen. Doppellatten 5/8 cm stark herstellt und dagegen dann 
die Bretter in der beschriebcnen Weise nagelt. 
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Urn zu vermeiden, dah man durch solche Wande leicht hort, 
Mt -man den Zwischenraum mit Moos, Holzwolle, Schlacken- 
wolle u. ahnl. aus. Jedoch wird hierdurch haufig dem Ungeziefer 
ein willkommener Schlupfwinkel geboten; es ist eine gewisse Bor- 
sicht daher angezeigt. 

Die Figur 70 mag die Konstruktion einer solchen Wand 

klarstellen. 

129. Die nicht ausgemauerte verschalte Riegelwand ist in 
Anwendung bei Schuppen und ahnlichen Bauten, ebenso werden 
die Drempel- und Giebelwande bei Landhausern haufig verschalt. 
Die Bretter werden hierbei ganz nach der beabsichtigten dekora- 
tiven Wirkung bald senkrecht, horizontal oder diagonal angeordnet, 
haufig auch ausgeschnitten. 

139. Eine sehr gebrauchliche Anordnung der Schalbretter 
find die sogen. Stulpwande, wobei das obere Brett das untere 
deckt, nach Art der Jalousieen. Alle diese nach auhen angeordneten 
Bretterwande verlangen einen antiseptischen*) Anstrich mittelst 
Teer, Karbolineum, Antinonnin u. dgl. 

e. Die Lattenwiinde. 

131. Die Lattenwande find eine ungemein verbreitete An¬ 
ordnung zur Abteilung von Keller-, Boden- und Magazinver- 
schlagen. Die Lattenwand unterscheidet fich von der Bretter- 

Fig. 71. 

«and auf sogen. Doppellatten dadurch, dah an Stelle der Bretter 
senkrechte Latten treten, welche mit Zwischenraumen gleich der 
Lattenbreite angenagelt werden. Die Thuren werden in der- 
selben Weise hergestellt. 

Fig. 71 stellt eine Lattenwand mit Thtir dar. 

Antiseptisch — Fciulms hindernd. 
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f. Die Blockwand. 

132. Die Blockwand ist ihres grotzen Holzverbrauches wegen 
nur in sehr holzreichen Gegenden in Anwendung. Gebrauchlich 
ist sie nur fur dekorative Bauten, Veranden, Gartenhauser, 
Lauben rc. und zwar meist nur in der naturalistischen Form 
unter Belassung der Borke oder Rinde an den einzelnen Stammen. 

133. Sie besteht aus horizontal iibereinander gelegten 
Stammen, welche entweder auf allen vier oder nur auf den 
zwei Auflagerseiten glatt behauen find. Die Verbindung an 
den Ecken und an den Kreuzungsstellen zweier Wande geschieht 
durch Uberblatten, Verkammen oder Verzinken. 

134. Alle diese Verbindungen find uns bereits bekannt, 
und so mogen die Fig. 72, 73, 74 die weiteren Anordnungen 

klar machen, wobei nur demerit sein mag, dah das Uberkammen 
die malerischste Wirkung erzielt. 

Soll die Wand Offnungen erhalten, so benutzt man die 
entsprechenden Balken zur Nberdeckung und zapft sonst seitlich 
ebenso starke Balken als Gewande ein, in welche die Balken 
mit einem entsprechenden Zapfen eingreifen. 

Blockwande find in Rutland (Sibirien), ferner in einigen 
Alpenlandern, sowie im Jiorden Amerikas noch vielfach im 
Gebrauch. 

In Deutschland dienen sie, wie schon bemerkt, nur mehr 
zu dekorativen Zwecken. 



10. Kapitel. 

B. Balkenlagen und Deckverbande. 
s. Balkenlagen an fich. 

135. Die Wand soll einen Raum vertikal umschliehen, die 
Decks soll ihn horizontal nach oben begrenzen. Um diesen Zweck 
zu erreichen, dient, als die verbreitetste Konstruktion, die Balkenlage. 

136. Die Balkenlagen haben daher den Zweck, die inneren 
Raume eines Gebaudes nach oben mil einer Decke zu versehen, 
welche bei mehrstockigen Hausern zugleich den Fuhboden der oberen 
Raume zu bilden bestimmt ist, sonst aber der Dachkonstruktion 
zur Grundlage dient. 

137. Die Balkenlagen haben daher stets gewisse Lasten zu 
tragen und miissen dementsprechend konstruiert werden, ihre Be- 
rechnung werden wir in der Statik kennen lernen. 

138. Die Balkenlagen bestehen aus horizontal, in gewissen 
Abstanden von einander, von Wand zu Wand gestreckten Holzern. 
Jm allgemeinen unterscheiden wir: 

Zwischengebalke oder Geschotz-Salkenlagen, das find die- 
jenigen, welche zwischen den einzelnen Stockwerken eines Hauses 
angeordnet sind; 

DachbalKenIagen, welche das Dachgerust tragen und schlieh- 
lich noch 

die Kehlbalkenlagen, eine Anordnung, welche im Dache 
selbst zuweilen vorkommt. 

llber die Lags und Anordnung der Balken einer Balken¬ 
lage an sich, laffen sich von vornherein keine naheren Angaben 
machen, nur einzelne Balken find durch den Grundrih, die inneren 
Mauern, durch die Lage der Schornsteine, Treppen u. s. w. be¬ 
stimmt ; es kommen daher unter den Balken derselben Balken¬ 
lage verschiedene Namen vor, welche wir naher kennen lernen 
mussen. 

139. In dem in Tafel 1, Fig. 75 dargestellten Gebalk 
bezeichnet 

a GaPe oder durchlaufende SalKen. Sie gehen von einer 
Umfassungswand zur anderen durch, sind nicht gestohen und 
bilden die eigentliche Berankerung des Gebaudes. Besonders alle 
Binder-, Anker- und Bundbalken sind meist aus Zug in An- 
spruch genommen und durfen nicht gestohen werden. Bei einer 
soliden Ausfuhrung sollte mindestens seder dritte Balken ein 
durchlaufender sein und an beiden Enden Balkenanker erhalten. 

Zimmerarbeiten. 5 



Tafel 1. 

M iso. 

ft'a- 75. 
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b Grstatzene Kalken find auf einer Mauer oder einem 
Unterzug zusammengestostene Balken. Der Stoh ist mit einer 
Klammer zu sichern. 

0 Stichbalken oder ausgewechselte Balken sind solche, welche 
einerseits auf der Mauer aufliegen und mit dem anderen Ende 
in ein Ouerholz, den sogen. Wechsel, mit Brustzapfen eingreifen. 
Jhre Anordnung wird bedingt durch Treppen und Schornsteine. 
Auch kommen Stichbalken vor, welche an einer Auhenmauer 
liegen, wie wir das schon bei den Fachwerkswanden erwahnten. 
Man ordnet sie bei verwickelten unregelmastigen Grundrissen 
und bei Gebauden an, wo aus Griinden irgend einer Art die 
Balkenkopfe iiberall gleichmahig sichtbar sein sollen. 

6 Wechsel, das sind Balkenstucke, welche quer zur Balken- 
lage laufen, an beiden Enden mittelst Brustzapfen in die Balken 
eingreifen und die Stichbalken aufnehmen. Es kommen auch 
Wechsel zwischen Wechseln vor. Jm allgemeinen gilt der Haupt- 
satz: eine Auswechslung ist, wo angangig, stets zu 
vermeiden, denn sie bedeutet immer eine Schwachung 
der Balkenlage. 

e WandbalKen sind die der ganzen Lange nach auf einer 
Wand ausliegenden, sie haben zwar das denkbar bests Auflager, 
aber den Nachteil, dah man Deckenfchalung und Futzboden nur 
fchwer anbringen kann. 

f StreichbalKen find diejenigen, welche dicht neben einer 
hochgehenden Wand liegen. Man legt in der Regel auf beiden 
Seiten je einen Halbholzbalken, auf welchem dann bequem Fust- 
boden und Schalung Befestigung finden. 

g KundbalKrn find solche, welche einer unteren Fachwerks- 
wand als Rahm, einer oberen als Schwelle dienen. 

d Ort- oder GiebelbalKen sind die letzten nach auhen. 
Am Giebel liegend, mussen sie als Binderbalken volle Starke 
haben, sonst sind sie den Streichbalken gleich zu achten. Bei 
Fachwerksgiebeln heisten sie wie oben Bundbalken. 

1 KinderbolKen, Dachbinderbalken, im Dachgebalk liegend, 
und das eigentliche DachgerLst tragend, diirfen nicht gestohen 
werden und liegen in Abstanden von 3—4,5 m. 

• k IeerbalKen sind die zwischen den Binderbalken liegenden, 
welche das Dachgeriist nicht tragen. 

l GratbalKen sind unter gewissen Berhaltnissen in der 
Dachbalkenlage und zwar auf den Ecken, am Grat, erforderlich. 
Sie liegen nicht parallel oder senkrecht zu den Wanden, sondern 
schneiden dieselben diagonal. Sie dienen dazu, die zu beiden 
Wanden senkrecht angeordneten Stichbalken aufzunehmen. 

u* 
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Sind fie selbst Teile eines Stichgebalkes, so heitzen sir 
GratstichbalKen. Jst in einem Kehlgebalk eine solche Anordnung 
erforderlich, so nennt man sie Grat-Kehlbalken. im Kehlgebalk 
konnen auch noch vorkommen Kehlbalkenwechsel, Kehlstich- 
balken u. s. w., alles sinngemah den anderen Balkenlagen ent- 
sprechend. 

140. Da die Gratbalken eigentlich nichts weiter find als 
eine Art Wechselbalken, welche ihrerseits wieder Stichbalken auf- 
nehmen, und die Festigkeit dieser Anordnung lediglich auf den 
Zapfen beruht, mithin keine sehr grohes Vertrauen erweckende 
ist, so empfiehlt sich dieselbe nur fur Dachgebalke, wahrend fur 
die Geschosibalkenlage andere Anordnungen zu wahlen find. 

141. Ein haufig bei Balkenlagen vorkommender Konstruk- 
kionsteil, liber deffen Nutzen die Meinungen geteilt find, find 
die Mauerlatten. Sie liegen unterhalb der Balken und werden 
mil ihnen verkammt. Sie fallen nun zwar dem Balken ein Auf- 
lager bieten, aber selbst keineswegs zum Tragen dienen. Man 
wild daher verhaltnismahig schwaches Holz nehmen konnen, das- 
selbe wird immer noch in der Lage sein, den Balkendruck gleich- 
mahiger auf die Mauern zu verteilen. Man kann sie stotzen, 
jedoch nie unter einem Balken. Man macht die Mauerlatten 
13/13, auch 10/13 stark. Jhr Hauptzweck ist ausgesprochener- 
maHen, die Balken auf der Zulage genau verlegen und ver- 
kammen zu konnen, denselben ein unverschiebliches Auflager zu 
gewahren und beim Aufbringen der Balken die Arbeit wesent- 
lich zu verringern. 

142. Sobald nun die Balken verlegt find, ist an sich die 
Mauerlatte eigentlich liberfliissig, man verwirft sie daher haufig, 
indem man einwendet, dah sie zuerst dem Faulen und Slacken 
ausgesetzt sei und daher eher Schaden als Nutzen stifte. Das 
kann jedoch nur bedingungsweise zugegeben werden, und man 
kann durch Anwendung antiseptischer Mittel dagegen vorbeugen, 
auch wird die Mauerlatte, Jnnenkante Mauer angeordnet, nicht 
so leicht der Zerstorung anheimfallen. Namentlich beim Verlegen 
der Balken wird sie gute Dienste thun und das dem srischen 
Mauerwerk so verderbliche Kanten der Balken ziemlich unschad- 
lich machen. In Dachbalkenlagen wird man sie daher, der 
gleichmahigen Lage und Einteilung der Balken wegen, immer 
anordnen, in Zwischengebalken dagegen haufig ohne sie aus- 
kommen. 

143. Der Querschnitt der Balken ist meist ein hochgestelltes 
Rechteck, dessen Breite nicht unter 18 cm betragt, indessen richtet 
sich die Starke ganz nach dem Zwecke und der Beanspruchung. 
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Als ein ungemein praktisches Hilfsbuch bei der Bestimmung voir 
Trager- und Balkenstarken sei auf die Tabellen von Koenen 
hingewiesen. 

Man legt heutzutage die Balken in Abstanden von 0,80 bis 
1,20 m von Mitte zu Mitte, wenn ein belastetes Gebalk an- 
geordnet werden soll. Bei Gebauden, wo der Raum uber den 
Balken unbenutzt bleibt, kann man die Entfernung selbstredend 
vergrohern. 

144. Um die Einteilung der Balkenlagen fur ein bestimmtes 
Gebaude vornehmen zu konnen, mussen zunachst genaue Grund- 
risse aller Geschosse vorhanden sein. In diese mussen alle 
Schornsteine, Ventilationsrohre, Treppen u. s. w. genau ein- 
getragen werden, damit die Balken diesen angepaht werden. 
Man wird gut thun, schon von Anfang an beim Projektieren 
darauf Riicksicht zu nehmen, dah die Rohre nicht gezogen und 
die Balken nicht ausgewechselt zu werden brauchen. 

145. In den Zwischenbalkenlagen find Trciger und Unter- 
zLge moglichst zu vermeiden, weil sie unbequem und storend find. 
Man wird die Balken, der besseren Tragfahigkeit halber, in den- 
selben stets nach der Richtung legen, in welcher sie die kurzeste 
freitragende Lange haben. Man mutz daher auch die Dimen- 
sionen der Raume von Anfang an danach bemessen. 

146. In den Zwischengebalken ist es meist unerheblich, ob 
die Balken nach der Lange oder der Tiefe des Gebaudes gelegt 
werden, denn man kann eine wirksame Verankerung auch aus 
andere Weise erzielen. Jm allgemeinen und besonders bei Dach- 
balkenlagen wird man jedoch daran festhalten, datz die Balken 
nach der Tiefe angeordnet werden und dah man alle Binder- 
balken durchgehen laht, um sie zur Verankerung des Gebaudes 
zu benutzen. 

147. Verlangen jedoch einzelne Raume eine andere Dis¬ 
position, wie z. B. in Tafel 2, Fig. 76 gezeichnet, so wird man 
unbedenklich eine entsprechende Anordnung der Balken wahlen 
und den Dachverband danach einrichten. 

148. Bei der Einteilung der Zwischengebalke beginnt man 
mit den Wand-, Ort-, Bund- und Streichbalken, weil diese von 
vornherein eine bestimmte Lage haben, dazwischen teilt man 
dann die ubrigen Balken entsprechend ein und zwar so, dah die 
Zwischenweiten das Mah von 0,80—1,20 m nicht uberschreiten. 
Mahgebend hierfllr wird neben der freitragenden Lange die Hiihe 
der Belastung sein. Man wird also in Wohnhausern die Balken 
etwas weiter, in Speichern u. s. w. die Balken enger legen 
mussen. 
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149. Bei Dachbalkenlagen wird es zunachst darauf an- 
kommen, ob die Sparren unmittelbar in die Balken eingesetzt 
hnd, in diesem Falle muh unter jedem Sparren ein Balken 
liegen; es richtet sich dann die Entfernung der Balken nach 
der Sparrenweite, welche wieder vom Eindeckungsmaterial ab- 
hangig ist. 

150. Stehen die Sparren mit ihren Fuhen nicht auf den 
Balken, so ist die Sache einfacher, und man wird nur die 
Binderbalken zu bestimmen und zwischen diese die Leerbalken in 
den angegebenen Entfernungen einzuteilen haben. Die Binder¬ 
balken werden, je nachdem, in Entfernungen von 3,5—4,5 m in 
der Regel verlegt; wir werden naheres dariiber noch bei den 
Dachverbanden erfahren. 

151. Hat man die Lage der einzelnen Balken in den ver- 
schiedenen Gebalken bestimmt, so wird man etwaige Auswechs¬ 
lungen an Schornsteinen und Treppen vornehmen, wobei zu be- 
achten ist, dah zwischen Balken und Schornstein ein Zwischen- 
raum von,8 vm bleiben mutz. Es kann nicht genug darauf 
hingewiesen werden, etwaige Schornsteinauswechslungen recht 
sorgfaltig zu machen, denn viele entstandene Brands find auf 
mangelhafte Auswechslungen und fehlerhafte Balkenlagen zuriick- 
zusuhren. 

152. Die Hauptregel ist und bleibt: ..Auswechslungen find 
zu vernieiden und Schornsteinrohre nicht zu ziehen." 

Fur die Festigkeit. des Bauwerkes ist es von groher Be- 
dentung, dah moglichst viele Balken durchgehen. Da man aber 
bei Treppen u. s. w. den Wechsel nie ganz wird vermeiden 
konnen, so suche man ihn durch geschickte Dispositionen moglichst 
einzuschranken. 

. 153. Bei Treppen-Auswechslungen hat man noch befonders 
darauf zu achten, dah der Treppenwechsel geniigcnde Durch- 
gangsoffnung bietet, was bei einlaufigen Treppen osiers ver- 
sehen wird. 

154. Bei Walmdachern ist noch zu beachten, dah fur jeden 
Sparren ein Balken vorhanden sein muh, wenn die Sparren mit 
ihren Fuhen auf den Balken stehen. Also wenn das Dach nach 
allen Seiten abgewalmt ist, so mussen auch nach allen Seiten 
Balken, also nach zwei Seiten Stichbalken angeordnet werden 
und fur die Gratsparren auch Gratbalken oder Gratstichbalken. 

Stohen zwei Gebaude unter einem Wiukel zusammen und 
sollen deren Dacher zu einem Da6)e vereinigt werden, so bildet 
iich nach auhen der sogen. Grat, nach innen die sogcn. Kehle. 
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Auch hierbei ist dasselbe zu beachten, was oben schon daraeleak 
ist. Schwieriger gestaltet sich die Cache bei stumpfwinkligen 
Gebauden. Man wird hier von Fall zu Fall zu entscheiden 
haben, wie man am besten wegkommt. 

155. Da unsere modernen Bauten alle thunlichste Raum- 
ausnutzung, also auch der Boden, verlangen, so find Dachan- 
ordnungen ohne Drempel oder Kniestock nur noch sehr selten. 
Es werden daher alle diese Anordnungen keine besondereri 
Schwierigkeiten bieten, da die Lage der Balken meist nur stir 
die Binder festgelegt ist, im iibrigen aber ein weiter Spielraum 
geboten wird. Man wird selten gezwungen sein, Grat- oder 
Kehlbalken vorzusehen, welche erstens unnotig stark gemacht 
werden miissen und welche die Festigkeit des Gebalkes mehr wie 
gut ist, zerreihen. 

156. Es mag auch noch ganz besonders darauf hingewiesen 
werden, dah die Einzapfung der Sparrenfuhe in die Balkenkopfe 
grohe Bedenken hat, da das in die Locher eindringende Waster 
in kurzer Zeit eine Zerstorung der Balken und damit im Zu- 
sammenhange des ganzen Dachverbandes herbeifuhren kann, ohne 
dast man dagegen wirksam vorbeugen konnte. 

Besser wird es auch in diesem Falls sein, die Sparren auf 
eine Fuhpfette aufzuklauen und die Zapfenlocher in den Balken 
zu vermeiden. 

In den Texttafeln 1—4 ist eine Anzahl von Gebalkan- 
ordnungen dargestellt, welche ohne weitere Erlauterungen klar 
sein werden und aus denen das vorstehend Vorgetragene ohne 
weiteres ersichtlich sein wird. 

157. Werden unter einer Balkenlage zur Untersttitzung der 
Balken Holzer angeordnet, so nennt man dieselben UnterMge, 
liegen sie dagegen uber den Balken und sind diese mittelst eiserner 
Bolzen an dieselben aufgehangt, so heisten sie Triiger oder llber- 
zuge. Wir werden uns noch eingehender mit ihnen befassen und 
kommen daher nochmals auf sie spater zuruck. 

158. Vergegenwartigen wir uns nunmehr, bevor wir zu 
dem wichtigen Kapitel der Balkenauflagerung und der Ein- 
mauerung ubergehen, noch kurz den Hergang beim Zulegen und 
Abbinden der Balkenlagen. Wird keine Mauerlatte angeordnet, 
so ist die Cache einfach. Es werden die erforderlichen Balken 
in den angegebenen Starken und Langen aus der Zeichnnng 
und dem Holzauszug ausgezogen, beschafft, etwaige Wechslungcn 
abgebunden und dann das Berlegen auf der fcrtigen Mauer 
nach der Zeichnung bewirkt, wobei zu beachten ist, dah die 
frisch gemauerlen oberen Mauerwerksschichten durch untergelcgte 
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Bretter gegen Beschadigung durch das Kanten der Balken ge- 
schutzt werden. 

159. Die Balken werden entweder von Hand oder mittelst 
des Richtebaumes aufgezogen, an Ort und Stelle verbracht und 
dann genau wagerecht verlegt, wobei man sich durch untergelegte 
Steine zu helfen sucht. 

160. Jst dagegen eine Mauerlalte angeordnet, so mussen 
vorher die genauen Aufmatze und Winkelverreihungen beschafft 
werden, wie wir das ja schon eingehend in Satz 91 beschrieben haben. 

161. Danach wird man gewissermahen im grohen, also in 
natlirlicher Grohe den Grundrih feststellen, die Mauerlatten 
strecken, Lberblatten und festlegen und nunmehr jeden einzelnen 
Balken an der ihm zukommenden Stelle verkammen und alle 
Wechslungen einbinden. Man bewirkt das alles auf der sogen. 
Zulage, d. i. auf einer aus Klotzen und Brettern hergestellten 
Unterlage, auf welcher man alles Erforderliche aufreihen wird, 
um danach den Balkenabbund bewirken zu konnen. Beim Auf- 
bringen wird nun wieder zunachst die Mauerlatte gelegt und 
dann die vorher eingezeichneten Balken an ihre Stelle verbracht 
und alles genau wagerecht. und richtig verlegt. 

162. An Stelle der Mauerlatte^verwendet man in neuerer 
Zeit mit sehr gutem Erfolg eiserne J - Schienen. Diese besitzen 
alle Vorziige der Mauerlatte ohne ihre Nachteile zu haben. 

163. Wie bei allem zu Bauzwecken zu verwendenden Holze, 
so ist besonders bei'allen Balkenholzern darauf zu sehen, dah 
nur ganz gesundes und trockenes Holz verwendet wird. Eine 
Nichtbeachtung dieser Vorsicht kann sich schwer rachen, weil leicht 
Schwamm u. dgl. entstehen kann. 

11. Kapitel. 

b. Balkenauflager. 
164. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert bei der 

Konstruktion der Gebalke das Balkenauflager. Einmal hangt 
die Sicherheit der Konstruktion wesentlich von seiner Zuverlassig- 
keit ab, und dann find so manche Schaden, welche dem fertigen 
Bauwerk im Laufe der Jahre erwachsen konnen, durch Haus- 
schwamm und Trockenfaule u. s. w. auf die fehlerhafte Auflage- 
rung und Einmauerung der Balken zuriickzufuhren. 

165. Man sollte das Balkenauflager stets gleich der Balken- 
hohe machen und nur, wo es die Mauerstarke nicht gesiattet, 
davon abweichen, denn die Balken mussen mindestens so weit 
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in die Mauer eingreifen, dah man noch einen halben Stein vor» 
blenden kann. 

166. Beim Einmauern der Balkenkopfe ist dafiir Sorge zn 
tragen, dah dieselben mit dem umgebenden Mauerwerk nicht in 
direkte Beruhrung kommen, sondern dah zwischen Holz und 
Mauerwerk ein Zwischenraum bleibt. Jm Holze sowohl als 
auch im Mauerwerk ist soviet Feuchtigkeit enthalten, dah brides 
dem Holze verderblich werden kann, wenn einmal die Mauer- 
feuchtigkeit sich dem Holz mitteilt oder die Holzfeuchtigkeit nicht 
gehorig ausdiinsten kann. 

Am besten wild es daher sein, die Balkenkopfe trocken zu 
vermauern und dieselben vorher mit Karbolineum oder Anti- 
nonnin gehorig zu tranken. Unter dem Trockenvermauern ist 
verstanden, dah an Stelle des Kalkmortels Lehm genommen 
wird und dah auch rings um die Balkenkopfe trockener Lehm 
hinterstopft wird. 

167. Wie sich die Sache bei Anordnung einer Mauerlatte 
gestaltet und was dabei zu beachten ist. haben wir schon in 
Satz 141 u. f. naher dargelegt, es sei daher hier nochmals darauf 
hingewiesen, auch werden wir nochmals spater auf diese Anord¬ 
nung zuruckkommen. 

Fig. 79. Fig. 80. 

168. Bei Fachwerks- 
wanden dienen die Rahme 
oder Pfetten als Balken- 
auflager, wie wir das 
bereits im Abschnitt Lber 
die Wande erwahnt haben. 
Die Verbindung geschieht 
durch das Verkammen. 
Wie bereits erwahnt und 
auch beschrieben, konnen' 
die Balken hierbei etwas 
vorstehen, iiberkragen, so 
dah das obere Geschoh um 
so viel groher wird, wie 
uns das an alien Holz- 

hausern so tiberaus malerisch entgegentritt. 
Aber auch die Festigkeit des Ganzen gewinnt nicht unerheb- 

lich durch eine solche Anordnung. Die Figuren 79 und 80 
mogen die Anordnung verdeutlichen. 

169. Bei massiven Mauern dient die Mauer selbst ohne 
Mauerlatte als Auflager. Die Mauer muh durchaus eben und 
horizontal abgeglichen sein. Fig. 81 mag ein Balkenauflager 
dieser Art verdeutlichen. • 
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170. Ein Balkenauflager auf einer Mauerlatte ist in 
Fig. 82 dargestellt, auch hierbei ist das bereits Gesagte und 
Erklarte zu beachten. Vergleiche wiederholt Satz 140 und 141. 

////////////A 
'////////////A w/rnm. 

Fig. 81. Fig- 82. 
An alteren Bauten begegnet man haufig der in Fig. 83 

dargestellten Anordnung. Die Mauerlatte liegt auf konsolartigen 
Auskragungen frei von der Mauer. Eine Konstruktion, welche 
ihre grohen Vorzuge hat, aber leider nicht uberall anwendbar 
sein wird. Dem Stocken und Faulen des Holzes ist auf diese 
Weise am besten vorgebeugt, aber die sichtbare Mauerlatte wird 
nur in ganz besonderen Fallen, etwa bei Balkendecken oder sicht- 
baren Balken, zulassig sein. 

171. In ncuerer Zeit hat man, wie wir schon kurz er- 
wahnten, auch viclfach Mauerlalten ans Ij-Cisen verwendet, 
welche dann ebenfalls bundig mil der llllauer liegen (Fig. 84) 
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Dah Bet grohen Schaufenstern, eisernen Unterzugen, die Balken 
in der Regel direkt auf das Eisen aufgekammt werden, bedarf 
wohl nur der Erwahnung, man thut das schon aus dem Grunde, 
um an Konstruktionshohe zu sparen. 

172. Die Anordnung doppelter, 
unter sich verbundener Mauer- 
latten, kommt nur bei Turm« 
dachern vor. Fig. 85. 

173. Sollen die Balken eineS 
Raumes in der Mitte oder an 
irgend einer Stelle unterstutzt 
werden, so bedient man sich 
dazu eines entsprechend starken 
Balkens, des sogen. Unterzuges. Fig. 85. 

Haufig werden auf diesem Unterzuge die Balken auch gestohen. 
Der Unterzug ist daher ein entsprechend starker Balken, welcher 
sein Auflager auf den Mauern findet oder durch Sciulen und 
Kopfbander unterstutzt wird. Die Berbindung der Balken mtt 
dem Unterzug geschieht durch Berkammung oder Berbolzung. 

174. Bei der Unterstiitzung der Unterzuge durch holzerne 
Saulen tritt tzausig noch ein neues Konsiruktioiiselement, das 
sogen. Sattelholz, hinzu. Das ist an sich nur eine Verdoppelung 
des Unterzuges uber der Saule, um die schadliche Wtrkung ver 
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KapfenlLcher von demselben abzuhalten. Man verschraubt die 
Sattelholzer mit dem Unterzug und sichert sie durch Keile gegen 
seitliches Aus- 
weichen. Wird 
das Sattelholz, 
welches immer 
am besten aus 
hartem Holz, 
Eichcnholz, ge- 

macht wird, 
Lber einen 

Meter lang, so 
ordnet man 

noch Kopfban- 
der oder Knag- 
gen an. Die 
Figuren86und 
87 zeigen diese 
sehr gebrauch- 
liche Konstruk- 
tion sowohl bei 

Anwendung 
einer einfachen 
als einer Dop- 
pelsaule. 

175.Liegtdas 
balkentragende 
Holz uber den 

Balken, so 
nennt man es 
im Gegensatz 
zum Unterzug 
ilberjitg oder 

Trager. In die- 
sem Falls wer- 
oen die Balken 
an den Trager 
mittelst eiserner 
Schraubenbol- 
zen aufgehangt. 
Bei den Dach- 
verbanden wer- 
den wir auch 
dieser Konstruktion noch wiederholt begegnen. 

•L
8
 8,-L' 
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176. Unterziige werden in unserer Zeit fast stets aus walz- 
eisernen Tragern hergestellt, und an Stelle der Holzsaule mit 
Sattelholz und Bugen tritt die eiserne Saule. Unsere moderne 
Baukonstruktion konnte ohne fie den vielfach verzwickten Bedin- 
gungen, welche gestellt werden, gar nicht mehr entsprechen, man 
denke dabei nur an unsere modernen Geschcifts- und Lagerhauser. 

177. Eine weitere Anwendung 
des Sattelholzes rc. kommt bei 
den Holzbalkonen vor, wie in 
Fig. 88 gezeichnet. Die Saule 
setzt sich hier aus einen Konsol- 
stein. An Stelle der Kopfbander 
treten haufig auch die sogen. 
Knaggen. Fig. 89. 

Fig. 89. 

v. Balkenverankerungen. 

178. Balkenverankerungen fallen dem Gebciude die erforderliche 
Festigkeit geben. Das geschieht einmal schon durch die Reibung, 
welche vom Auflager hervorgerufen wird, dann aber durch die an 
den Balkenenden angebrachten Maueranker, wobei dann die Balken 
gewissermahen die Funktion einer durchgehenden Zugstange uber- 
nimmt und in diesem Falle naturlich nicht gestohen werden darf. 

179. Auch einseitige Verankerungen, Giebelverankerungen, 
kommen vor, in diesen Fallen greifen die Anker llber mehrere, 
in der Regel 2—3 Balkenfelder hinweg. 

180. Es giebt within verschiedene Arten von Balkenankern: 
Balkenanker, Giebelanker, Stichanker, Winkel- und Bugelanker 
u. s. w. Alle haben den Zweck, eine innige Verbindung zwischen 
Mauerwerk und Gebalk herbeizufuhren. Die Anker find stets aus 
vollem Pfeilermauerwerk uud nicht aus Fensterbogen anzubringen, 
da fie hier ohne jeden praktischen Nutzen waren. 

181. Die gebrauchlichste Form des Balkenankers ist die m 
Fig. 90 dargestellte, er wird aus 10/40 mm starkem Flacheisen 
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hergestellt und mit einer Kramme und 3 Nageln seitlich an die 
Balken angeschlagen. Am freien Ends wird er umgebogen und 
zu einer Art Ose gestaltet, in welcher der Ankersplint Aufnahme 
findet. Die Lange der gewShnlichen Balkenanker betragt in der 
Regel 1,0—1,25 in. . „ 

Der Ankersplint ist ein Flacheisen, hochkantrg zur Mauer 
gestellt und entweder mit einer Rase versehen oder mit der Ose 
verkeilt. Das Gewicht eines gewShnlichen Balkenankers betragt 
in der Regel 5,50 kg. 

Dah das Vermauern mit vollen Steinen geschieht, ist selbst- 
verstandlich und Sache des Maurers. 

182. Haufig findet an Stelle des Splintes eine Ankerscheibe 
Anwendung, welche mit dem rundausgezogenen Ankerende durch 
eine Mutter verschraubt wird. Fig. 91. 

183. Alle ubrigen Moglichkeiten, als Doppelanker u. s. w. 
ubergehen wir hier, ebenso 
auch die neuerdings oft 
zur Belebung des Auheren 
angewendeten verzierten 
Anker. Sie mogen spater 
an geeigneter Stelle Er- 
wahnung finden. Hier sei 
nur noch in Fig. 92 das 
Beispiel eines Giebel- 
ankers gegeben.*> Fig. gz. 

*> Eine Beschrcibung der Anker haben wir auch im Zusammenhange mit den 
„Hilfsmitteln der Holzverbindungen" geqcben, auf die wir verweisen. 

Alle Bercchnunqen, welche sich auf die Erinitlelnng der Holz- und Eisen- 
starke bezicheu, wcrden in der „Slcttif" eingchcnd besprochen. 

Ziniiilerorbeiten 6 
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12. Kapitel. 

d. Deckenbildung. 

184. Die Starke der Balken richtet sich im allgemeinen 
nach der freitragenden Lange und der von ihnen zu tragenden 
Last. Sie ist nach den Regeln der Festigkeitslehre leicht zu be- 
stimmen. Es gelten hierfur aber auch gewisse Erfahrungsgrund- 
satze, und schliehlich wird das Material selbst schon eine gewisse 
Grenze setzen, denn Balken von 30/30 cm find in groheren 
Langen schwer zu beschaffen. 

185. In einem gewohnlichen blirgerlichen Wohnhause wird 
die Eigenlast und Nutzlast pro qm Balkenlage nicht uber 400 kg 
hinausgehen, die Berliner Baupolizei schreibt 500 kg pro qm 
Flache vor, in Fabriken und Lagerraumen 750 kg.' Danach er- 
geben sich, bei 1,0 m Balkenteilung, nach der bereits erwahnten 
Koenenschen Tabelle, folgende Holzstarken: 

sreitragende 
Lange 

400 kg 
Belastung 

500 kg 
Belastung 

750 kg 
Belastung 

4,00 14 zu 20 16 zu 23 19 zu 26 
4,50 15 „ 23 18 25 19 .. 27 
5,00 17 .. 24 19 .. 26 21 „ 30 
5,50 19 .. 26 19 .. 27 22 31 
6,00 19 .. 27 21 .. 30 23 „ 33 
6,50 21 „ 29 22 .. 31 26 „ 36 
7,00 21 „ 30 24 33 27 „ 38 

186. Man sieht aus der Tabelle ohne weiteres, dah die 
Beschaffung so starker Balken, wie z. B. 24: 33, 27: 38 Schwierig- 
keiten haben wird, und man must daher, wo erforderlich, zu 
Hilfskonstruktionen seine Zuflucht nehmen. Wir werden der- 
selben an geeigneter Stelle gedenken. 

187. Es ist bereits schon fruher erwahnt worden, dah nur 
in den seltensten Fallen die Balkenlage offen bleibt. In den 
weitaus meisten Fallen wird sie als Stock- und Zwischendecke, 
d. h. als Decke und Fustboden ausgeniitzt, und must dement- 
sprechend hergerichtet werden. Einmal soll sie den Schall 
dampfen, dann die Warms nicht durchlaffen, auch in gewisser 
Beziehung dem Feuer Widerstand leisten. 

188. In Speichern, Magazinen, Fabriken, Scheunen und 
ahnlichen Bauten genugt vielfach der entsprechend starke Fuh- 
boden, wie es ja so oft ausgefuhrt ist und keiner weiteren Be- 
schreibung bedarf. 
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In unseren Wohngebauden kommen jedoch noch andere 
Ausfuhrungen zur Anwendung, welche wir etwas eingehender 
erortern wollen. 

Von den veralteten und selten zur Anwendung kommenden 
Anordnungen seien erwahnt der gestreckte Windelboden, der ganze 
und der halbe Windelbogen. Alle diese ehemals viel verwen- 
deten Konstruktionen kommen heute nur noch bei ganz unter- 
geordneten Bauten auf dem Lande vor. 

189. Anwendung findet zunachst die einfache Staakung 
Fig. 93. Die Balken werden an den Seiten 8—10 vm von 

Fig. 93. 

der Oberkante keilformig gefalzt und in diese Falze sogen. Staak- 
holzer aus gespaltenem Holz eingetrieben und mit Strohlehm 
abgedeckt. Leider wird beim Aufbringen des nassett Lehmes, bei 
der beangstigend schnellen Ausfuhrung der Bauten und bei der 
Auswahl des Staakholzes nicht immer die erforderliche Sorgfalt 
beobachtet, und so ist denn diese, an sich nur empfehlenswerte 
Anordnung haufig eine Urquelle fur das Entstehen des Haus- 
schwammes geworden. Besonders in solchen Fallen, wo der 
Splint und die Rinde von den Staaken gar nicht oder nur 
mangelhaft entfernt wurden, wo man ferner dem nassen Lehm- 
schlag keine Zeit zum Austrocknen lieh und an Stelle einer Aus- 
fullung von trockenem, gerosteten groben Sande eine solche von 
Bauschutt sofort aufbrachte. Die Feuchtigkeit im Verein mit 
vegetabilischen*) Resten im Bauschutt ist eine so vorzugliche 
Lebensbedingung fur den Hausschwamm und andere ahnliche 
Mikroben, dah es geradezu eine Sunde zu nennen ist, wenn 
leichtsinnige Bauausfuhrende in der geschilderten Weise verfahren 
und so Leben und Gesundheit der dereinstigen Bewohner in un- 
verantwortlicher Weise aufs Spiel setzen. 

190. Der zwischen Lehmscklag und Balkenoberkante ver- 
bleibende Raum wird mit trockenem reinen Sande, nie mit 
Bauschutt ausgefullt. 

vegelabilisch — pflanzenstosftich. 
6* 
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In untergeordneten Raumen bleibt der Raum nach unten 
zu often, in bewohnten Raumen wird die Unterseite der Balken- 
lage mit schmalen aufgespaltenen Brettern verschalt, gerohrt und 
geputzt. An Stelle der Schalung wird neuerdings auch haufig 
ein Holzleistchengewebe von Loth in Halberstadt verwendet und 
sehr empfohlen. 

191. Die KreuBaaKnng, Fig. 94, wird da angewendet, 
wo es sich darum handelt, sehr weit freitragenden Balken eine 
gewifte Steifigkeit zu verleihen, sie kann nur bei hohen Balken 
Anwendung finden und wird entweder auf das ganze Balken- 
feld ausgedehnt, oder man ordnet von 2 zu 2 w eine Kreuz- 
staakung an. Da diese Konstruktion einen Seitenschub ausiibt, 
so mussen die letzten zwei bis drei Balken unter sich und mit 
der Mauer verankert werden. 

192. Die Ginschub- oder Stulbdecke. An Stelle der Staak- 
holzer werden Schwarten oder Schalen in die gefalzten Balken 
eingeschoben, sonst ist die Anordnung dieselbe wie bei der ein- 
fachen Staakung. Da derartiges Splint- und Schwartenholz 
den Keim des Verfalls und auch zumeist schon den Wurm in sich 
tragt, so ist diese Anordnung nicht zu empfehlen, wenn sie nicht 
mit grotzter Sorgfalt ausgefuhrt wird. ' 

Fig. 95. 

lft3. Eine sehr gebrauchliche Anordnung ist die sogen. Gin- 
schneidrdellre Fig. 95. Sie untcrscheidet sich dadurch von den 
varher beschriebenen Anordnungen, dah die Balken nicht gefalzt 
werden, sondern man nagelt Latten an dieselben und legt auf 
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jiicfe die genau von Lange geschnittenen Schwarten oder Vretter. 
Stack der Bretter kann man auch Gipsdielen und Spreutafeln 
V dergl. moderns Hilfsmittel verwenden. In letzterem Falle 
kann man sogar den Lehmschlag sparen. ^ . 

Die letztere Konstruktion eignet sich auch fur Holzdecken, 
d. h. fur folche Decken, bei denen das ganze Holzmaterial sicht- 
bar bleibt, ihrer dekorativen Ausbildung und der sonstigen 
Anordnung wollen wir beim inneren Ausbau gedenken. 

Damit haben wir den wichtigen Abschnitt der Balkenlagen 
beendet und mussen uns nunmehr, bevor wir zu den Dachver- 
banden ubergehen, noch mit einer bisher vernachlassigten Materie 
beschaftigen, namlich mit den Hange- und Sprengewerken und 
deren Anwendung auf den Hochbau. 

4. Von den Hange- und Sprengewerken. 

1. Das Hiingewerk. 

194. Wir haben bis jetzt, autzer den allgemeinen Zimmer- 
verbanden, die Wande und die Decken, bezw. Balkenlagen kennen 
gelernt. Bevor wir nun zu den Dachwerken iibergehen, haben 
wir noch einen speziellen Teil der Zimmerkonstruktionen nachzu- 
holen, von dem allerdings bei den Wanden fchon gesprochen 
wurde, welcher aber einer eingehenderen Betrachtung unterzogen 
werden must, liegt doch gerade in ihm mit die Hauptkunst der 
ganzen Zimmerei. 

Es find das die Hange- und Sprengewerke. 
195. Soll ein weitgespannter Trager durch die Konstruktion 

nicht belastet werden und ist es unthunlich, ihn durch Saulen 
von unten zu unterstiitzen, so wird man ihn entweder von unten 
her, und zwar von den Umfassungswanden aus, absteifen oder 
ihn von oben her durch fchrag gestellte Streben so aufhangen, 
dah derselbe Zweck erreicht wird, dah namlich die Last nach 
den Auflagerpunkten zu llbertragen wird. 

196. Die erstgenannte Art ist ein Sprengewerk, die zweit- 
genannte ein Hangewerk. Bei grohen Spannweiten vereinigt 
man haufig beide Konstruktionsarten und nennt dann diese 
Konstruktion vereinigtes Hange- und Sprengewerk. 

Die Sprengewerke spielen eine Hauptrolle beim Bruckcnbau, 
wahrend die Hangewerke mehr beim Hochbau Berwendung sinden. 

197. Die einfachste Form der Hangewerke zeigt Fig. 96. 
Man nennt diese Konstruktion auch den einfachen Hangebock. 
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Der Balken heiht Haupttramen oder HauptbalKen, auch ASnge- 
werkestriiger, die beiden Streben heihen Hangestreben und der 

von diesen gestLtzte Stiel, wird 
Hangesaule genannt. Man 
kann einen einfachen Bock fLr 
eine Spannweite von 8—10 m 
anwenden. 

198. Wird die Spannweite 
groher, so genugt ein ein- 
facher Bock nicht mehr, man 
wird dann den doppelten 
Hangebock zur Anwendung 

bringen, derselbe besteht wieder aus dem Tramen, den beiden 

Streben, aber aus 2 Hangesaulen mit dazwischen gespanntem 
Spann- oder Brustriegel. Fig. 97. 
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$5ngcirrf verbinden oder man ordnet nach Fig. 99 einen ein- 
ftchen y* Lerbindung mit einem doppelten Hangebock an. 

200. Man wird t>ci der Konstruktion grStzerer Hangewerke 
davon ausgehen mussen, datz die einzelnen UnterstLtzungspunkte 
nicht weiter als 4—5 m auseinander liegen und wird so leicht 
in der Lage sein, die Konstruktion in ihren Hauptmomenten 
festzulegen. 
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201. Bei den Hangewerken wird also, wie schon gesagt, 
die Last auf die Streben ubertragen und durch diese auf die 
Auflagerpunkte, d. h. auf die Enden des Tragers, wo wir uns 
ein Zerlegen in vertikal und horizontal wirkende Krafte denken 
konnen (vergl. Statik). Die Vertikalkrafte werden durch das 
Auflager auf die Wande ubertragen, die Horizontalkrafte wirken 
als Schub nach Auhen und nehmen den Trager daher auf Zug 
in Anspruch. 

202. Es ist within ohne weiteres klar, dah die Verbindung 
zwischen Trager und Strebe eine gute sein muh, und datz bei 
einer einfachen Versatzung noch ein genugend langes Tragerende 
daruber hinaus vorhanoen sein muh, soil das letztere nicht 
abgeschert werden. 

203. Da wir bereits im Abschnitt <1 Satz 67 u. folg. die 
einfachen und doppelten Bersatzungen kennen gelernt haben, so 
sollen hier nur noch die weiteren Sicherungen durch Schrauben- 
bolzen. Bander rc. behandelt werden. 

Die Schrauben oder Bolzen konnen entweder senkrecht zur 
Strebe Fig. 102 oder senkrecht zum Balken Fig. 103 angeordnet 
werden. Ersteres ist das bessere, denn der Bolzen wud mehr 
auf Zug als auf Biequng in Anspruch genommen. Dre Muttem 
ordnet man auf der Seite an, auf welcher sie am zuganglrchsten 
find. Damit sie glatt aufsitzen, werden entsprechende Emschintte 
im Holzwerk vorgeschen. Bergl. Fig. 102 und 103. , 



204. Wenn bei sehr steil gestellten Streben ein Dutch, 
brechen des Tragers zu befiirchten ift, was dann bet Fall feirt 
kann, wenn die Versatzung nicht direkt auf das Auflager kommt, 
so ordnet man entweder nach Fig. 104 Sattelholzer oder nach 

Fig. 10b. 

Aig. 105 Schuhe an. Man verwendet zu diesen Konstruktions- 
teilen, da es sich nieist um kurze Stucke handelt, durchweg 
hartes Holz, am besten Eichenholz. 

Rnthke, Zinlinellnbelten 



74 

Die Figuren werden diese Anordnungen klar machen. Jm 
speziellen must auf die frllheren Abschnitte uber die Holz- 
verbande rc. nochmals hingewiesen werden. Es wird dem Techniker 
dringend geraten, bei allen diesen besonderen Konstruktionsarten, 
durch wiederholtes Vergleichen friiherer Abschnitte mit dem jetzt 
vorgetragenen, uber jeden Teil der betreffenden Verbindung sich 
Klarheit zu verschaffen, auch daruber, wie diese Verbindungen 
auf- und angerissen und ausgefuhrt werden. 

/ 

Srif!- 106. Fig. 107. 

205. Als Verbindung 
zwischen Hangesaule undStre- 
ben dient ebenfalls die einfache 
oder doppelte Versatzung mit 
dem Zapfen, Fig. 106. Auch 
hier ist die Hauptsache die 
Sicherung gegen Abscherung. 
Kann da'her eine Anordnung 
nach Fig. 10? getroffen wer¬ 
den, so ist diese Sicherung in 
erhohtem Masie vorhanden. 

206. Es wird in vielen 
Fallen nicht moglich sein, den 
Kopf der Hangesaule so long 
zu machen, da§ er gegen das 
Abscheren an sich schon Sicher- 

^8. heit bietet, man wird dann 

zum Eisen, als willkommenem Hilssmaterial, greifen. 

207. In Fig. 108 find schmiedeeiserne Winkel und in 
Fig. 109 eine schmiedeeiserne Kappe angewendet. Bride An¬ 
ordnungen find wohl zu empsehlen. Am letzteren Falle wird, 
da die Streben mit ihrem Hirnholz aufeinander treffen, um ew 



Elnfressen des Holzes zu vermeiden, ein starker Zink- oder Blei- 
streifen dazwischen gelegt. 

808. Sehr haufig werden doppelte, aus zwei gleich starken 
HSlzern gebildete HLngesaulen verwendet, obgleich wohl immer 
der Beanspruchung durch Zug durch eine einfache Hangesaule 
geniigt werden durfte. Es laht sich hierbei die Verbindung 
zwischen Streben und Hangesaule am leichtesten bewirken. 
Fig. 110 und 111. 

Fig. HO. 

209. Eine zuweilen angewendete Verbindung zeigt Fig. 112. 
Hierbei ist eine einfache Hangesaule angeordnet und nur der 
Kopf ist aus zwei gleichen Holzern gebildet, welche mittelst eines 
Hakenblattes mit der Hangesaule verbunden find. Das Ganze 
ist dann durch Schraubenbolzen gesichert: eine an sich ganz 
gute Verbindung, welche nur einen etwas plumpen Eindruck 
macht. 
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210. Der Hauptvorzug der doppelten Hangesaule ist darin 
zu suchen, dah oeim doppelten oder mehrfachen Hangewerk die 
ubrigen Verbindungen sich leichter bewirken lassen, und dah stch 
namentlich dasfur die Sicherheit der ganzen Konstruktionen so 
unvorteilhafte ^berschneiden einzelner Teile vermeiden laht. 
Vergleiche Fig. 98 und 99. 

211. Die Verbindung zwischen Hangesaule und Brust oder 
Spannrieqel geschieht im allgemcinen ebenfalls durch bteJS^ 
satzung wit dem Zapfen, wobei erne Slcherung durch Ersen 
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hinzutreten kann. Die Figuren 113, 114 und 115 werden also 
nach dem bereits bei den Hangesaulen Gesagten ohne nahere 
ErlSuterung an sich klar sein. 

i 

212. Als Regel gilt, dah die Mittellinien der Streben 
und des Spannriegels sich auf der Mittellinie der HLngesaule 
treffen. Vergleiche Fig. 113. 

AUerdings ivird der Hangesaulenkopf hierbei an ein und 
derselben Stelle beiderseitig geschwacht, aber die Spannungen 
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heben sich so gegenseitig auf und es treten keine DrehungS- 
momente auf. (Vergleiche Statik.) 

Fig. 115. 

213. Bei doppelten Streben und doppelten Hangesciulen 
gestaltet sich die Sache etwas anders. Dieselben werden, damit 
fie als Ganzes wirken, verdubelt oder besser verbolzt. Fig. 116. 

214. Unter Umftanden kann man auch den Spannriegel 
verdoppeln, so dast er die einfachen Saulen und Streben zangen- 
artig umfatzt, jedoch ist diese Anordnung nicht haufig. 

215. Die Verbindung zwischen Hangesaule und Haupt- 
trager geschieht immer mit Hilfe des Eisens. Am einfachsten 
ist die Anwendung eines Hangeeisens nach Fig. 117. Zu 
empfehlen ist dabei, dost das Eisen leicht rundgebogen wird 
und dah die Kanten dec Trager an der entsprechenden Stelle 
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aebrochen werden, damit ein Bruch des Ersens vermreden wird 
Ein Nachziehen des Hangeeisens ist nicht angangig, man rmrd 
sich jedoch durch eiserne Keile helfen konnen, welche zwischen 
Trager und Hangeeisen nachzutreiben find. 

Fig. 117. NS- 

216. Besfer ist ein Hangeeisen nach Fig. 118. Die beiden 
Flacheisen laufen in runde Schraubenbolzen aus, deren Muttern 
auf einer gemeinsamen Unterlagsplatte aussitzen. Man kann, 
wenn erforderlich, die Muttern spater weiter anziehen. Die 
Eisenstarke fiir derlei Hangeeisen ist in der Regel 50/10 mm. 

217. Ist eine doppelte Hangesaule vorhanden, so wird 
aus jeder die Halfte der Tragerstarke herausgeschnitten und 
der Trager so durch dieselbe hindurchgefuhrt. Die ganze Ber- 
bindung wird dann durch Schraubenbolzen gesichert, dre ent- 
weder durch den Trager hindurchgehen, oder oberhalb und 
unterhalb desselben angebracht werden. 

Es kann durch geeignete Gestaltung des unteren Endes 
der Hangesaule und Zurich Abfasung des Tragers, namentlich 
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Bel stchtbaren Dachern, eine gewisse architektonstche Wirkung 
eWelt werden; Fig. 119 stellt eine solche Anordnung bar. 

218. Jst es nicht thunlich, die doppelte HangesSule bis 
vnter den Trager zu fuhren, sondern must sie Lber demselben 
abgeschnitten werden, so wahlt man eine Anordnung nach Fig. 
117 und 118 und paht diese den veranderten Verhaltnissen an, 
wie dies in den Fig. 120 und 121 nochmals dargestellt ist. 

219. Mutz der Trager gestohen werden, was jedoch stets 
»ermieden werden sollte, so kann dies nur unter einer Hange- 
sciule geschehen. Vielfach wendet man hierbei das schrcige Haken- 
blatt Fig. 7 an: Da der Trager auf Zug beansprucht wild. 

so ist eine sichere Armierung durch Eisen unbedingt erforderlich. 
Besser ist es jedenfalls, wenn nach Fig. 122 ein Sattelholz 
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untergelegt trnvb, uni, bent Stohe ein Auflager zu gcben, unb 
hierbei bann eine Uberblattung oder bas schrage Hakenblatt 
mtzuwenden. Die Sicherung bes ganzen Stohes burch Eisen 
tleibt aber immer bie Hauptsache. 

220. Soll ber Trager eine Balkenlage tragen, so werden 
die Balken entweder auf benselben aufgelegt oder an benselben 
niittelst eiserner Bolzen angehangt, je nach der gewunschten 
Teckenausbildung. In biesem Falle niuh die Balkenlage selbst- 
nerstandlich rechtwinklig zum Trager lausen, wie bies aus den 
Figuren 123 unb 124 ersichtlich ist. —. 

t 

Fig. 128. F-g. 124. 

221. Soll bie Balkenlage bagegen mil bent Trager parallel 
lausen, so wirb bie Anorbnung eines weiteren Unter- ober Uber- 
zuges erforberlich, an ober auf bem bann bie Balken ihre Be-" 
festigung finben. Fig. 125 unb 126. 

Fig. 126. Fig. 126: 

222. Vielfach werden in neuerer Zeit, namentlich ber 
Hangewerken mil flacher Neigung, Hangesaulen aus Rund- 
«der Bandeisen unb aus Gasrohren verwenbet. Da dies jeboch 
schon in bas Kapitel vom gemischten Eisen- unb Holzbau gehort, 
so muh hier die einfache Erwahnung zunachst genugen. 

Manches was sich sonst noch von ben Hangewerken sagen 
lietze, soll stir bas Kapitel uber die Dachverbanbe aufgespart 
blciben. Wir werden daselbst noch Gelegenheit genug^ finden,. 
uns mil ihnen zu beschafligen. 
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14. Kapitel 

2. Das Sprengewerk. 

223. Obgleich das Sprengewerk im Hochbau nicht so 
chaufig Anwendung findet als das Hangewerk, und sich dieselbe 
hauptsachlich nur auf Uberbruckungen beschrankt, so ist es doch 
ein wichtiger Teil der Zimmerkonstruktion und darf nicht uber- 
gangen wcrden. 

224. Die einfachste Form des Sprengewerkes ist in Fig. 127 
dargestellt. Es besteht danach aus dem Trager und den Streben. 
Die auf den Trager wirkende Last wird durch die Streben auf 
deren Stutzpunkte ubertragen, dadurch entsteht in der Mitte des 
Tragers ein Zug und in den Streben ein Druck. Am Fuh- 
punkt wird dieser Druck nun wiederum in eine Horizontal- oder 
Schubkraft und in eine Vertikal- oder Druckkraft zerlegt. Die 
Pfeile in Fig. 127 mogen das oben Gesagte noch speziell er- 
lautern. Es wird aus dem Angefuhrten ohne weiteres klar sein, 
dah jedes Sprengewerk einen Horizontalschub ausubt und datz 
die Widerlager daher eine entsprechende Starke erhalten mussen, 
um denselben aufnehmen zu konnen. ^ 

225. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dah die berden 
Streben in der Mitte aneinander stohen, sondern sie kbnnen 
nach Fig. 128 writer auseinander bleiben. In diesem Fauc 
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abet rvird das Einlegen eines Spannriegels nach Fig. 129 
vorzuziehen sein. . 

226. Wie man nun aus den einfachen Elementen des 
Hangewerkes die schwierigsten und kunstvollsten Hangewerke dar- 
stellen kann, so wird es auch moglich sein, dutch Anwendung 
doppelter Streben, doppelter Riegel und Zangen reichere Sprenge- 
werke fur grohere Spannweiten zu bilden, welche allerdings ihre 
Grenze in der Konstruktionshohe haben. Denn es muh immer 
in Betracht gezogen werden, dah die gauze Konstruktion nach 
unten angebracht werden mutz und dah daher z. B. bei Brticken 
der Wasserstand eine unubersteigbare Grenze zieht, unter welche 
man nicht gehen darf, soll nicht die Sicherheit des Bauwerkes 
beim Hochwasser oder Eisgang in Frage gestellt werden. 

227. Legt man zu Grunde, dah der Haupttrager alle 
4—5 m eine Unterstutzung finden muh, so wird es leicht sein, 
ftr die jeweilig in Frage kommende Weite das Sprengewerk 
zu bestimmen. 

228. Die Verbindung der Streben mit Saulen oder mit 
der Mauer erfolgt dutch die Versatzung, die jedoch je nach den 
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Verhaltnissen vielerlei Gestalt annehmen wird. Wie beim Hange- 
work spielt also auch beim Sprengewerk die Versatzung eine 
Hauptrolle. 

229. tlberall, wo die Versatzung allein nicht genugt, muh 
stir eine Armierung durch eiserne Bolzen, Bander tr. s. w. gesorgt 
werden. Man kann die Streben direkt in die Pfosten einsetzen 
(Fig. 130) oder man setzt sie mittelst einer Klaue oder eines 
Versatzes auf eine Schwelle, Zange 
oder^Rahm auf. Fig. 131. 

Fig. 132. 

Der Pfosten kann dann entweder 
durchgehen oder er kann sein Auflager 

■ auf einem Konsolstein finden. Fig. 132. 
und 133. 

230. Von den Mauerversatzungen ist 
schon sriiher die Rede gewesen (vergl. 
Fig. 49 und 50). Eine empfehlenswerte 
Anordnung ist in Fig. 134 dargestellt. 
Hier ist die Mauer abgesetzt und auf 
dem Absatz eine Schwelle gelagert, auf 
welche die Strebe mittelst Klaue auf- 
gesetzt ist. 

231. Als Verbindung zwischen TrSger 
und Strebe dient die durch Schrauben- 
bolzen gesicherte Versatzung. Fig. 135. 

Berlihren sich beide Streben, so werden sie stumpfgestohen und 
mit dem Trager verzapft. Fig. 136. 
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232. Jst aber ein Spannriegel vorhanden, so wird dieser 
mit dem Trager verdubelt und verbolzt und die Streben stumps 

flegen ihn gcstosten, der Stost auch durch Bander gestchert. Am 
Stoh hnlbiert die Fuge den Winkel. Fig. 137. 
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233. Alls noch fonst moglicherweife vorkommenden M- 
weichungen und Besonderheiten werden sich von Fall zu Fall 

Fig. 139. 

von selbst ergeben, wenn das bis jetzt Vorgetragene richtig ver- 
standen und auch richtig angewendet wird. Die Fig. 138 
und 139 mogen noch einige weitere Anwendungen verdeutlichen. 

8. Das vereinigte Hiinge- und Sprengewerk. 

234. Die Anordnung des Hange- und Sprengewerkes be- 
ruht auf dem Gedanken: einen Teil der Last durch Streben 
unter den Tragern auf die Fustpunkte derselben zu ubertragen 
und den andern Teil durch Hangestreben aufzunehmen. Mit 
andern Worten: das vereinigte Hange- und Sprengewerk ist 
eigentlich nichts weiter als ein Hangebock, dessen Streben spreng- 
wertartig uach unten bis zu einem geeigneten Stiitzpunkt ver- 
langert find. 

235. Man vermendet dasselbe hauptsachlich beim Briicken- 
bau, jedoch auch bei Dachwerken findet es Anwendung. Es 
konnen sowohl der einsache als auch der doppelte und mehrfache 
Hangebock mit dem entsprechenden Sprengewerk vereinigt werden. 
Die Fig. 140 und 141 zeigen ein einfaches und ein doppeltes 
vereinigtes Hange- und Sprengewerk. 

236. liber die einzelnen Konstruktionsteile ist nichts weiter 
hinzuzusugcn, da im allgemeinen alles wie beim Hange- und 
Sprengewerk allein ausgebildet wird. 
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Nur wird man, um Uberschneidungen, welche die HSlzer 
-is zur Halfte schwachen wurden, zu vermeiden, entweder die 
Etreben, oder den Haupttrager doppelt anordnen und diese 
zangenartig die andern Teile umfassen lassen. 

237. Es find also im vereinigten .pange- uno Sprenge- 
werke die Vorteile seder einzelnen grundlegenden 5i'onstruktio» 
vereinigt und ausgenutzt. 

F
ig

. 
14

1.
 



— 88 — 

5. Von den Dachern und Dachverbanden. 

A. Allgemeines. 

238. Die Hauptaufgabe der modernen Zimmerkunst ist die 
Herstellung der Dacher. Wenn schon bei unsern neuzeitlichen 
Bauten uberall da, wo es auf eine grohere Feuersicherheit an- 
kommt, oder wo es sich darum handelt, weite Raume zu iiber- 
decken, die Anwendung des Eisens immer allgemeiner wird, s» 
find doch die meisten unserer Dachwerke von Holz und Werke 
des Zimmermanns. Der sehr oft angewendete Eisen- und Holz- 
bau gehort nicht hierher und soll uns daher auch nicht writer 
beschaftigen. 

239. Das Dach im allgemeinen besteht aus dem Dachgerust, 
Dachgesparre und der Dachhaut, namlich der Eindeckung. Brides 
ist von einander abhangig und die Eindeckung, das Dachdeckungs- 
material, ist namentlich bestimmend stir die Neigung, welche den 
Dachstachen gegeben werden must. 

240. Damit das Dach seinen Hauptzweck, das Gebaude 
gegen alle Einflusse der Witterung zu schutzen, auch erfullen kann, 
mussen sowohl die Dachkonstruktion, als auch die Dacheindeckun- 
sachgemcih und dem jedesmaligen Zwecke entsprechend gewahlt 
werden. Wir haben es hier nur mit dem Dachgerust, also mit 
dem eigentlichen Dachverbande, zu thun. 

241. Unsere heutigen Dacher sind alle leichter uno spar- 
samer konstruiert als die alteren. Das hat seinen Hauptgrund 
einmal in dem gesteigerten Werte des Holzes, dann aber haben 
wir auch gelernt, die in Betracht kommenden statischen Momente 
besser zu beachten. 

242. Der Hauptzweck des Daches ist, wie schon oben an- 
gefuhrt, der Schutz gegen die Witterungseinstusse, daneben ist 
aber auch das asthetische Moment von Wichtigkeit, namlich dem 
Gebaude ein gutes Aussehen zu geben, oder doch mindestens 
das gute Aussehen nicht zu beeintrachtigen. 

243. Die Dachsorm wird sich also in vielen Fallen dem 
gewahlten Stiele oder doch dem gewunschten Eindruck des Ge- 
baudes anzupassen haben. Wenn also bei Schuppen, Scheunen, 
Fabrikgebauden nieist nur der praktische Zweck zu beachten ist, 
so wird sich bei Villen, Kirchen, Landhausern u. s. w. meist das 
asthetische Moment geltend machen. Es wird daraus die Form und 
aus dieser dann das Material der Dachdeckung abzuleiten sein. 

244. Die Form des Daches hangt von der Neigung der 
Dachflucheil ab, diese wiederum wird bedingt durch das Dach- 
deckungsmaterial, welches ein sehr verschiedenes sein kann. 
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245. Die Dachneigung wiederum bedingt die Konstruktion 
deS Dachverbandes. Bei der Konstruktion ist zu beachten, erstens 
das Eigengewicht derselben, das Gewicht der Deckung und 
schliehlich der Wind- und Schneedruck. Auherdem ist bei benutz- 
baren Dachgeschossen, und das ist in der Regel der Fall, die Nutzlast 
in Rechnung zu ziehen. Es must vorausgesetzt werden, dah die 
in Betracht kommenden statischen Moments re. bekannt find. 

Es wird leicht sein, sich aus diesen kurzen Andeutungen 
ein Bild zu machen von der Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit 
der Dachverbande. 

246. Die einfachste Dachform ist das Pultdach, Fig. 142. 
Dasselbe besteht aus einer einzigen Dachflache. Denkt man sich 

zwei Pultdacher mit ihren Firsten aneinander geschoben, so ent- 
steht das Satteldach, Fig. 143. Dies ist die am haufigsten 
vorkommende Form und aus ihr lassen sich alle anderen Dach- 
sormen ableiten. 

247. Betrachten wir uns den Querschnitt eines Satteldaches, 
so bildet im allgemeinen die Dachspitze, die First, mit den Fuh- 
vunkten der Sparren ein gleichschenkeliges Dreieck, und es hcingt 
die Neigung von dem Verhaltnis zwischen Grundlinie und Hiihe ab. 

Ist die Hohe gleich der halben Grundlinie, so spricht man 
von einem Winkeldach, ist die Hohe gleich z, i rc. der 
Grundlinie, so spricht man von einem Drittel-, Viertel- rc. Dach. 
Dacher, deren Hiihe \ der Grundlinie und daruber ist, nennt 
man allgemein steile Dacher; Dacher, deren Hiihe unter -s der 
Grundlinie sich bewegt, heihen allgemein flache Dacher. 

Man nennt ganz steile Dacher auch gotische Dacher, weil 
fie diesem Stile eigenttimlich find, ganz slache bezeichnet man 
auch als italienische Dacher. 

248. Die Dachfliichen kiinnen nun im Querschnitt eine 
gerade, eine gebrochene oder eine gekriimmte Lime zeigen und 
leiten sich hiervon wieder ab die Bezeichnungen als gerade 
Dacher, Mansardendacher, gebogene Dacher oder Kuppeln rc. 

Rathke, Ummkrarbcltkil 8 

Fig. 142. Fig- 143. 
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249. Die obere Linie des Daches, welches durch die Spitzen 
samtlicher Gesparre geht, heiht der First, Dachfirst. Die untere 
am Fuhpunkte der Sparren die Traufe, Dachtraufe. Die Kanten 
der Dachflache an den Giebeln heihen Bord. 

250. Fallen die lotrechten Giebel fort und treten an ihre 
Stelle Dachflachen mit gleicher Neigung wie die Hauptseiten, 
so entsteht das Walmdach. Diese Flachen heihen Walme oder 
auch Walmseiten. Die sich hier bildenden Kanten heihen Grate; 
von ihnen spater mehr. Wo Grate und First zusammentreffen, 
ist der Anfallspunkt. 

251. Man unterscheidet gauze und halbe Walme, auch 
Krepel-Walme genannt. Bei ersteren liegt die Tranfkante rings 
um das Gebaude herum in einer Ebene, bei letzteren befindet 
sie sich an den Giebelseiten hoher. 

252. Das Mansardendach besteht aus einem unteren 
steileren und einem oberen flachen Teil, und kann als Sattel-, 
Walm- und Pultdach Anweudung fiuden. Wir werden uns mit 
den modernen Mansardendachern, welche in der Reget aus einem 
Schieferdach und einem Holzcementdach kombiniert werden, noch 
eingehend zu beschaftigen haben. 

253. Das Zeltdach ist ein Walmdach uber beliebigem 
Grundrih, bei welchem aus der Firstlinie ein einziger Anfalls¬ 
punkt wird, der Grundrih kann dabei vom Dreieck bis zum 
Kreis alle Vielecke durchlaufen. Hauptanwendung bei Turmen, 
Kuppeln rc. 

254. Erwahnt mogen noch werden die Bohlendacher, welche 
heute nur noch fehr selten Anwendung finden. Das Ncihere 
darliber an geeigneter Stelle. 

Auf Tafeln 5 und 6 haben wir eine Anzahl der gebrauchlicheren 
Dachformen zusammengestellt und die betreffenden Bezeichnungen 
und Benennungen hinzugefugt. 

255. Jedes Dach muh im allgemeinen also folgende Be- 
dingungen erfullen, soll es seinem Zwecke nach jeoer Richtung 
hin entsprechen: 

1. DieKonstruktion muh eine demDeckmaterialentsprechende, 
aber leichte sein, sie darf keinen Seitenschub auf die 
Umfassungsmauern ausuben. Querverband. 

2. Der Dachverband muh auch der Lange nach gegen 
Verschiebungen gesichert sein, Langenverband, eine Be- 
dingung, welcher haufig nicht genug Beachtung geschenkt 
wird und wodurch schon after Dacheinsturze herbei- 
gefuhrt wurden. 

Z. Das Regenwasser muh einen leichten Abstuh sinden. 
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256. Schliehlich konnen wir noch die Dacher nach ihrer 
Konstruktion unterscheiden, in unterstlltzte, das find solche, 
bei denen die Dachbalken und mit ihnen das ganze Dach durch 
Mauern oder Stutzen im Jnnern nochmals getragen werden, 
und in freitragende, das find solche, bei denen das nicht der 
Fall ist. 

15. Kapitel. 

B. Unterstlltzte Dacher. 

257. Bei den nachfolgenden Betrachtungen wollen wir das 
Satteldach zu Grunde legen; es wird einfach sein, daran, soweit 
erforderlich, auch die Pultdacher anzuschliehen. 

Die einfachste Form des Satteldaches ist die in Fig. 144 
dargestellte. liber einem Balken B find zwei schiefe Holzer 8 so 
gegen einander gestellt, dah sie ein gleichschenkliges Dreieck bilden. 

Die Holzer 8 heihen Sparren, das Ganze ein Gesparre 
oder Dachgebinde. Natllrlich wird sich diese einfachste Dachform 
nur fllr ganz kleine und untergeordnete Bauten verwenden lassen. 

258. Man laht die Sparren nicht iiber 4,00 w freitragen 
und wird sich aus dieser Erwagung heraus die erforderliche Zahl 
der UnterstLtzungspunkte leicht ermitteln lassen. 

259. Man kann nun nach Fig. 14b a eine Mittelunter- 
stutzung durch die Holzer K einfiigen; man nennt diesen neuen 
Konstruktionsteil Kehlbalken, und alle Dacher, welche Kehlbalken 
zeigen, heihen Kehlbalkendacher. Alle anderen friiher ange- 
wendeten Unterstlltzungen, als gerade oder schrage Streben unter 
den einzelnen Sparren, find veraltet und schon des grohen Holz- 
verbrauches wegen unpraktisch. Man thut dann eben besser, zu 
den Verbanden mit Rahmen und Stielen zu greifcn. 
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26V. In allen Fallen, in denen ein LSngsverband durch 
Rahme und Kopfbander nicht hergestellt werden kann, wird 
derselbe durch sogen. Windlatten bewirkt. Das find schrage im 
Jnnern an die Sparren angenagelte Holzer wie dies in Fig. 145b 

im LLngenschnitt gezeigt ifl. Besser 1st eS, wenn diese Wind* 
latten auherdem mit den Sparren leicht iiberschnitten werden, 
man erreicht dadurch eine grohere Steifigkeit. 

261. Die Sparren werden am First entweder durch den 
Scher- oder Schlitzzapfen, Fig. 38, oder durch eine Uberblattung, 
Fig. 146, unter sich verbunden. 

Der Sparrenfutz steht entweder mit einem schragen oder 
mit einem geachselten Zapfen auf dem Balken auf. 

Im Sparrenfuh entsteht durch die aufzunehmende Last eine 
Schub- und eine Druckkraft, es muh daher dafur Gorge ge- 
tragen werden, dah im Balken noch geniigend Holz stehen bleibt, 
um ein Hinausdrangen des Sparrenfuhes zu verhindern, d. t). 
um den Sparrenschub aufzunehmen. 

In den Figuren 147, 148 und 149 sind eine Anzahl von 
Sparrenfuhverbindungen dargestellt, welche ohne weitere Er- 
lauterungen fiir sich klar sein werden. 
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262. Urn den AnschluH der Deckung an das Hauptgesims rc. 
bequem ausfuhren zu konnen, werden sogen. Aufschieblinge an- 
geordnet, das find Holzer, welche auf die Sparren aufgenagelt 

Ng. 147. Ng. 148. 

Fig. 14». 

«erden und welche den sich zwischen Balken und Sparren bil- 
denden Winkel ausfullen sollen. Fig. 147 und 149 zeigen eine 
solche Anordnung. Man muH dafur sorgen, dah der Winkel 
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zwischen Dachneigung und Aufschiebling bei x ein nioglichst 
stumpser wild, da sonst in der Deckung ein fog. Wassersack sich 
bildet, der unter Umstanden das Eindringen von Regen und 
Schnee in das Jnnere des Daches herbeifuhren kann. 

263 Die bisher besprochene Verbindung von Balken und 
Sparren zu einem Dache ist zwar die einfachste aber auch die 
unvollkommenste und kann eben nur bei ganz kleinen Gebauden 
Anwendung finden. Der fehlende Langenverband an sich schon 
ist ausreichend, um eine grohere Anwendung dieser Konstruk- 
tionen zu verbieten. 

Zur Bildung eipes Langenverbandes find die Rahme oder 
Pfetten und mit ihnen die Sturm- oder Kopfbander unerlahlich. 
Die Rahme oder Pfetten find durch das ganze Dach der Lange 
nach hindurchgehende Holzer, welche mit den Sparren ver- 
bunden find und so eine Verbindung der einzelnen Gebinde 
unter sich herbeifuhren. 

264. Rahme und Pfetten mussen nun ihrerseits wieder ge- 
tragen werden; hierzu werden entweder senkrechte oder schrage 
Stutzen angeordnet, welche sich in gewisser Entfernung wieder- 
holen und stets mit einem Balken und Sparren zusammenfallen; 
diese Gebinde find die fog. Dachbinder, Bindergesparre, die da- 
zwischen liegenden, also die ohne .Stutzen, find die Leergebinde 
oder Leergesparre. 

265. Die Verbindung zwischen Rahme und Stutzen nennt 
man ganz allgemein Dachstuhl. 

Die durch einen Stuhl getragenen Dacher heihen Stuhl- 
dacher. Je nachdem nun die den Stuhl bildenden Stutzen senk- 
recht oder geneigt stehen, spricht man von einem stehenden oder 
liegenden Dachstuhl. Werden die Sparren von sogen. Kehlbalken 
getragen, so entsteht das Kehlbalken-Stuhldach, werden dagegen 
Pfetten angeordnet, so bildet sich das Pfetten-Stuhldach. 

266. Kehlbalkeil-Dacher. Bei denselben werden die Sparren 
eines jeden Gebindes durch einen Kehlbalken gegeneinander aus- 
gesteift und diese werden durch Rahme getragen, welche auf den 
Stiitzen der Hauptbinder aufliegen. Je nachdem nun ein, zwei 
oder mehr Rahme und die entsprechenden Saulen oder Stiele 
vorhanden find, spricht man von einem einfachen stehenden Stuhl, 
Flg. 150 a, b und e, einem doppelt stehenden Stuhl, Fig. 151 a, 
b und c, einem dreifachstehenden Stuhl, Fig. 152 a und b. 

267. Man must die Kehlbalken stets so hoch legen, dah 
man einen ungehinderten Durchgang gewinnt, also mindestens 
1,9 m hoch, da sonst die 9tuhdar!eit des Bodens beeintrachtigt 
wnd. Die freitragende Lange der Sparren soll nie 4,0 m 

Nathke, Zimnlerarbeiten. Q 
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uberschreiten, aus diesen beiden Bedingungen latzt sich der 
Binder also leicht ableiten. Die Zahl der Stutzen in eineni 
Binder richtet sich nach der Lange der Kehlbalken, man laht 
dieselben nicht gern langer als 4,5 bis hochstens 5,0 m freiliegen, 
namentlich wenn die Kehlbalkenlage benutzt werden soll, was 
wohl stets der Fall sein wird. 

268. Um nun zwischen Rahm und Saule einen unverschieb- 
lichen Verband herzustellen, ordnet nun sogenannte Kopfbander 
oder Bilge an. 

269. In den dreifachstehenden Stuhl Fig. 152 a und d 
tritt noch ein neues Verbandholz hinzu, der sogen. Hahnebalken, 
eine Art Kehlbalken; wird dieser langer als 4,00 m, so muh er 
unterstutzt werden, wie Fig. 153 zeigt. 

279. Unvorteilhaft ist immer die Anordnung eines ein- 
fachen Stuhles, weil der Kehlbalken in der Mitte unterstutzt 
wird und der Hebelarm, an dem die Dachlast angreift, ein sehr 
langer wird. Man sollte deshalb den Kehlbalken stets an den Enden 
unterstutzen, daher mindestens einen doppelten Stuhl anwenden. 

Wir haben, soweit erforderlich, in den Figuren stets das 
Satteldach und das Pultdach vereinigt dargestellt und auch die 
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erforderlichen Langsschnitte dazu gegeben, um den Techniker so 
in den Stand zu setzen, beide Dacharten mit einander ver- 
gleichen zu konnen. 

271. Kehlbalkendacher mit liegendem Stuhl, eine fruher 
haufig ausgefuhrte Dachkonstruktion, ist in Fig. 154 a und b 
oargestellt. Autzer den bereits bekannten Konstruktionselementen 
tritt hier noch der zwischen die schrag gestellten Stiele eingefugte 
Spannriegel hinzu. Derselbe ist erforderlich, um die notige 

Steifigkeit in die Konstruktion zu bringen, da ohne ihn die 
ganze Festigkeit nur auf der Versatzung der Stiele und Kehl- 
balken beruhen wurde. 

272. Man setzt die Stiele auf eine gemeinsame durchgehende 
Schwelle, die Stuhlschwelle, und benutzt diese Anordnung, um 
eine ausgezeichnete Langenverbindung herbeizufuhren. 

Mehr liber diese alien liegenden Stiihle hier zu sagen, er- 
scheint liberflussig, da die ganze Konstruktion eigentlich nur noch 
historisch ist. Dagegen werden wir in einem spateren Absatz 
uns noch eingehend mit den modernen liegenden Stuhlen zu 
beschaftigen haben. 

273. In Fig. 155 und 156 find empfehlenswerte Ver- 
bindungen zwischen Kehlbalken, Sparren und Rahm gegeben, 
wahrend Fig. 157 die Verbindung zwischen Rahm, Stiel und 
Kopfband zeigt. 

Alle weiteren Abarten der liegenden Stiihle ubergehen wir; 
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ebenso mogen die sog. Pfettendacher hier nur erwahnt werden. 
Dieselben werden in der veralteten 
Form nicht mehr ausgefuhrt; wir 
kommen spater auf sie zuruck. 

!»"• 

Stuhl, seine Anwendung ist eine sehr gebrauchliche. 

274. Laht man nun in 
den bisher besprochenen 
Dachstuhlen die Kehl- 
balken weg und kammt 
die Sparren direkt auf 
die Rahme auf. so ent- 
steht ein dem Kehlbalken- 
stuhl sehr ahnlicher Dach- 
verband, der an Stelle 
der Kehlbalken in den 
Bindergesparren durch je 
eine Doppelzange Ver- 
band erhalt und dessen 
Holzverbrauch mithin ein 
sehr geringer ist, man be- 
zeichnet diesen Verband 
als einfachen doppelten 
oder dreisachen stehenden 
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275. In Fig. 158 a, b, c ist ein einfacher Stuhl, in 
Fig. 159 a, b ein doppelter Stuhl dargestellt. Man wird nach 
dem lusher vorgetragenen ohne weiteres in der Lage fcin, auch 
Dachstuhle mit mehr Stielen anordnen und entwerfen zu kiinnen, 
da irgend welche Schwierigkeiten und Abweichungen von der 
Regel nicht auftreten. 

276. Fig. 160 soll den Verband zwischen Rahm, Stiel, 
Sparren und Doppelzange klar machen und wird ohne weiteres 
verstandlich sein. 

277. Alle Senkungen und Verschiebungen des Dachge- 
rustes werden sich nun ganz besonders am First bemerkbar 
machen, und hier auch leicht eine Undichtigkeit in der Dach- 
deckung herbeifuhren, welche unangenehm und storend wirkt. 
Es haben daher alle Dachkonstruktionen, welche eine Firstpfette 
aufweisen, einen gewissen konstruktiven Vorteil; man kann eine 
solche Firstpfette auf sehr verschiedene Weise anordnen und 
unterstutzen, und sollen hierher gehorige Konstruktionen und 
Verbande im nachsten Abschnitt noch mitgeteilt werden. 

278. Wenn wir im vorstehenden steile Dacher unseren 
Erorterungen und Betrachtungen zu Grunde legten, so soll damit 
nicht behauptet werden, dah alle diese Konstruktionen nur fur 
steile und nicht auch fur flache Dacher anwendbar seien. Man 
wird im Gegenteil sehr bald bemerken, dah auch bei den flachen 
Dachern Konstruktionen angewendet werden, welche viel geinein- 
sames mit denen der steilen Dacher haben. 

279. Bei den flachen Dachern ist hauptscichlich maszgebend 
fur die Konstruktion die Grope des Dachbodens; wollte man die 
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bisherige Konstruktion den Sparrenfuh direkt in den Balken zu 
setzen, beibehalten, so wurde eine nutzbare Bodenflache Lber- 
haupt nicht entstehen, man hebt daher den Sparrenfuh vom 
Balken ab und schiebt eine Stuhlwand ein, welche man allgemein 
als Drempelwand bezeichnet, und wodurch erreicht wird, dah die 
Sparrenfilhe 1,25 bis 2,00 m uber den Balken liegen. Man er- 
halt auf diese Weise einen ausgezeichnet nutzbaren Bodenraum. 

280. Alle diese Dachverbande mit Drempelwand konnen 
nun wieder stehende oder liegende Stuhle sein, sie konnen mit 
oder ohne Kehlbalken angeordnet werden, sie konnen auch je nach 
der Tiefe der Gebaude einfache, doppelte oder dreifache Stuhle 
sein, neue Momente treten auher den Drempelstreben und Zangen 
nicht auf, der Dachstuhl an sich bleibt derselbe. 

281. In Tafel 11 Fig. 161 a und b ist ein doppelt stehender 
Stuhl mit Drempelwand gezeichnet, wie er haufig, ja fast all¬ 
gemein angewendet wird; in demselben bezeichnet: 

A den Balken, B die Mauerlatte, C die Drempelsaule, D 
die Drempelstrebe, E die Drempelstange, F das Drempelrahm, 
G die Stuhlsaule, H das Stuhlrahm, J die Stuhlzange, K den 
Sparren. 

282. Alle Konstruktionen fur flache Dacher find haupt- 
sachlich darauf zuzuspitzen, dah der Sparrenschuh thunlichst auf- 
gehoben, jedenfalls aber von der Drempelwand abgehalten wird. 

283. Als Deckung fur \—£ Dacher ist der englische Schiefer 
das beste Material, fur 'r>—J Dacher Dachpappe und Zink. 
Diese Materialien find bei der Konstruktion der nachstehend 
gezeichneten Dacher mahgebend gewesen. 

Es mogen hier gleich einige gebrauchlichen Holzstarken an- 
gegeben werden, welche naturlich stets von Fall zu Fall zu 
bestimmen sein werden, und woruber sich Universal-Rezepte nicht 
geben lassen. 

Mauerlatten . . . 10/13 om stark, 
Balken  18/24—20/26 .. „ 
Drempelstiele . . . 13/13—13/16 „ „ 
Drempelrahm. . . 13/16—13/18 „ „ 
Stuhlsaulen . . . 13/16—16/16 „ „ 
Rahme 13/18—16/20 .. „ 
Sparren .... 13/16—13/18 „ „ 
Streben .... 13/16—13/21 „ „ 
Zangen .... 8/20—10/24 „ 
Kopfbander . . . 10/13—13/13 „ „ 

284. Tafel 11 Fig. 161 stellt also, wie schon gesagt, einen 
doppelt stehenden Stnhl mit Drempelwand dar; sehen wir uns 
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die Konstruktion etwas genauer an. Der Hauptdreiecks-Verband 
wild durch die Zange J bewirkt. Das Drempelrahm wird 
durch einzelne Stiele getragen, den Langenverband in der 
Drempelwand bewirken Kopfbander. Damit nun der Sparren- 
schub der Drempelwand nicht verderblich wird, find die Streben 
v angeordnet, welche mit den Zangen E der Drempelwand 
einen unverschieblichen Verband mit dem Stuhl geben. Die 
Drempelstreben konnen auch in den Stiel eingesetzt werden, 
das ist dasselbe. Hauptsache ist die Bildung unverschieblicher 
Dreiecke im Binder. Man nennt diese Dacher, da die Doppel- 
zangen eine Hauptrolle bei ihnen spielen, auch wohl kurz 
Zangendacher. 

285. Auf Tafel 12 Fig. 162 ist ein dreifach stehender 
Stuhl mit Drempelwand dargestellt. Neues ist hier nicht vor- 
handen, jedoch ist das Firstrahm wohl geeignet, dem Dache 
eine noch grohere Festigkeit und Steifigkeit zu verleihen. sBergl. 
Satz 277.) 

Die Kehlbalkendacher in dieser neuen Anordnung konnen 
wir unter Hinweis aus das schon Vorgetragene ubergehen, sic 
werden schon des grosteren Holzverbrauches wegen selten an- 
gewendet. 

286. In Fig. 163 a und b ist ein liegender Stuhl mit 
einer Drempelwand zur Darstellung gelangt, auch diese Kon¬ 
struktion findet haufig Anwendung, da sie noch weniger Holz 
verlangt, als die bisher besprochenen Anordnungen. Die An¬ 
wendung eines Mittelrahmes erscheint hierbei unerlahlich. 
(Vergl. Satz 277.) 

287. In Tafel 13 Fig 164 a und d ist eine etwas afc 
weichende Konstruktion dargestellt, auch sie ist ohne weiteres klar. 

288. Bis jetzt haben wir stets angenommen, dah die Dach- 
balkenlage durch die Front- und inneren Wande getragen wurde, 
und dast das Dach sich diesen Anordnungen anpassen muhte. 
Aun kommen aber eine Anzahl von Bauten, Schuppen, 
Scheunen rc. vor, bei denen die Stiele zugleich die Unterstutzungen 
und Umfassungen bilden, welche also von unten auf das ganze 
(Kebaude tragen und umschliehen. 

289. In der Regel wird es darauf ankommen, grohere 
Raume, ohne viel Unterbrechungen herzustellen, und dazu eignet 
sich dann ganz besonders eine solche leichte Konstruktion mit 
emem Pappdach nach oben. 

. Auf Tafel 14 und 15, Figuren 165 und 166 find zwei 
Bnspiele gegeben, die ohne weiteres verstandlich sein werden. 
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Wir werden Gelegenheit haben, beim landwirtschaftlichen 
and beim Fabrik-Bauwesen noch mehr davon mitleilen zu 
konnen.*) 

290. Eine besondere Erwahnung und Erorterung verlangen 
die Mansardendacher, eine Erfindung des franzosischen Architekten 
Mansard, am Ende des 17. Jahrhunderts. 

' Sie ahneln nach gewisser Richtung den Drempelwand- 
dachern, nur dah die dort senkrecht angeordnete Drempelwand 
hier eine Neigung nach Jnnen hat. Der Zweck ist jedoch derselbe, 
namlich einen moglichst nutzbaren Boden zu fchaffen. 

291. Die Mansardendacher verdanken jedenfalls die Er- 
wagung ihr Entstehen, den so gewonnenen Raum zu Wohn- 
zwecken auszunutzen. 

Eine Zeitlang waren sie fast in Vergessenheit geraten, 
werden aber neuerdings wieder haufig angewendet. 

Die polizeilichen Vorschriften schreiben in grohen Stadten 
bestimmte Hauptgesimshohen vor; um nun noch ein Stockwerk 
mehr zu gewinnen, ordnet man Mansarden an und gewinnt 
auf diese Weise bequeme und hubsche Wohnungen. 

292. Die Konstruktion des unteren Teiles der Mansarden¬ 
dacher beruht auf den liegenden Stuhl, jedoch kommt auch der 
stehende zur Anwendung. 

Von den alien Rezepten zur Bestimmung des austeren Um- 
risses ist naturlich keins mehr im Gebrauch, man bestimmt die 
Neigung nach eigenem Ermessen oder nach dem jeweilig zu 
erzielenden und beabsichtigen Aussehen des betr. Gebaudes. 

293. In Tafel 16 Fig. 167 a und b ist ein Mansarden- 
dach alterer Konstruktion dargestellt; dieselbe ist eigentlich nichts 
weiter als eine Kombinierung von stehendem und liegendem 
Stuhl mit einer Kehlbalkenlage. Es find in der Figur zwei 
Varianten dargestellt. 

294. Auf Tafel 17 Fig. 168 a und b ist dagegen ein 
Mansardendach gezeichnet, wie solches in neuerer Zeit vielfach 
zur Anwendung kommt. Der untere steile Teil ist dabei mit 
Schiefer auf Schalung, das stache Dach mit Holzcement ab- 
gedeckt. Im irbrigen durste die Zeichnung ohne weitere Er- 
lauterung an sich schon klar verstandlich sein. 

295. Wir haben bei den bisher beschriebenen und er- 
lciuterten Dachern hin und wieder auch der Pultdacher Er¬ 
wahnung gethan, mussen jedoch noch einmal auf dieselben zuruck- 
kommen. Ein Pultdach hat, wie schon gesagt, nur eine Dach- 

Ein wetteres ausqefuhrtes Beispiel zeigt Tasel lb des Allasses. 
Ralhke, Zimmerarbeiten 10 
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seite, fiihrt mithin das Wasser nur nach einer Seite ab, es wird also 
liberal! da zur Anwendung gelangen, wo man nur nach einer 
Seite Traufrecht hat, meist daher bei Seitenflugeln und Hinter- 
gebauden. 

296. Die Wand, an welche das Dach sich anlehnt, heiht 
hohe Wand. Die Konstruktion der Pultdacher, welche man als 
halbe Satteldcicher auffassen kann, wird sich meist aus der be- 
treffenden Satteldachkonstruktion ableiten lassen und es wird 
nur noch dafur besondere Gorge zu tragen sein, dasi die hohe 
Wand genugend gegen ein Hinausdrangen oder Umkippen 
durch den Sparrendruck durch Streben und 'Zangen gesichert 
werde. Wir konnen dieserhalb aus die Figuren 150e, 151 c 
und 158 c verweisen, welche das Vorgetragene naher erlautern 
werden. 

297. Etwas anders gestaltet sich die Cache bei Anordnung 
einer Drempelwand und fallen die Figuren 169 und 170 Tafel 18 
die zu wahlende Konstruktion naher erlautern. In Fig. 171 
Tafel 18 ist dann noch die Anordnung fur ein Mansarden- 
Pultdach gegeben. 

298. Schliehlich haben wir noch einer ganz besonderen Art 
von Dachern zu gedenken, welche vielfach zur Uberdachung groher 
Fabrik- und Arbeitssale Anwendung finden, es find das die 
sogen. Shed- oder Sagedacher. Der erste Name ist englisch 
und bedeutet Werkstattendach, der zweite Name leitet sich von 
der Umrisilinie ab. Dieses Dach ist ein Kind der dteuzeit, es 
sieht zwar unschon aus, bietet aber stir die Beleuchtung der ge- 
dachten Raume grosie Vorteile. Man ordnet in den schwach 
geneigten Flachen Tafel 18 Fig. 172 Fenster an, welche man 
thunlichst nach Nordeu orientiert, und deckt die stach geneigten 
Flachen mit Pappe und dergl. ein. 
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299. Da die Sheddacher meist zur Uberdeckung groher 
Naume benutzt werden, so fallen die inneren Wande fort, an 
deren Stelle Trager und Stutzen treten. Einige Schwierigkeit 

bereitet der Wasserabflutz; es muh an mehreren Stellen fur 
Ableitung durch das Jnnere des Gebaudes gesorgt werden. 
Fig. 173 a und b fallen einige Teilkonstruktionen naher darlegen. 

16. Kapitel. 
(Fortsetzung.) 

6. Das lValmdach, die Ausmittelung und die Schiftung. 

300. Bis jetzt haben wir allgemein das Satteldach unseren 
Betrachtungen zu Grunde gelegt; dasselbe war, wie schon sruher 
erwahnt, von zwei lotrechten Giebeln begrenzt. Werden nun 
an deren Stelle gleichfalls Dachflachen angeordnet, so dah das 
Dach nach allen vier Seiten entwassert wird, so entsteht das 
Walmdach, das Dach ist abgewalmt. Wird das Dach uber 
quadratischem Grundrih abgewalmt, so entsteht das Zeltdach. 
Die Linien, an welchen sich die Dachflachen schneiden, heihen 
die Grate. 

301. Gewohnlich haben alle Dachseiten dieselbe Neigung, 
die Winkel im Grundrih werden daher halbiert. Die Kon- 
struktion der Dachstuhle ist dieselbe, wie bcim Satteldach mit 
den erforderlichen Anderungen an den abgewalmten Seiten. 
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302. Die Enden der Firstlinie, d. s. die Punkte, wo die 
Walme und Grate anfallen, nennt man Anfallspunkte; es ist 
zweckdienlich, hier stets einen Binder, den sogen. Anfallsbinder 
anzuordnen, im ubrigen werden fur die Walme und Grate 
halbe Binder vorzusehen sein. 

303. Auf den Graten entlang legt man die Gratsparren, 
sie find also, im gewissen Sinne, der greifbare Grat. An die- 
selben legen sich die ubrigen Sparren an. Diese nennt man 
Schiftsparren oder kurzweg Schifter. Die Gratsparren mussen, 
der Abkantung wegen, eine etwas grohere Hohe, als die ubligen 
Sparren erhalten. 

304. Wie sich nun die Gratsparren an die Anfallssparren 
und die Schifter an die Gratsparren legen und die Ermittelung 
der hierbei erforderlichen Schnittflachen, das Anreihen und An- 
schneiden derselben, Schmiegen genannt, dies alles bezeichnet 
man kurzweg mit dem Ausdruck Schiften oder Schiftung. 

305. Die Bestimmung der wirklichen Langen der Grat¬ 
sparren und Schifter, welcher sich weder aus dem Grundrih, 
noch aus dem Profil entnehmen lassen, bezeichnet man mit 
dem Worte Austragen. Die Ermittelung der Dachflachen, 
die Bestimmung von Grate und Kehle im Grundrisi nennt man 
Ausmitteln. 

Ausmittelungen. 

306. Bevor wir nun zum eigentlichen Schiften ubergehen, 
werden wir uns an einigen Beispielen das Wesen des Aus- 
mittelns etwas naher ansehen mussen. Zwar ist das Ausmitteln 
an sich eigentlich nur ein Teil der darstellenden Geometric, 
immerhin werden sich jedoch in der Praxis gewisse Abweichungen 
von der Regel ergeben und darum gehort auch das Ausmitteln 
in die Zimmerkonstruktion. 

307. Bezeichnet in Fig. 174 a, b, e, & einen rechteckigen 
Gebaudegrundrisi, so liegt der First e, t' in der Mitte vo» r>, >> 
und v ci; trcigt man nun von t' und o die halbe Gebaudetiefe 
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a-, so erhalt man die Anfallspunkte der Grate g und h. Soil 
der Walm cine verschiedene, etwa steilere Jteigung erhalten als 

die Hauptseiten, so wird 
2 man das entsprechende 

Mah abzutragen haben 
und danach die betreffen- 

A. den Anfallspunkte er- 
* mitteln. Fig. 175. 

308. Liegt der abzu- 
walmende Giebel nicht 

of rechtwinklig, sondern 
schiefwinklig zur Front, 
so verfahrt man ganz 

ebenso, wie vorher, tragt jedoch die halbe Gebaudetiefe recht¬ 
winklig zu der schragen Giebelseite an und schneidet mittelst einer 
Parallelen zu e—ct den Anfallspunkt an. Fig. 176. 

F'g. 175. 

OC N'v ct. 

309. Etwas anders gestaltet sich die Sache bei windschiefen 
Gebauden, wie ein solches in Fig. 177 mit a, b, c, d dargestellt 
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ist. Die Dachfirst soli parallel zur Hauptfront a—b sein, mithin 
wild die Hinterfront eine windschiefe Dachflciche erhalten. Man 
ordnet zu dem Ende die Dachfirst so an, dah die Mittellinie 
e—f das Gebaude halbiert, dann legt man den First parallel 
zur Hauptfront g—k und tragt die halben Gebaudetiefen b—k 
und m—g auf ihm ab, so find w und b die Anfallspunkte der 
betreffenden Grate. Werden in den Anfallspunkten Gebinde 
aufgestellt, so bleibt die Flache m, o, p, h windschief und die 
Dreiecke p, o, b und <1, o, m werden schrage Flachen geben, 
so dafi sich in m—o und p—b stumpfe Kehlen bilden, dann 
bleiben die Grate b—c und d, m gerade Linien. Sollen die 
Kehlen sortfallen, so werden die Grate gekrummte. 

310. Ist nun der Gebaudegrundrifi ein ganz unregel- 
mahiges Viereck, so dafi weder parallels Seiten, noch rechte 
Winkel vorhanden find. Fig. 178 a, b, c, d, so werden First, 
Anfallspunkte und Grate folgendermafien bestimmt. In der 
Mitte der Hauptfront a—b wird in e, f ein Querprofil be¬ 
stimmt, daraus ergiebt sich die Lage der First b—i, denn die 
Bestimmung der Anfallspunkte erfolgt nach Satz 308, Fig. 176. 
Die Grate a, h und b, i find gerade Linien, die Walme b, i, d 
und a, h, c find Ebenen, genau wie a, b, i, h. Die Hinter- 
seite des Daches wird windsd)ief, die Grate b, c und i, d 
werden gekrummte, falls man nicht in b, o und i, m Kehleir 
anordnen will, wie in Fig. 177 beschrieben. Um den gekrummten 
Grat zu finden, teilt man k, d; d, m; m, i und i, k in eine 
Anzahl gleicher Teile, hier vier; zieht man die entsprechenden, 
Linien, so ergeben die Schnittpunkte die gekrummte Gratlinie i, d 
ebenso versahrt man mil dem anderen Grat. Das Austragen 



121 

des Grates in der Vertikalprojektion kann hier ubergangen 
werden. 

311. Das Ausmitteln wild schwieriger und erweitert sich, 
sobald es sich darum handelt, aneinander stohende Gebaude mit 
einem gemeinsamen Dache zu uberdecken. Die Umfassungs- 
mauern bilden dabei ein- und ausspringende Winkel, und es 

ergeben sich daraus Grate und Kehlen. In Fig. 179 ist eine 
einsache Wiederkehr dargestellt; da beide Teile gleich ties find, 
ist die Aufgabe leicht zu 
lSsen. Anders in Fig. 
180, wo die beiden Teile 
verschiedene Tiefe haben, 
indes auch daswird keine 

Schwierigkeit haben, 
wenn man beim Aus¬ 
mitteln die Regel ver- 
solgt, zuerst die grohten 
Grundrihfiguren zu ver- 
vollstandigen und aus- 
zumitteln, dann die 
kleineren zu vervollstan- 
digen, wie das die punk- 
tierten Linien angeben, 
und dann die einzelnen Fig. 180. 

Teile gewissermahen zusammenzuschieben. 
312. Sind die Gebande nicht gleich ties und liegt mithin 

der First nicht in einer Hbhe, so entstehen die sogen. Ver- 
fallungen. 

Rathke, Zimmerarbeiten. 11 
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Dem Grate gewissermahen korrespondierend, bitdet sich in 
dem einspringenden Winkel die Kehle; von ihr spater mehr. 

313. In Fig. 178 war ein ganz unregelmahiges Gebaude 
ausgemittelt, es ergaben sich krumme Grate und windschiese 
Flachen; das hat, wie wohl ohne weiteres einleuchtend, in der 
Praxis beim Aufreihen u. s. w. seine groHen Schattenseiten; 

legt man Knicke und Kehlen in die windschiese Dachflache, um 
gerade Grate zu bekommen, so bereitet das wieder der Dach- 
deckung Schwierigkeiten; wurde man einen steigenden First an- 
wenden, so wurde sur jedes Gedinde ein desonderes Prosit er- 
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forderlich werden, die Schwierigkeiten beim Abbund wurden sich 
mehren, und das Anssehen wiirde ein sehr hahliches sein. 

Man wird daher 
in der Praxis den Ge- 
baudesronten folqcnd, 
nach Fig. 184 (Tafel 
19) den Dachfirst 
parallel zu denselben 
legen und die ver- 
bleibende Flache A 
mittelst eines flachen 

plaltformartigen 
Daches abdecken, 

dessen Eindeckung als 
Holzcement-, Zink- 
oder Pappdach keine 

Schwierigkeiten 
bietet. 

314. Bei den bis- 
her besprochenen und 
in den Figuren 181, 
182 und 183 noch 
weiter dargestellten 
Ausmittelungen war 
ein ringsherum un- 
beschranktes Trauf- 
recht angenommen. 
Anders wird die 
Sache aber, wenn, 
wie das haufig der 
Fall sein wird, das 
Trausrecht durch nach- 
barliche Rechte be- 
schrankt ist. Jst das 
der Fall, so kommen 
die Pultdacher zur 
Anwendung und es 
wird in den meistcn 
Fallen nur auf eine 
geschickte Kombina- 
lion zwischen Sattel- 
und Pultdach ankom- 
men. Erwahnt mag 
noch besonders werden, das; die fruher haufig beliebte Anordnung 

ii» 
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emes sogen. Wassersackes, das ist eine Rinne zwischen einem 
Dache und einer hohen Wand, fehlerhaft und baupolizeilich 
eigentlich unstatthaft ist. 

315. Die haufigste Anordnung zeigt Tafel 19 Fig. 185, 
ein Vordergebaude, ein Quergebaude und 2 Flugel. Desgleichen 
find in Fig. 186 und in Fig. 187 Tafel 19 etwas abweichende 
Grundritzanlagen gegeben. Die hohen Wande find durch 
Lchraffierungen hervorgehoben. Fig. 188 mag zum Schlutz noch 

eine Anlage mil windschiefen Dachern, gekrummten Graten und 
Kehlen geben. Besser wird es auch hier sein, an entsprechenden 
Ztellen nach Fig. 184 platte Dacher einzusugen und die ge¬ 
krummten Grate zu vermeiden.*) 

17. Kapitel. 
Schiftnngen. 

316. Wir kommen nun zur eigentlichen Schiftung. Um 
dieselbe ausfuhren zu konnen, ist eine Horizontalprojektion des 
betr. Daches, der sogenannte Werksatz erforderlich, mit Hilfe 
desselben und mit Hilfe der Vertitalprojektion des betr. Dach- 

*) Weitere Ausmitlelungen werden im zwciten Tcil der darstellenden 
Geometric gegeben. 
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profils, kann dann alles Erforderliche bestimmt und ausqetraaen 
werden. 

317. Ganz allgemein ausgedruckt, und nach den Regeln 
der Projektionslehre wird jede nicht direkt mehbare Lange ge- 
funden, indem man aus der Horizontalprojektion und der wirk- 
lichen Hohe ein rechtwinkliges Dreieck bildet, die Hypotenuse ist 
dann die gesucht Lange. 

318. Wie verfahrt man nun in der Praxis? Die Dach- 
balkenlage wird, ganz so wie spater aus dem fertigen Hause, 
mit Mauerlatten u. s. w. aus dem Zimmerplatz zugelegt, 
mindestens soweit, als es zur Bestimmung der Anfallspunkte 
und Grate, sowie des Anfallsgebindes erforderlich ist. 

Dann werden die Anfallspunkte bestimmt, und von da nach 
den Ecken zwei Bretter aufgenagelt, aus welchen die Grate 
durch Schnurschlage bestimmt werden, desgleichen wird die 
Starke der Gratsparren aufgeschnurt. Das Anfallsgebinde wird 
als Lehrgebinde aufgestellt oder zugelegt, um zunachst die Lange 
der Grat- und Schiftsparren bestimmen zu konnen. Man lotet 
von der Dachspitze den Anfallspunkt aus den zugehorigen Balken 
und tragt von hier aus nach der Serte die Horizontalprojektion, 
also die Lange des mittleren Schnurschlages, aus ein an den 
Balken angeschobenes Stuck Holz ab, aus diese Weise erhalt 
man die Lange des Gratsparrens.*) 

319. Das obere Ende wird nach dem Lot a—b abgeschnitten, 
am unteren Ende wird der Schnurschlag c—d gemacht und der 
Sparren um so viel langer abgeschnitten, als der etwaige Zapfen 
oder ein Sparrenkopf Holz verlangt. Die Flache am oberen 
Ende heiht die Lotschmiege, die Flache unten die Fuhschmiege. 
Schmiege heiht in der Zimmermannssprache uberhaupt jede 
schrag abgeschnittene Flache des Verbandholzes. 

320. Das Anreihen und Ubertragen von Mahen und 
Winkeln geschieht in der Regel durch Anlegen des Winkels, 
indes wird auch der Zirkel und die Winkelschmiege hierzu 
benutzt. 

Es empfiehlt sich, das Schiften aus die hier beschriebene 
Weise zu uben, sehr nutzlich ist es aber, wenn der Techniker 
sich wenigstens im Kleinen Zulagen macht und solche Schiftungen 
in Holz modelliert. Noch writer gehende Anleitungen geben 
wir in der darstellenden Geometrie. 

321. Die Lange der Schiftsparren und die Bildung der 
Lotschmiegen geschieht in derselben Weise, wie beim Gratsparren, 
und ist in Fig. A gleichfalls angegeben. 

*) Siehe entsprechende Tasel im Allas. 
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322. In Fig. B ist die Bildung der Fuhschmiege des 
Gratsparrens dargestellt, am Schiftsparren ist sie dieselbe, als 
an jedem Bundsparren. Der Gratsparren must auherdem auf 
der oberen Seite der Dachneigung entsprechend abgekantet 
werden. Zu diesem Zwecke wird auf dem Gratsparren die 
Mitte der Oberseite, der sogenannte Riicken aufgeschnurt, zwei 
weitere Schnurschlage bestimmen dann die Abkantungsflachen, 
um diese zu bestimmen, nimmt man das Mast a—x und tragt 
dasselbe an der Fuhschmiege an Fig. B; macht man nun mil 
dem Rucken auf jeder Seite parallele Schnurschlage, so find die 
beiden Abkantungsflachen bestimmt und kbnnen angearbeitet 
werden. 

323. Die Starke des Gratsparrens kann man aus dem 
Werksatz bestimmen, wenn man die Fuhschmiege desselben aus 
den Fuhschmiegen der ubrigen Sparren bestimmt; man kann sie 
aber auch aus dem Lehrgebinde entnehmen, wenn man an be- 
liebiger Stelle des Sparrens das Lot v—w sallt, dasselbe auf 
den Gratsparren winkelt, und dann von der Abkantung aus 
die Starke o—p senkrecht abtragt, p ist die Unterkante des 
Gratsparrens. Das Profit desselben laht sich nun nach Fig. B 
leicht bestimmen. 

324. Um die Backenschmiege des Gratsparrens zu finden, 
nimmt man das Mah der Abkantung g—f, Fig. D in den 
Zirkel, und steckt dasselbe auf dem zugelegten abgekanteten 
Gratsparren rechtwinklig zur Lotschmiege ab g‘—f im Profit, 
wiederholt dasselbe nach der andern Seite und erhalt von der 
Mitte Rucken nach beiden Seiten die erforderlichen Backen- 
schmiegen. 

325. Die Bestimmung der Lange der Schiftsparren und 
die Bildung der Schmiegen geschieht in ganz ahnlicher Weise 
und ist noch einfacher. 

Man tragt die Grundrihprojektion des Schiftsparrens auf 
den Lehrbalken von auhen nach innen (vergl. Fig. A), und lotet 
das Ende auf den Lehrsparren. Das Anreihen der Backen¬ 
schmiege zeigt Fig. 6. Alan nimmt aus dem Werksatz das 
Mah a—b mittelst des Winkels und ubertragt dasselbe durch 
Berschiebung an der Lotschmiege auf die obere Kante, von b 
aus laht sich dann die Backenschmiege vorreihen. 

Es mag bemerkt werden, dah es auch noch andere Methoden 
der Schiftung giebt, die mitgeteilten erschienen uns die einfachsten 
und verstandlichsten zu sein. 

32<>. Man legt die Sparren mit den Balken auf einee 
Seite bundig, um leichte Arbeit beim Abbinden zu haben, einur 
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Fig. 189. 

Fig. 190. 

Mittelschifter vermeidet 
man am besten, oder setzt 
ihn Mitte Balken. Der 
Anfallspunkt gestaltet sich 
nach Fig. A. 

327. Sitzen dieSparren 
stall auf einem Rahm auf 
einem Balken auf, und 
erhalten sie somit Zapfen, 
so gestaltet sich die Sache 
nach Fig. 189 und 190, 
ist im allgemeinen jedoch 
ganz dieselbe Hantierung. 

Von einer DarstelO 
ung eines schiefwinkligen 
Grundrisses kann Abstand 
genommen werden; es 
wird leicht sein, auf Grund 
des Vorgetragenen auch 
hier die Austragungen 
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bewirken zu konnen, da es sich ja immer nur darum handeln wird, 
die betreffenden Abstiche aus dem Werksatz in das Profil und 
nmgekehrt zu ubertragen. Handelt es sich aber darum, Walme 
mit verschiedenenDachneigungen auszumitteln und deren Schiftung 
auszutragen, so mussen fur beide Neigungen die betreffenden 
Lehrgebinde aufgeriffen werden. 

328. Sitzen die Grat- und Schiftsparren nicht direkt aus 
den Balken auf, so muh der Schub namentlich im Gratsparren 
durch Zangen und Streben aufgehoben werden. 

Wir haben im Atlas auch eine Tafel gegeben, welche einen 
Werksatz mit Lehrgebinde, Balken-, Sparren-, Rahm- u. s. w. Lage 
enthalt und find in demselben auch alle Zangenverbindungen 
angegeben, der Techniker wolle denselben eingehend studieren und 
auch zeichnerisch nach alien Richtungen bearbeiten, es wird ihm 
alles Vorgetragene um so leichter verstandlich sein. 

329. Bei freitragenden Walmdachern ist doppelte Vorsicht 
geboten und mussen ev. die Verbandholzer des Anfallsbinders 
eine entsprechende Verstarkung erfahren. 

Die fruher offer verwendeten windschiefenDacher, gekriimmten 
Gratsparren u. s. w. konnen wir ubergehen, man wird sie schon 
im Jnteresse der Dacheindeckung vermeiden, iiberall gleiche Dach- 
neigungen anwenden und den ubrigbleibenden Rest mit einem 
ganz flachen Holzcementdach uberdecken. Dah das fog. Krepel- 
walmdach nichts neues bietet, liegt auf der Hand, ebenso 
die Pult- und Mansardenwalmdacher, welche im Grunde ge- 
nommen nichts weiter find, als die entsprechenden Sattelwalm- 
dacher. 

330. Wir haben schon fruher der zusammengesetzten Dacher 
und mit ihnen der sogen. Kehlen Erwahnung gethan und mussen 
uns mit denselben noch etwas naher befassen. 

Jhre Konstruktion ist im allgemeinen ganz dieselbe, wie 
die der Grate und die Austragung des Kehlsparrens erfolgt 
nhnlich der des Gratsparrens mit Hilfe des Profils und des 
Werksatzes. Ganz das gleiche gilt von den Fuh-, Lot- und 
Backenschmiegen. 

331. Anders verhalt es sich aber mit der Ausbildung des 
Kehlsparrens. Sollen die Schiftsparren mit einer einfachen 
Backenschmiege an denselben sich anlehnen, so musi er eine 
flache Kehle oder Rinne erhalten, entsprechend der dachartigen 
Abkantung des Gratsparrens. Das Auskehlen erfolgt ahnlich 
dem Abkanten und ist Tafel 20 in Fig. 191 zur Darstellung 
gebracht. 



Tafel 20. 

S-ifl- wi. 



Tafel 21. 

Ng. 192. 
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332. Soil jedoch diese Auskehlung erspart und zu gleicher 
Zeit den Schiftern ein besserer Halt gegeben werden, so setzt 
man den Kehlsparren etwas zuruck, so dah er um eineKleinig- 
keit tiefer liegt, giebt ihm einen rechteckigen Querschnitt und 
klaut die Schifter auf, eine Anordnung, die gewisse Vorzuge 
hat. Tafel 21 Fig. 192 moge das Verfahren klar machen. Das 
Austragen der Kehlschifter, das Anreihen der Lotschmiegen, das 
Austragen der Backenschmiegen erfolgt ganz in derselben Weise, 
wie bei den Gratschiftern. 

333. Erwahnt mag noch werden, dah man den Kehl¬ 
sparren auch zurucksetzen und die Schifter einfach dagegen 
schmiegen kann, es bildet sich dann die Kehle durch Schalung 
ev. Lattung doch in der gewunschten Weise. 

Wenn die Schifter zwischen Grat und Kehle liegen, sogen. 
Doppelschifter, so werden sie auf beiden Enden entsprechend an- 
gerissen und bearbeitet, neues kommt dabei naturlich auch nicht 
vor. Das Austragen dieser Schifter erfolgt ebenfalls mit Hilfe 
des Werksatzes und des Profils. Die Lange der Kehlschifter 
ist naturlich vom Anfallspunkt und nicht vom Fuhpunkt aus 
zu nehmen. 

334. Damit wollen wir das Kapitel vom Ausmitteln und 
Schiften verlassen und dem Techniker dringend empfehlen, der 
darstellenden Geometrie rechte Beachtung zu schenken, es wird 
ihm dann in der Praxis auch diese wichtige Arbeit eines 
tuchtigen Zimmermannes nicht schwer fallen. 

Die Zelt- und Kegeldacher behalten wir uns fur spater vor. 

18. Kapitel. 

D. ^reitragende Dacher. 

335. Die Konstruktion der freitragenden Dacher ist eine 
aufierordentlich vielseitige und mannigfaltige. Wir geben in 
folgenden Zeilen die wichtigsten Gesichtspunkte dem Techniker 
an, so dafi es ihm leicht fallen wird, auch schwierige Aufgaberr 
dieser Art zu losen. 

Wir unterscheiden zunachst freitragende Dacher mit Balken- 
lagen und freitragende Dacher ohne eine solche. 

336. Schon fruher haben wir erwahnt, dah Balken in den 
gewohnlichen Starken-Abmessungen nicht uber 6,00 w frei- 
tragend angeordnet werden sollten, und dah man, wenn die 
freitragende Lange groher wird, durch Stutzen, Mauern re. fur 
eine genugende Unterstutzung sorgen musse. Bei den Hange- 
u»d Sprengcwcrken erwahnten wir jedoch, dah man Balken mit 
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Hilfe derselben gewissermatzen freitragend machen konnte, wenn 
man sie an denselben aufhangt, ohne dah der iiberbcdfte Raum 
durch Stutzen beengt wurde. Jm Hochbau wird man nun 
die Hangewerke mehr als die Sprengewerke hierbei anwenden, 
welche sich wieder der anzuwendenden Dachneigung rc. an- 
zupassen haben. 

337. Geht man von dem Gesichtspunkte aus, dah man 
keinen Konstruktionsteil weiter als 4—5 m freitragend anordnen 
wird, es sei denn, dah man fur genugende Verstarkung Gorge 
tragt, so kann man leicht die Hauptpunkte einer solchen frei- 
tragenden Dachkonstruktion bestimmen. Mahgebend wird auher- 
dem der Gedanke sein, dah man die Dachkonstruktion so ge- 
staltet, dah sie sich, die Balken und die Verkehrslast tragt; der 
Dachkonstruktion hangt man so die ganze Last an. 

338. Dah bei diesen freitragenden Dachern mit Balken- 
lagen alle bisher schon erwahnten Dachstuhle, Kehlbalken, Zangen, 
einfache, doppelte und dreifache Stuhle Anwendung finden, liegt 
aus der Hand und bedarf keiner weiteren Erlauterung. Ebenso 
kann die Dachkonstruktion mit Drempel und ohne denselben 
ausgefuhrt werden. 

In den folgenden Beispielen ist aus einzelne Abweichungen 
und Besonderheiten Rucksicht genommen, und es sei hier nun 
noch einmal erwahnt, dah man, je nach dem zu erzielenden 
Effekt, die Balken aus die oder an die Hangesaulen angehangten, 
Bundbalken oder Trager auflegt, oder mit Bolzen anhangt. 

339. In Tafel 22 Fig. 193 a und b ist ein einfacher 
Hangebock mit Kniestock bezw. Drempelwand zur Darstellung 
gelangt; um die Leerbalken tragen zu konnen, ist ein Uberzug an- 
geordnet, an welchen diese angehangt werden. 

Aus Tafel 23 Fig. 194 ist ein doppelter Hangebock zur 
Unterstutzung des Daches und zum Tragen der Balken verwendet 
warden. Neues ist hier ebensowenig zu bemerken, als zu Fig. 195 
derselben Tafel, welche einen dreifachen Hangebock zeigt. Die 
Hangesaulen find hier doppelt angeordnet, und die im unteren 
Teile ubereinander liegenden Streben find mit einander verbolzt, 
allcs Dinge, die schon im Kapitel von den Hange- und Sprenge- 
werken eingehend behandelt wurden, ebensowenig neu sind die 
am Auslager angeordneten Sattelholzer. 

340. Der Langsverband erfolgt uberall durch Kopsbander, 
die Holzstarken sind der Belastung rc. entsprechend etwas reich- 
licher zu wahlen. Alle fruher angewandten Konstruktionen und 
Kombinationen zwischen liegenden Stuhlen und Hangewerken,. 
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einfachen, doppelten, dreifachen find veraltet und bleiben un- 
berucksichtigt. Sie kommen nicht mehr zur Anwendung und 
interessieren uns daher nicht mehr. 

341. Hauptaufgabe des Konstrukteurs ist bei allen diesen 
Verbanden, dem Gaiyen Sicherheit und Standfrstigkeit durch 
)weckmahige Anordnungen ;u geben und das Durchschlagen der 
Dalken und Sparren M verhindern. Man forge daher, wenn 
eine Drempelwand vorhanden ist, dafur, dah einem etwaigen 
Ausdrucken derselben durch den Sparrenschub durch genugende 
Zangenverbindung mit den Streben entgegengearbeitet wird. 

342. Um das manchmal bei ebenen Decken sich recht 
unangenehm fuhlbar machende Durchschlagen der Deckenbalken 
zu vermeiden, steift man beim Richten der Bundbalken nach 
oben, oder nimmt schon leicht gekriimmte Balken dazu. Wenn 
sich dann nach dem Richten die Holzer rich tig in einander ge- 
fressen haben, wie der Kunstausdruck heistt, wird die Decke doch 
eben und gerade bleiben. 

343. Auch die Anwendung., des vereinigten Hange- und 
Sprengewerkes kommt bei der llberdachung writer Raume vor. 
Die Fig. 196 zeigt eine solche Konstruktion, an Stelle der Balken 
treten Zangen, die Balkenlage fallt fort und das ganze Dach- 
werk bleibt sichtbar. In Fig. 197 ist eine ahnliche Konstruktion, 
jedoch mit einem doppelten Bock dargestellt. 

344. Man wird jedoch bei der Anwendung solcher weit- 
gespannten holzernen Dacher gut thun, sich vorher die Frage 
vorzulegen, ob es nicht be^er ist, wenn man zur Eerwendung 
von Eisen statt des Holzes schreitet. 



Wenn Hangewerksdacher abgewalmt werden mussen, was 
man jedoch besser vermeidet, ist es selbstverstandlich, dah dann 
das Ansallsgebinde ein Binder sein must. Die weitere Anordnung, 
ob man im Walm selbst noch einen Binder anordnet, oder ob 
man Gratbinder vorsieht, hangt ganz von den Umstanden ab. 

345. Sollen Pultdacher sreitragend oder in Berbindung 
mit Hangewerken konstruiert werden, so hat das selbstverstandlich 
keinerlei Schwierigkeit, sondern man wird bei der Konstruktion 
derselben genau so verfahren, wie es bei den Satteldachern an- 
gegeben ist. 

19. Kapitel. 
(Fortsetzung.) 

346. Wir haben uns nun mil einer Art von Dach 
konstruktionen zu beschaftigen, bei welchen die Dachbalkenlag^. 
fehlt und bei welchen nur in den Bindergesparren Balken oder 
Zangen angeordnet sind, welche den Schub rc. aufnehmen sollen. 
Hierbei kann naturlich von einer Trennung des Dachraumes 
von dem unteren Raume nicht die Rede sein und man wird 
daher in den meisten Fallen fur eine angemessene Berzierung 
der Binder sorgen miissen. In Fig. 198 ist ein solcher Binder 
dargestellt, die Berzierung besteht in einer entsprechenden Ab- 
kantung und Abfasung der Holzer und in einem farbigen An- 
strich. 

347. Haufig handelt es sich darum, einen grohen Raum 
ohne hinderliche Stirtzen nur mit einem Dache zu versehen und 
wtirden dann durchgehende Binderbalken teils hinderlich, teils 
unschbn sein. Man vermeidet daher dieselben und sucht sich durch 
entsprechende Anordnungen zu helfen. Anwendung finden diese 

Nathke, Zimmerarbeiten. 12 
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Dacher bet Hasten, Turnsalen u. s. TO. und roevbett alle btefe Ver- 
banbe nach bent Prinzip konstruiert, ben fonft von ben Balken 
itnb Zangen oufgenommenen Schub burch Dreiecksverbinbungen, 
burch Zuhilfenahme von Eisen ober burch geeignete, genllgenb 
starke Wiberlager aufzuheben. 

348. In ben Fig. 199 nnb 200 sinb einige einfache 
Binber bieser Art bargestellt. Der Sparren- unb Strebenschub 
niirb bet benfelben nicht am Fuste aufgehoben, sonbern burch 
Zangen, rvelche in einiger Hohe baruber liegen, autzerbem burch 
bie llberall gebilbeten Dreiecksverbinbungen moglichst verringert 
unb, sorveit angangig, auf bie untere Halfte ber Mauern her- 
untergefuhrt. 

349. Wenn schon alles mogliche versucht ist, solchen Dachern 
in sich selbst, burch bie Konstruktion, Wiberstanbskraft unb Stanb- 
festigkeit zu verleihen, so mussen boch bie Mauern stark genug sein, 
um als Wiberlager zu bienen. Da nun burch bas Uberschneiben 
die Holzer geschwacht werben, ba ferner burch bas Trocknen unb 
Schlvinben bes Holzes Beivegungen nicht ausgeschlossen sinb, so 
wirb eine solche Konstruktion immer etwas gewagtes an sich 
haben. Man greift baher in ben meisten Fallen zum Eisen als 
ivillkommenem Hilfsmaterial unb orbnet entsprechenbe Zug- 
stangen an, niie bas in Fig. 199 unb 200 angebeutet ist. 
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Dieselben werden in den wenigsten Fallen storend oder 
hinderlich sein und find wohlgeeignet, einem solchen Dache erst 
den rechten Halt zu geben. 
Im ubrigen hute man 
sich bei alien diesen frei- 
tragenden Bindern vor zu 
vielen Uberschneidungen, 
sondern wende moglichst 
viele Doppelholzer an, wie 
das aus den dargestellten 
Bindern auch ersichtlich ist. 

350. Wir haben im 
Vorstehenden die An- 
wendung des Eisens be- 
reits erwahnt und wollen 
nun im Anschluh daran 
menigstens das Notwen- 
digste aus diesem Gebiete 
anschliehen. Die Dach- 
konstruktionen aus Holz 
und Eisen gehoren eigent- 
lich nicht in das Gebiet der 

Zimmerkonstruktionen, 
aber man muh doch zum 
mindesten das Prinzip 
ihrer Konstruktion kennen. 

351. Mit der mehr und 
mehr eingeburgerten Ver- 
wendung des Walzeisens 
im Hochbau ist dasselbe 
auch zur Konstruktion frei- 
tragenderDacher herange- 
zogen warden. Besonders 
fur offene Hallendacher, 
der freieren Durchsicht 
und der groheren Leichtig- 
keit wegen, wird es der 
reinen Holzkonstruktion 
vorgezogen. 

352. Wird Holz und Eisen zusammen verwendet, so bleibt 
das Konstruktionsprinzip im allgemeinen das bisher besprochene, 
nur tritt an Stelle der Verbandholzer, welche aus Zug in An- 
spruch genommen werden, das Schmiedeeisen in Form von Zug- 
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stangen aus Rund-, Quadrat^ oder 
Rohreisen, wahrend die auf Druck 
und Biegung beanspruchten Teile 
aus Holz gebildet werden. 

353. Sollen auch Verbandholzer, 
welche auf Druck beansprucht werden, 
durch Eisen ersetzt werden, wie z. B. 
die Streben in Fig. 202, so werden 
dieselben aus Guheisen gebildet. 
Dieselben erhalten allgemein cinen kreuzfLrmigen Qucrschnitt. 
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Die Zugstangen erhalten eine Vorrichtung zum Verkurzen 
nnd Zusammenziehen durch Schraubenmuttern oder durch die 
sogen. Schlosser mit Gegengewinden. 

354. Die Verbindung der einzelnen Teile ist der eigentlich 
springende Punkt, man ist vielfach gezwungen, besondere Schuhe 
und Hute anfertigen zu lassen, was bei geringer Anzahl immer 
die Herstellungskosten verteuert. Jm weiteren wollen wir auf 
die dargestellten Binder selbst verweiien, der Schuler wird weitere 
Angaben liber die Details der Konstruktionsteile, der Schuhe 
und Hiite u. s. w. im Eisenbau demnachst finden. 

355. Wir haben in Fig. 201 einen einfachen Binder ge- 
zeichnet und geben in Fig. 203 die dazu erforderlichen Details, 
man wird aus diesem einen Beispiel auf ahnliche Falle schliehen 
kbnnen. Alle Streben, Rahme, Sparren find aus Holz, nur die 
Zugstangen find von Eisen, das daher im vorliegenden Falle 
nur auf Zug beansprucht ist. 

356. Um dem Schuler auch ein Bild von groheren Eisen- 
bindern zu geben, ist in Fig. 202 ein sogenannter Polonceauscher 
Binder mit einfacher Strebenunterstutzung gezeichnet. Streben, 
Pfetten und Sparren find aus Holz, die Streben a aus Guh- 
eisen und die Zugstangen aus Schmiedeeisen. 

Das moge genugen; wer sich mehr fiir diese Binder inter- 
essiert, lese an geeigneter Stelle*) weiteres nach. 

*) Eijenkonstruktion, bleibt spaterem Bande vorbehallen. 
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20. Kapitel. 

E. Das Zelt- und Turmdach. 

357. Das Zeltdach ist ein nach allen Seiten abgewalmtes 
Dach uber quadratischem oder regelmahig viereckigem Grundrih, 
bei dem die Firstlinie in Wegfall gekommen ist, die Dachflachen 
laufen in einem Punkte zusammen. 

Ist der Grundrih ein Kreis, so ist das Dach ein Kegeldach. 
Die Dachflachen konnen hierbei gerade oder gebogene oder 

beides zusammen sein. 
358. Zeltdacher find in Anwendung bei kleineren Bauten, 

Gartenhausern, Pavilions, Kiosken und dergl., jedoch auch bei 
groheren Bauten: Zirkus, Ausstellungsbauten rc. Das Zelt¬ 
dach kann sreitragend und unterstutzt sein, es konnen bei ihm 
alle bisher beschriebenen Dachkonstruktionen Anwendung finden. 

359. Die Binder ordnet man mit Vorliebe tiber den Dia- 
gonalen, also unter den Gratsparren an, die iibrigen Sparren 
find dann Schiftsparren. Die Anordnung beim Kegeldach ist 
dieselbe, jedoch laht man die Schiftsparren nur soweit reichen, 
als die Schalung es erfordert. 

360. Um die in der Mitte in einem Punkt zusammen- 
lausenden Bindersparren aufzunehmen, bedarf es ein.s besonderen 
Konstruktionsteiles, der sogenannten Helmstange, auch Kaiserstiel 
genannt; es ist dies ein senkrechtes Holz, welches der Anzahl 
der Binder entsprechend abgekantet, nach unten entweder frei- 
schwebend zugespitzt wird, nach oben aber entweder den Flachen 
entsprechend zugespitzt oder als Fahnenmast rc. uber Dach gefuhrt 
wird. Als Verbindung zwischen Helmstange und Sparren dient 
die Verzapfung und Versatzung. 

361. In Fig. 204 Tafel 25 ist ein einfaches Zeltdach uber 
achteckigem Grundrih zur Darstellung gelangt, es wird daran 
alles klar und verstandlich sein. 

362. Das Zelt- und Kegeldach kommen auch zur Anwendung 
bei Abdeckung von Choranschlussen, Nischen, Orchesterpavillons, 
jedoch dann nur zur Halfte, der einzige durchgehende Binder liegt 
hierbei in der Halbierungslinie. 

Das Kegeldach wendet man nur selten, der schwierigen Ein- 
schalung wegen, an. Steile Kegeldacher mussen der Hohe nach 
mit ganz schmalen Brettern oder Latten eingeschalt werden. Um 
dieselben befestigen zu konnen, legt man in geeigneten Abstanden 
Bohlenkranze zwischen die Sparren. 

363. Erhalt das Zeltdach eine sehr steile Neigung, so nennt 
man es Turm- oder Helmdach, seine Anwendung ist vielseitig. 



Tafel 25. 



145 

com kleinen Erker- oder Dachreiterturmchen bis zum hohen Kirch- 
turmdach. Die Ausbildung dcsselben ist eine ungemein mannig- 
saltige und meist von stilistischen Einflussen bedingte. 

364. Die austere und formale Ausbildung kann uns hier 
nicht iveiter interessieren, sie must einem spateren Abschnitt 
uberlassen bleiben. Wir haben es hier nur mit der Konstruktion 
an sich zu thun und hierbei haben wir zwei Arten derselben zu 
unterscheiden, einmal ist ein durch das ganze Turmdach hindurch- 
gehender Kaiserstiel verwendet, das andere Mat reicht der-' 
selbe nur durch die obersten Geschosse der Spitze. Beides sindet 
Anhanger und beides erscheint auch berechtigt. Die in neuester 
Zeit vielfach vorgekommenen Unfalle (Absturz der Helme der 
Jakobi-Kirche in Stettin, St. Matthias-Kirche in Berlin) legen 
es nahe, bei der Konstruktion der Turmhelme sehr vorsichtig zu 
sein, namentlich aber fur eine peinlich genaue Zimmerarbeit 
Sorge zu tragen. 

365. Wenn wie in Fig. 205 dargestellt, ein durchgehender 
Kaiserstiel Anwendung findet, so ist derselbe der Kernpunkt der 
Konstruktion, man fuhrt denselben, um den Fustpunkt unverrucklich 
zu machen, bis in den eigentlichen Turmkorper hinein und setzt 
ihn auf eine untere Balkenlage auf. Diese Balkenlage soll auf 
einem Absatz fret aufliegen und nicht vermauert werden, damit 
etwaige Schwaukungen der . Spitze dem Mauerwerk nicht allzu 
gefahrlich werden. 

366. In seder Balkenlage wird der Kaiserstiel von je zwei 
Zangenbalken, den sogen. Spannbalken, umfaht, man nennt diese 
Anordnung auch ein Balkenschloh. Die einzelnen 3,50—4,00 m 
hohen Stockwerke des Turmes erhalten Kehlbalkenlagen, welche 
gleichzeitig zur Aussteifung der Spitze dienen. Bon der untersten 
Balkenlage gehen vier Streben in den Kaiserstiel, welche jedoch 
nicht in gleicher Hohe angreifen, damit der Stiel nicht zu sehr 
gcschwacht wird. Dasselbe wiederholt sich dann mit zweimal 
je vier Streben im eigentlichen Helm. 

367. Die Kehlbalkenlagen werden von Holzwanden, be- 
stehend aus Schwelle und Rahm und sich kreuzenden Stuhl- 
saulen, getragen. 

Hat der Turmhelm eine achteckige Grundristform, so ordnet 
man Spannbalken, Streben rc. in zwei sich rechtwinklig kreuzenden 
Tiagonalen an und legt zwischen dieselben Wechsel zur Auf- 
uahme der Gratstichbalken rc. ein; das wiederholt sich in allen 
Kehlbalkenlagen. 

Ein Ilbergang vom Biereck zum Achteck wird durch Auf- 
schieblinge bewirkt, sonst aber die Konstruktion uberall so durch- 

Ralhke, Zimmerarbeiten 13 



146 

1   
nzn man 1  ] 

1   c 

gefuhrt, dah der sichere 
Stand des Kaiserstieles 
nicht in Frage gestellt wird. 

Jm ubrigen bleibt die 
Konstruktion dieselbe, man 
vermeide das kkberschnei- 
den der Holzer, forge da- 
fur, dah etwaige Zapfen- 
locher kein Wasser auf- 
nehmen konnen und ordne 
die einzelnen Verband- 
stucke so an, dah man sie 
auswechseln kann, ohne 
den ganzen Turmhelm in 
Mitleidenschaft zu ziehen. 

368. Man macht dieser 
Konstruktion nicht mit Un- 
recht den Vorwurf allzu- 
vielen Holzverbrauches, 
auherdem ist man auch 
der Meinung, dah der 
bis in den Turm hinein- 
reichende Kaiserstiel eher 
schadlich als nutzlich sei. 

Man greift daher viel- 
fach zu der in Fig. 206' 
dargestellten Helmspitzen- 

Fi«. 205. 
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konstruktion, bei der ein 
eigentlicher Kaiserstiel 

nicht mehr vorhanden, 
sondern an seine Stelle 
eine nur zur Aufnahme 
der Gratsparren bestimmte 
Helnistange getreten ist, 
sog. Mollersches System. 

369. Man sollte jedoch, 
aus den Erfahrungen der 
Neuzeit heraus, wenig- 
stens bis zur fcrtigen Ein- 
schalung solcher Turm- 
spitzen eine provisorische 
Verankerung nicht ver- 
schmahen, denn es erscheint 
nicht ausgeschlossen, dah 
an den Umsturzen der 
neuesten Zeit dieser Man¬ 
gel eine Hauptschuld tragt. 
In rvelcher Weise diese 
provisorische Verankerung 
anzubringen sein nurd, 
must von Fall zu Fall 
bestimmt werden. 

370. Bei der zur Dar- 
stellung gekommenen acht- 
eckigen TurmspitzeFig.206 

18* 

Fig. 208. 
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find die acht Ecken durch vier ganz durchgehende, iiberblattete 
Balken verbunden, welche auf einer sich uberschneidenden 
doppelten Mauerlatte aufgekammt find. In diesen vier Balken 
stehen die acht Gratsparren, die zwischenliegenden Stichsparren 
stehen auf einem mit den vorerwahnten Balken verzapften Stich- 
gebalk auf. Daruber wiederholen sich in Hohen von 3—4 m die 
Kehlgebalke in derselben Weise, bei welcken jedoch immer nur 
die parallel laufenden Balken in einer Hohe liegen, wahrend 
die kreuzenden Balken daruber angeordnet find; fie werden unter- 
einander verkammt und verbolzt. 

Die Helmstange reicht nur durch die oberen beiden Ab- 
teilungen und ist dort von den Balken schlohartig umfaht. 

371. In den unteren Geschoffen find zur Unterstutzung 
der Sparren und zur Herstellung eines unverschieblichen Dach- 
verbandes, fe vier aus Rahm und Schwelle und zwei sich 
kreuzenden Smhlsaulen bestehende Stuhlwande, fog. Andreas- 
kreuze angeordnet. Je zwei und zwei stehen sich in den Ge- 
schossen abwechselnd gegenuber, fie dienen gleichzeitig auch zum 
Tragen der Kehlgebalke. 

Die Zeichnung wird alles weitere klar machen. 
372. Von der Mitteilung weiterer Turmkonstruktionen 

kann suglich abgesehen werden, denn die mitgeteilten Konstruktions- 
prinzipien find ausreichend, um auch bei anderen Aufgaben 
Anwendung zu finden. Uber die geschweiften Turmdacher sprechen 
wir noch im nachsten Kapitel, dieselben finden neuerdings vielfach 
Anwendung. 

21. Kapitel. 

F. Das Bohlendach und die Auppel. 

373. Delorme und Gilly u. a. fuhrien s. Zt. an Stelle der 
geraden Sparren gebogene, aus Bohlen zusammengesetzte, in 
die Dachkonstruktion ein und vertraten den Gedanken, die Dach- 
flache gewissermafien zu wolben. Es gab auch eine Zeit, wo 
diese Dacher vielfach ausgefuhrt wurden. Da jedoch die Ein- 
deckung solcher gebogenen Dachflachen immer Schwierigkeiten 
macht, so verlieh man die Cache wieder und BohlendLcher ge- 
horen heute zu den Seltenheiten. 

374. In neuerer Zeit wendet man nur zwei Arten von 
Bohlendachern an. Einmal als Bogenkonstruktion im Jnnern 
ebener Dachflachen und dann um ein Turm- oder sonstiges Dach 
nach allhen so auszubilden, dah es sich als ein sog. Zwiebeldach. 
eine Kuppel oder ein gebogenes Dach darstellt. 



149 

375. Im Jnnern wird den gebogenen Holzern meist die 
Kreisform zu Grunde gelegt, so dah der Bohlenbinder ein Halb- 
kreis, ein Stichbogen oder auch ein Spitzbogen ist. In Fig. 207 

ist ein Bohlenbinder dargestellt, dessen Konstruktionsgedanke auf 
dem vereinigten Hange- und Sprengewerk beruht., Der Bohlen- 
bogen wird in der Regel aus 3 Lagen Bohlen mit versetztem 
Stoh zusammengesetzt und von den Zangen umfaht. Die Zug- 
stange giebt dem Ganzen eine feste Berankerung. Ein solcher 
Binder eignet sich fur Turn-, Reit- und Ausstellungshallen. 

376. Die Bohlenlagen werden mit versetztem Stoh zu- 
sammengelegt und durch umgenietete Nagel oder Schrauben 
verbunden. An den Enden verbindet man sie auherdem durch 
sogen. verkeilte Holznagel. Die Starke, Breite und Lange der 
auf den Jnnenseiten rauh belassenen Bohlen richtet sich nach 
der Spannweite, dem Radius rc. 

Die von Emy vorgeschlagene Art, die Bohlenbogen nach 
Art der Kutschfedern aus einzelnen ubereinander gelegten Brettern 
zu bilden, ist schwierig und hat im Zeitalter des Walzeisens 
keine Berechtigung mehr. Man wird mit seiner Hilfe bessere 
Konstruktionen ausfuhren konnen. 

377. Die zweite Art der Bohlendacher ist die schon er-- 
wahnte Herstellung von knopf- und zwiebelartigen Turmdachern rc. 
Sie wird sich ganz nach der jeweilig gewiinschten Form des 
Daches richten und ist im Grunde genommen nichts writer als 
ein gewohnliches Zeltdach, dem man die Bohlen nach der ge- 

Fig. 207. 
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wunschten Form aufnagelt. 
In Fig. 208 ist ein solches 
Zwiebeldach eines Erker- 
tLrmchens dargestellt, man 
wird in der Lage sein, auch 
andere Dacher darnach aus- 
fuhren zu konnen. Man 
bildet diese Dacher fast stets 
im Grundrist als Vielecke 
aus. 

378. Es bleibt uns nun 
noch das Kuppeldach; das- 
selbe ist ein Zeltdach mit 
bogenformigen Sparren, 
deren Herstellung genau die- 
selbe ist, wie beim Bohlen- 
dach. 

Man wird das Kuppel¬ 
dach me ganz rund machen 
konnen, da man es nicht 
rund einschalen kann, es 
genugt auch, wenn dieKuppel 
ein regelmatziges Vieleck ist 
mit so viel Ecken als Sparren 
vorhanden find, in Wirk- 
lichkeit wird die Wirkung, 
namentlich wenn die Kanten 
vorstehende Rippen erhalten, 
die einer wirklichen Kuppel 
sein. Selbstredend kann das 
Kuppeldach auch ein ein- 
faches Quadrat sein. 

379. In der Regel soll 
eine steinerne Kuppel uber- 
dacht werden und dazu wird 
dann eine sog. Schutzkuppel 
verwendet, welche nicht selten, 
um der inneren Lichtoffnung 
Licht zuzufuhren, eine sogen. 
Laterne erhalt. In unserem 
Atlas ist eine solche Kon- 
struktion dargestellt, welche 
selbstverstandlich nur sur 
kleinere Anlagen Anwendung 

Fig. 208. 
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sindet, denn bei grohen monumentalen Kuppeln wird man zum 
Eisen greifen, da eine Holzkuppel nie recht monumental sein 
kann. 

Auch diese Konstruktion wird ohne weiteres klar sein. Wir 
wollen nur noch bemerken, dah die runden Schwellen, Rahme, 
Sparren alle aus 3 Lagen Bohlen hergestellt find, im ubrigen 
haben wir es hier auch wieder mil einem liegenden Stuhl zu thun 

380. Damit find wir am Schlusse des wichtigen Kapitels 
von den Dachern angekommen, wollen jedoch noch kurz, unter 
Zugrundelegung des Satteldaches, fur die verschiedenen Deckungs- 
arten die qebrauchlichste Dachneiauna anaeben. Fiq. 209. 

^ Stroh- und Rohrdach 2 : 3. 
Ziegel-(Splint-)dach .1:2. 
Doppeldach ....2:5. 
Kronendach ....1:3. 
Schieserdach....3:10. 
Falzziegeldach . . . 1:5. 
Zinkdach 1:6—1:8. 
Teerpappendach . . 1 : 10—1 : 12. 
Holzcev'.entdach. . . 1 : 20—1 : 25. 
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22. Kapitel. 

G. Die Glockenstuhle. 

381. Zwar werden in neuerer Zeit auch die Glockenstuhle 
von Walzeisen hergestellt, allein es werden auch den holzernen 
Glockenstuhlen gewisse Eigenschaften bleiben, welche ihre Aus- 
fuhrung rechtfertigen. Unter diesen wird oft der Kostenpunkt 
Ausschlag gebend sein. 

382. Der Glockenstuhl soll einmal den Glocken ein sicheres 
Auflager bieten, so datz sie unbedenklich in Schwingungen versetzt 
werden konnen, andrerseits -soll er dazu helfen, diese Schwing- 
ungen fur das Gebaude, den Turm re., unschadlich zu machen. 
Der Theorie nach muhte der Glockenstuhl daher so konstruiert 
sein, datz er diesen Schwingungen absoluten Widerstand leisten 
konnte, das wird aber in der Praxis mehr oder weniger un- 
moglich sein, namentlich, wenn das Zapfenlager der Glocke ein 
gewohnliches ist. 

Es wird namlich in gewissem Grade der Glockenstuhl stets 
selbst mit in Schwingungen versetzt werden, was namentlich bei 
grohen und schweren Glocken der Fall sein wird, und es wird 
nun darauf ankommen, diese Schwingungen durch Konstruktion 
des Glockenstuhles nicht auf das Mauerwerk des Turmes zu 
ubertragen. 

383. Es ist also vor allen Dingen erforderlich, datz der 
Glockenstuhl moglichst isoliert steht und nicht mit den Balken- 
lagen verankert oder wohl gar mit dem Mauerwerk in Ver- 
bindung gebracht wird. Autzerdem must er in sich so fest kon¬ 
struiert werden, datz Schwingungen im Stuhl selbst nicht hervor- 
gerufen werden konnen. Es mutz auch dafur gesorgt werden, 
datz keine Glocke die andere beruhren kann, selbst beim Uber- 
schlagen kleiner Glocken, es mussen also etwa ubereinander 
hangende Glocken darnach eingerichtet werden. 

384. Bei der Konstruktion selbst miissen uberall, wo es 
angangig ist, durch Streben Dreiecksverbindungen hergestellt 
werden, alle Verbindungen find durch starke Schraubenbolzen zu 
sichern, welche so anzubringen find, datz sie beim Nachtrockneu 
der Holzer bequem und leicht nachgezogen werden konnen. 

Die verschiedenen Methoden der Glockenaufhangung miissen 
wir hier ubergehen, da uns das zu weit fuhren wurde; eine 
der am haufigsten angewendeten, ist die Rittersche. 

385. In Fig. 210 ist ein Glockenstuhl fur 2 Glocken dar- 
gestellt. Auf der Balkenlage ruhen stumps starke Schwellen, auf 
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diesen stehen die Glockenstuhlwande, bestehend aus Saulen und 
Rahmen mit den erforderlichen Streben. 

Fig. 210. 

Die Zeichnung wild die Konstruktion deutlich machen und 
man wird imstande sein, auch grohere Glockenstiihle zu kon- 
struieren, wenn solches ersorderlich sein sollte. 

23. Kapitet. 

8. Die holzernen l)auptgesimse. 

386. Wir haben in den vorigen Abschnitten der Haupt- 
gesimse bei den Dachstuhlen hin und wieder Erwahnung gethan,. 
aber wir mussen uns doch noch eingehender mit ihnen beschaftigen. 
Die Rede kann natiirlich nur von holzernen Gesimsen sein,. 
alle massiven Gesimse mussen fiir die Maurer- und Steinmetz- 
arbeiten bleiben, auch mussen die mit der Konstruktion der Haupt- 
gesimse im engsten Zusammenhange stehenden Rinnenanlagen 
fur die Klempner- rc. Arbeiten aufgespart werden und konnen 
hier nur im allgemeinen Erwahnung finden. 

387. Man sollte nun zwar, schon der Feuergefahrlichkeit 
halber, die grohen holzernen Hauptgesimskasten, die uns eine 
Monumentalitat vorspiegeln, die gar nicht vorhanden ist, ganzlich 
vermeiden, aber die grosten Ausladungen, der Wunsch nach 
reicher Wirkung lassen immer wieder zu Holzgesimsen und dem 
billigen Stuck greifen. 

388. Ein schones Hauptgesims dient dem Gebaude zur 
Zierde und es wird wohl noch viel Zeit vergehen, bis die 
iltachahmung von Steinbalken durch einen holzernen mit Farbe 
beschmierten Kasten ein ganz uberwundener Standpunkt ist. 

380. Bei der Konstruktion dieser Hauptgesimse handelt es 
sich nicht blost um diese austere Form, die sei der Formlehre 
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uberlassen, sondern auch um die richtige Bildung der Traufe 
und der Dachrinne. Es knupfen sich hieran gewisse Bedingungen, 
welche bei der Anlage von Gesims und Rinne von Belang find. 
Die Dachrinne ist vermoge ihrer Lage und ihrer Bestimmung 
mancherlei Beschadigungen ausgesetzt. Sie muh daher so ange- 
legt werden, dah sie Icicljt zuganglich ist, dah man die entstandenen 
Beschadigungen leicht entdecken und entsprechend ausbessern kann, 
und dasi etwa durch- oder iiberlaufendes Waster dem Gebaude 
nicht schaden kann. 

390. Bei vorhandenen alteren und bei untergeordneten 
Gebauden vermeidet man das Hauptgesims ganz, man nagell 
einfach zum Schutze der Balkenkopfe ein Brett vor und hangt 
die Rinne an entsprechenden Eisen frei vor das Dach; derselben 
wird das erforderliche Gefalle durch entsprechende Gestaltung 
der Rinneisen gegeben. Fig. 211. Das ist die einfachste Aus- 
bildung, sie sieht aber auch herzlich schlechl aus. 

Fig. 211. Fig. 212. 

391. Eine schon etwas bcssere Anlage ist in Fig. 212 
dargestellt, hier ist schon ein Hauptgesims aus Platte und Sima 
in Holz gekehlt vorhanden und die Rinne liegt mit Fall aus 
dem Dache. Bei stachen Dachern kann man jedoch eine solche 
Anlage nicht ausstihren, denn das etwa stauende Waster wllrde 
durch die Dachdeckung in das Gebaude leicht eindringen, oder 
man musite dann die Rinne ubermasiig breit machen. 

392. !l)iach den Eingangs dargelegten Anforderungen ist 
die Rinne und das Hauptgesims in Fig. 213 konstrniert, wie 
diese Figur denn auch ein Beispiel fur die Konstruktion der 
holzernen Hauptgesimse an sich bieten soil. Man wird daraus 
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ersehen, dah das Gesims 
ieinen Halt an den Zangen 
der Drempelwand findet, 
es werden zur weiteren Be- 
sestigung der Gesimsbretter 
nach der Schablone aus- 
geschnittene Gesimsknaggen 
eingemauert. Die Figur 
mogeauherdem einBildvon 
der allgemeinen Anlage der 
Dachrinne geben. Weiteres 
mussen wir fur die Klempner- 
arbeiten aufsparen. 

393. Erhalt das Gesims 
eine grohere Ausladung, so 
ivird zu seiner Befestigung 
ein entsprechendes Stich- 
gebalk angeordnet, welches 
seinen Halt andenDrempel- 
zangen findet. Die Fig. 214 

Jig. 214. 
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wird diese Konstruktion klar machen. Die hierbei zur Anwendung 
gelangende Kastenrinne hat ihre Schattensciten und setzt eine 
ganz vorziigliche Klempnerarbeit voraus. Wir miissen sie jedoch 
berucksichtigen, da sie haufig zur Anwendung kommt. Die Rinne 
liegt frei im Dachboden und kann daher jederzeit kontrolliert 
werden, hat aber die Gefahr in sich, datz das Wasser direkt 
durch eine schadhafte Stelle dem Gebaude erheblichen Schaden 
thun kann. 

394. Eine besondere Art der Gesimse find die sogen. 
Sparrenkopfgesimse, wie ein solches in Fig. 215 dargestellt ist. 

Fig. 215. 

Unter jedem Sparren ist ein Unterschiebling defejtigt, die Rinne 
ist als Kastenrinne durchgebildet; es eignet sich diese Art der 
Anlage ganz besonders fur flache Schieferdacher rc. 

Das moge uber die Konstruktion der holzernen Hauptgesimse 
genugen. Ein weiteres Eingehen aus formate Einzelheiten und 
Durchbildungen muh der Formenlehre, sowie dem Fassaden- 
Bau rc. uberlassen bleiben. Es wird nicht schwer fallen, sur 
die jeweitigen Besonderheiten die entsprechende Konstruktion zu 
finden. Man stelle jedoch stets den Grundsatz oben an, erst 
die Konstruktion, die Sicherheit und Zweckmatzigkeit, dann die 
Form. Eine gute zweckmaszige Konstruktion wird sich fast 
immer auch in eine passende, schiine Form bringen lassen. 
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24. Kapitel. 

6. Die abgebundenen Geruste. 

395. Unter Gerusten versteht man diejenigen voruber- 
gehenden oder zeitweisen Zimmerungen, melche nur als Mittel 
zum Zweck dienen, entweder als Lehren oder Modelle, Lehrge¬ 
ruste der Gewolbe, oder als Mittel, den Handwerkern den Zugang 
zu einzelnen Teilen des herzustellenden Gebaudes zu ermoglichen, 
den Transport der Materialien zu erleichtern oder die Herstellung 
des ganzen Gebaudes uberhaupt moglich zu machen. 

396. Diese Zimmerwerke mussen von alien Dingen die er- 
forderliche Sicherheit und Zestigkeit haben, doch ist, da sie meist 
nur auf kurze Zeit ihrem Zweck dienen, auf die Daner ihres 
Bestehens weniger Rucksicht zu nehmen. Haufig sollen auch die 
verwandten Hblzer spater anderen Zwecken dienen, man richtet 
sich dann mit dem Abbund danach ein und verschneidet sie 
moglichst wenig. Schliehlich hat man nicht notig, auf das Aus- 
sehen irgend welche Rucksicht zu nehmen. 

397. Haufig werden auf diesen Gerusten Maschinen zum 
Heben re. aufgestellt oder bewegt, auch kommt es zuweilen beim 
Bau weitgespannter Eisenhallen re. vor, dasi die ganze Rustung 
sahrbar gemacht werden musi. Wir verlieren uns nicht in diese 
Einzelheiten, sondern betrachten an der Hand von Beispielen die 
Lehrgeruste und die Arbeitsgeruste. 

398. Zur Herstellung der meisten Gewolbe find Lehrgeriiste 
erforderlich und zwar von der einfachen Wolbescheibe, dem Fenster- 
luchbogen re., welche sich der Maurer selbst herstellt, bis zum 
grohen abgebundenen Lehrbogen fur weitgespannte Gewolbe. 

Bei diesen Lehrbogen unterscheiden wir nun die aus Latten 
oder Brettern genau nach der herzustellenden Bogenform gebildete 
Einschalung und die den Bogen und die Einschalung unter- 
stutzende Holzkonstrnktion, die sich nach der Schwere des Ge- 
wolbes und nach der Art der moglichen Unterstutzung richtet, 
also feste und gesprengte Lehrgeruste. 

399. Um die Schalung zu unterstutzen, wird man einzelne 
der Bogenform entsprechende Rippen bilden, um deren Konstruk- 
tion es sich hauptsachlich handelt, dann wird man diese Rippen 
gegen einander in der Achse des Gewolbes sestlegen, es entsteht 
also gewissermahen Binder und Langenverband. 

490. Von den Gewolbescheiben und den Lehrbogen, die sich 
der Maurerpolier selbst herstellt, sehen wir ab und beschranken 
Uns darauf, einen grosieren aus Bohlen konstruierten Lehrbogen 
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fiir einen elliptischen Kellergurtbogen in Fig. 216 darzustellen. 
Die Zeichnung wird ohne weitere Erlauterung klar sein. 

Fig. 218. 

401. Wir haben nicht notig, hier naher auf die Gewolbe re., 
einzugehen, diese folgen in einem der nachsten Bands. Auch 
die Formen der einzelnen Bogen und Gewolbe und wie die- 
selben aufgerissen werden, kennen wir und so sollen hier in den 
nachstehenden Figuren nur eine Anzahl von Beispielen gegeben 
werden, nach denen es leicht sein wird, auch andere Aufgaben 
zu losen. Wir haben uns dabei auf den Hochbau beschrankt 
und wollen nur noch bemerken, dap zwar in den Figuren uber- 
all, der Einfachheit halber, der Rundbogen angewendet wurde, 
dah aber selbstverstandlich auch jede andere Bogenform ebenso 
hergestellt werden kann. 

402. Uberall wird der eigentliche Wolbekxanz aus 5 cm 
starker, Bohlen doppelt hergestellt und durch einzelne Pfosten und 
Streben mit einem durchgehenden Schwebholze in feste Ver- 
bindung gebracht. 

Bei groheren Lehrgerusten ist das Holzwerk der einzelnen 
Bogenrippen so zu ordnen, dah moglichst viele unverschiebliche 
Dreiecksverbindungen entstehen. 

404. Meist werden die groheren Lehrbogen als Hange- oder 
Sprengwerke mit durchgehender Schwelle konstruiert, auch werden 
die einzelnen Verbindungen genau so hergestellt, wie das bei den 
ubrigen Zimmerwerken ublich ist. Auch hier spielt die Versatzung 
eine Hauptrolle, es werden alle Verbindungen auherdem durch 
Schrauben, Bolzen rc. gesichert. 

Die Figuren 217, 218, 219 geben eine Anzahl von Bei¬ 
spielen fur solche grosteren Lehrgeruste und bedurfen einer weiteren 
Erlauterung nicht. 
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404. Was nun an sonstigen Vorrichtungen zum Ausrusten rc. 
erforderlich ist, gehort nicht hierher, sondern ist Sache des Ge- 
wolbeerbauers, der Zimmermann beschaftigt sich in der Regel 
nur mit der Herstellung des Lehrbogens. 

405. Die abgebundenen Baugeruste find aus Schwellen, 
Pfosten, Rahmen, Streben, Zangen und Balken zusammengesetzt, 
ihre Konstruktion wird sich nur von Fall zu Fall bestimmen 
lassen, meist wird es sich darum handeln, sie nach einer bestunmten 
Zeichnung herzustellen. 

400. Die abgebundenen Rustungen werden stets vom Zimmer¬ 
mann hergestellt, wasirend die ^>ersiellung der Stangenrusiung 
Sache des Maurers ist. 

Diese abgebundenen Rustungen sind zwar crheblich tenrcr 
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cl§ die Stangenrustungen, aber sie find auch zuverlassiger und 
stabiler und find bei groHen Monumentalbauten, deren Her- 

Fig. 221. 

stellung mehrere Jahre erfordert, garnicht zu entbehrcn, insbe- 
sondere iiberall da, wo es sich um das Heben und Vcrsetzen 
grotzcr Werkstucke handelt. 

Ratsrke. Kiminerarbcilr'n. U 
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407. Man setzt die Futze der Standbaume in eichene 
Schwellen, um ihnen einen befseren Halt zu geben. Eine ganz 
besondere Zuverlassigkeit dieser Rustungen liegt aber darin, dah 
an Stelle der Stricke, Klammern, Gerusthalter rc. nur Schrauben- 
bolzen Verwendung finden und dah also alle leicht zerstSrbaren 
Bindeelemente vermieden find. Fig. 220. 

408. In Fig. 221 ist eine fahrbare Rustung dargestellt, 
welche bei inneren Arbeiten Anwendung finden kann. Jhre 
Konstruktion ist einfach und klar und leicht verstandlich. 

Bei der Konstruktion aller dieser Rustungen u. s. w. rvird 
es jedesmal daraus ankommen, die dem jeweiligen Zweck am 
besten entsprechende zu finden und zu wahlen und das wird dem 
denkenden Techniker dann nicht schwer fallen, wenn er nur 
dabei die Grundprinzipien Sicherheit, Festigkeit und Dauer- 
haftigkeit nicht aus dem Auge laht. 
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25. Kapitel. 

7. Die Thurgerllste. 

409. Zur Herstellung der Thur-Offnungen werden in den 
meisten Fallen gewisse Holzkonstruktionen angewendet, welche 
gewifsermahen den Ubergang zu denen des inneren Ausbaues 
bilden und welche wir darum an den SchluH der Betrachtungen 

uber Zimmerkonstruktion 
setzten, um den Ubergang ^ ^   - - . ^ 
zu den noch zu besprechen- , " ' ^ 
den Ausbau-Arbeiten zu ge- f ^ — 
winnen. Zu den. Ausbau- 
Arbeiten rechnen wir: a) die 
Holzdecken, b) die Fuhboden, 
c> die Wandbekleidungen, 
6) die Treppen aus Holz, 
Stein und Eisen und e) die 
Tischlerarbeiten fur Fenster, 
Thuren, Thore u. s. w. 

410. In Wanden, die 
nicht starker als ein Stein 
find, werden die sogenannten 
Bohlenzargen verwendet, 
welche gleichzeitig als Thur- 
futter dienen und dasselbe 
within ersetzen. Fig. 222. 
Dieselben werden gefertigt 
aus 4 bis 6,5 cm starken 
Bohlen, von denen die fenk- 
recht stehenden wit den wage- 
rechten gut verzapft, verkeilt 
und wit Holznageln befestigt 
werden. Die oberen und 
unteren Stucke stehen an 
beiden Seiten etwa 20 cm 
uber, werden schrag abge- 
fchnitten und sollen durch 
die vorgreifenden Steine 
ihren Halt finden. 

411. Auherdem werden zur Befestigung an die Seitenbohlen 
dreikantige Leisten genagelt, welche dann eingemauert werden. 

Die vielfach vorgeschlagene Befestigung durch Heine Anker 
ist uberflussig, denn durch das unvermeidliche Setzen des Mauer- 

14* 

\ ' 1 1 v 

■wi 1 1 r, ) 
Fig. 222. 
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werks it)tub die Zarge sehr bald so eingeklemmt, datz an ein 
Herausfallen schwerlich zu denken ist. Die Bohlenzarge wird 
im Jnnern sauber gehobelt, erhalt wohl ofter auch gleich auf der 
einen Seite den der Thur entsprechenden Falz. 

412. Uber der Bohlenzarge ist stets ein Entlastungsbogen 
anzuordnen, damit der Mauerdruck auf die senkrechten Stucke 
ubertragen werden kann, da sonst ein Durchschlaaen des Kovi- 
stuckes nicht ausgeschlossen ist. 

413. Werden spater auf beiden Seiten Bekleidungen auf- 
genagelt, so ist das Thurfutter vollstandig ersetzt. Da jedoch 
die verwendeten starken Holzer leicht reihen, so wendet man bet 
besseren Bauten lieber besondere Futter an. Davon spater. 

414. Um die Thiirfutter be- 
festigen zu konnen, dienen als 
einfachstes Mittel die Dubel. und 
Uberlagsbohlen, oder besser llber- 
lagsholzer. Man laht auf jeder 
Seite der Thur 2—4 schrvalben- 
schwanzformige Dubel am besten 
von Eichenholz einmauern, auf 
welchen spater das Futter Be- 
festigung findet. Der obere Ab- 
schluh geschieht durch dieliberlags- 
bohle oder besser durch 2 oder 
3 Kreuzholzer, uber welchen dann 
wieder der Entlastungsbogen an- 
geordnet wird ganz wie bei den 
Bohlenzargen. Fig. 223. 

415. Bei allen Mauern, welche starker find als ein Stein 
wendet man bei besseren Bauten die sogenannten Blockzargen 
an. Diese Zargen werden aus Kreuz-Holz nach Fig. 224 zu- 
sammengesetzt. Sie bestehen aus zwei vollstandigen Kreuzholz- 
Rahmen, welche durch kleine Querriegel mit einander ver- 
.bunden find. Fig. 224. 

416. Die Befestigung dieser Blockzargen erfolgt in der 
einfachsten Weise durch das zwischen die Rahmen greifende 
Mauerwerk. Ein Entlastungsbogen ist hier ebenso wie bei den 
ubrigen Zargen rc. anzuordnen, damit kein Verdriicken oder Ver- 
sacken eintreten kann. 

Blockzargen wendet man bei besseren Bauten an, sonst kann 
man sich aber, wenn ein Verziehen der langen Diibel be- 
fiirchtet wird, mit sogenannten senkrechten Dtibeln helfen. Man 
schneidet aus ca. { Stein im Quadrat starken Hiilzern Dubel 



165 

non 2—3 Steinschichten Lange, also 15—22 vm lang und 
mauert diese an passenden Stellen so ein, daH das Holz der 
LLnge nach steht. Diese Dubel weroen nicht leicht locker, da 
Holz in dec Lange nur wenig schwindet und lassen sich uberall 
da anbringen, wo sie erforderlich sein sollten. 

Damit find wir am Ende der Zimmerkonsiruktion ange- 
langt; was nun noch fehlt, sind die Ausbauarbeiten an Decken, 
Wanden und Fuhboden sowie die Treppen, ihnen soll ein be- 
sonderer Teil mit den Bautischlerarbeiten im sZusammenhange 
grwidmet werden. 
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Bautischler- mtb Ausbau- 

1, Wir haben in den Kapiteln uber die Zimmerkonstruktion 
die gesamten Arbeiten kennen gelerut, welche zur Hestellung des 
Rohbaues erforderlich find. Schon in der Einleitung zu diesen 
wurde darauf hingewiesen, dah es nicht angangig sei, die Zimmer- 
und Tischlerarbeiten streng von einander zu trennen, da einmal 
in manchen Gegenden dieselbe Arbeit vom Tischler ausgefLhrt 
wird. welche in anderen Gegenden dem Zimmermann zufallt, und 
da ferner manche Arbeiten uberhaupt nicht von einander zu trennen 
find. Diese sollen denn auch hier im Zusammenhange be- 
sprochen werden. 

2. Wenn also angenommen wird, dah das Haus im Roh- 
bau fertig ist und der Ausbau zu beginnen hat, so handelt es sich 
um eine Reihe von Arbeiten, welche zur Fertigstellung des Ge- 
baudes erforderlich find und von denen es ganz gleichgLltig ist, 
ob sie der Zimmermann oder der Tischler ausfuhrt. Jedenfalls 
ist es besser, wir betrachten sie im Zusammenhange unb uber- 
lassen es jedem, dieselben ausfuhren zu lassen, von wem er will. 

Von 

Architekt paul Rathke, 
Direkror der yanowerkerschule in Dessau. 

1. Kapitel. 

1. Allgemeines. 
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3. Zu ben in ben Kreis unserer Betrachtungen zu ziehendeu 
Arbeiten gehSren 

1. die Decken, 2. die Futzboden, 3. die Ver- 
tafelungen, 4. dieTreppen und 5. dieeigentlichen ' 
Bautischlerarbeiten zu Thuren, Fenstern u. s.w.*) 

In dieser Reihenfolge wollen wir uns mit den Gegenstanden 
befassen und kann dabei naturlich nur immer von den betreffenden 
Holzarbeiten die Rede sein, wahrend alle Arbeiten der ubrigen 
Gewerke unberucksichtigt bleiben muffen, es sei denn, datz ohne 
ihre Hilfe die Herstellung des betreffenden Teiles iiberhaupt un- 
moglich ist. Eine Ausnahme hiervon sollen die Treppen machen, 
die wir alle im Zusammenhange kennen lernen wollen.. 

4. Aus den Kapiteln uber Zimmerkonstruktionen find uns 
die gebrauchlichsten Deckenbildungen bekannt und kommen daher 
die eigentlichen Zwischendecken hier nicht mehr in Frage, ebenso 
wird es genugen, wenn wir der einfachen Schalung Erwahnung 
thun, dieselbe wird aus schmalen, aufgetrennten Schalbrettern 
hergestellt und uber die Balken genagelt, dann wird fie vom 
Maurer gerohrt und geputzt. Das ist die gebrauchlichste Art. 
Die sonstigen Abweichungen find schon bei der Mauerkonstruktion 
besprochen und interessieren den Holzarbeiter nicht. Nun kommen 
aber cine Reihe von Deckenbildungen in Holz vor und diese wollen 
wir eingehender betrachten. 

2. Die Holzdecken. 
5. Soll eine einfache Holzdecke hergestellt werden, so wendet 

man dazu die fog. Stulpdecke an. Die Balken werden gefalzt 
und in diesen Falz werden Bretter eingeschoben, die sich unter- 
einander 2,5—5 cm uberdecken, dann wird oben die Ausfullung 
mit Lehm u. s. w. aufgebracht. 

6. Soll nun diese Stulpdecke von unten sichtbar bleiben 
und ein entsprechendes Aussehen erhalten, so werden dazu gleich- 
breite gehobelte Bretter verwendet. Man kehlt die unteren an 
beiden Seiten, llberschiebt die oberen glatt und heftet fie mit 
Drahtstiften; die sichtbar bleibenden Balken mussen entsprechcnde 
gleiche Teilung erhalten, fie werden durch Kehlung re. dem 
Ganzen angepastt. Fig. 1 zeigt eine solche einfache Decke. 

7. Besser ist es jedoch, wenn nach Fig. 2 die Bretter ge- 
*) Thitren und Fcnstcr liefcrn wir im Znsaimiimhang in eiitent fpatcvcn Bande 
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nutet werden; der Eindruck ist derselbe. aber die Decke ist dichter 
und solider. 

Man kann auch nach Fig. 3 auf die mit Falz aneinander 
geschobenen Bretter oben Fugen-Deckleisten nageln. Die Decke 

Fi
g.
 S

. 
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tft dann ohne Ueberstulpung als ebene Flache ausgefuhrt auch 

erhalten die Bretter eine entsprechende Kehlung, ebenso naturlich 

die Balken. 
Eine andere Art der Her- 

stellung zeigt Fig. 4. Hier find 
die Bretter ganz glatt gelassen und 

entsprechend profilierte Leisten von 
unten uber die Fugen genagelt. 

Werden zu diesen Decken ver- 
schiedene Holzer, z. B. Kiefer und 
Eiche, verwendet, oder wird ein 

entsprechender Anstrich aufgetragen, 

so lassen sich ganz hubsche Effekte 

erzielen. 
8. Eines soll man aber bei 

der Herstellung dieser Decken be- 

sonders beachten. Man bringe den 
Lehm und dieAusfullungnichtdirekt 

auf die Bretter und Leisten auf, 

fondern lege entweder eine besoudere 
Schwartendecke daruber oderbesser, 

man stelle durch Dachpappe, welche 

zu gleicher Zeit die Hellhorigkeit 
vermindert,eineJsolierungzwifchen 

Decke und Fiillmaterial her. Vergl. 

Fig. 1. 
9. Da bei der fur die Ein- 

schubdecke erforderlichen Falzung 

die Balken geschwacht werden, so 

wendet man jetzt haufiger die 
Einschneidedecke an. 

Es werden hierbei die Balken 

wieder sauber gehobelt, gefast, ge- 
gekehlt u. s. w. Die an dieselben 
angenagelten oder besser ange- 

schraubten Leisten oder Latten 

werden gleichfalls profiliert und 

die Unterseite der Bretter wird gleichfalls gehobelt ' und ge- 

stabt. Jin iibrigen konnen selbstverstandlich die in Fig. 1—4 
dargestellten Methoden auch hier Anwendung finden. Fig. 5 zeigt 
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cine solche Decke ganz in Holz mit einer entsprechenden Felderteilung. 
10. Eine sehr hiibsche Ausfuhrungsart ist die in Fig. 6 

-argestellte. Hier find nur die Balken und Leisten gehobelt und 

profiliert, wahrend das eigentliche Deckenfeld gerohrt und geputzt 

und mit entsprechender Malerei versehen wurde. Selbstredend ist 

auch hier fur eine Jsolierung gegen das Fullmaterial zu sorgen. 

11. Wir haben schon der Schaldecken Erwahnung gethan, 

ivollen jedoch noch nachholen, dah die Breite der Schal^>retter nicht 
uber 16 cm sein soll, die Sttirke betragt 2—2,5 ew. Die Her- 
stellung der Schaldecke ist einfach und Sache des Zimmermanns. 

12. In gewisser Beziehung ahnlich den eingangs be- 

sprochenen Decken find die sog. Kassettendecken; das sindDecken, welche 
nicht nur zwischen den einzelnen Balken, sondern auch noch in den 

einzelnen Balkenseldern Vertiefungen zeigen. 

13. Wahrend also bei den sog. Balkendecken sich nur langliche, 

«v. durch Leisten etc. geteilte glatte Felder zeigten, werden bei 
der Kassettendecke noch vertiefte Unterabteilungen gebildet und jede 
solche Vertiefung heiht eine Kassette, ihre Form ist verschieden; 

am haufigsten kommen vor: das Quadrat, das Rechteck, das Sechs- 

und Achteck, der Kreis und Kreisteile. 

14. Die einfachste Bildung und gewissermatzen die kon- 

struktiv einzig richtige ist die in Fig. 7 dargestellte. Die Balken 
liegen in genau gleichen Entfernungen, sie find mit gehobelten und ge- 

kehlten Brettern bekleidet. Noch konstruktiver ware es, wenn man 
die Balken selbst hobelte und entsprechend kehlte. Da jedoch hierzu das 

Balkenholz nicht immer langt und sich eignet, so hilft man sich mit 

Verbretterungen. Zwischen die Balken find nun Querholzer, Riegel 
von schwacheren Holzern eingeschoben oder aber es werden hohle, aus 

Brettern entsprechend zusammengenagelte Kasten zwischen die Balken 

eingesetzt. Rings um die so entstandenen Felder werden profilierte 

Leisten genagelt und aus diese kommen dann die holzernen Kassetten- 
felder, welche entweder aus gehobelten etc. Brettern hergestellt 

werden, oder welche man einfach als geputzte Deckenfelder ausbildet. 

Die eigentliche Zwischendecke wird dann wieder so gebildet, 
wie schon vorhin beschrieben. 

15. Unsere heutigen modernen, sur grotzere und kleinere 
Raume hergestellten Kassettendecken haben jedoch mit der eigent- 

lichen Balkenlage resp. mit der Decke iiberhaupt nichts mehr zu 
thun. Sie werden hergestellt aus entsprechenden Verbretterungen, 
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welche sich in der Mehrzahl als hohle Kasten 

darstellen und die dann auherlich den Eindruck 

massiver Balken machen. Jhre Befestigung 

findet eine solche Decke an den eigentlichen 
Deckenbalken. In der Fig. 8 ist eine solche 

Decke dargestellt. Aus der Figur wird die 

Art der angewendeten Konstruktion klar sein 

und werden von Fall zu Fall etwa erforder- 

liche Anderungen sich leicht bestimmen lassen, 
das Prinzip bleibt immer dasselbe. 

16. Bei unsern modernen Bauten wird 

es oft vorkommen, datz eiserne Deckentrager 

mit Holz zu verkleiden find, eine Anordnung, 
welche nach dem Vorgetragenen keineSchwierig- 

keit bieten wird. In Fig. 9 ist eine solche 

Decke genauer detailliert zur Darstellung ge- 

kommen. 
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Fig. 8. 



Lafel 2. 
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2. Kapitel. 
3. Die Fuhboden und Fuhleisten. 

17. Die holzernen Fuhboden werden aus Brettern mit oder 
ohne Anwendung von Leim, dicht an einander schliehend auf die 
Balken oder Unterlage aufgenagelt oder aufgeschraubt. Sie haben 
zwar einen grohen Nachteil, indem durch das Nachtrocknen der 
Bretter die Fugen sich offnen, was viele Ubelstande mit sich bringt, 
aber sie find in unserem nordischen Klima doch das einzig passende 
Fuhboden-Material. Man hat nun, um die durch das Nachtrocknen 
entstehenden Schaden zu mindern, mancherlei Fuhbodeukonstruktionen 
ersonnen und werden wir spater auch einige davon kennen lernen. 

18. Als Unterlage des Fuhbodens ist entweder eine Balken- 
lage vorhanden, dann werden die Fuhbodenbretter einfach auf die 
Balken aufgenagelt, oder es fehlt eine solche, dann mussen soge- 
nannte Fuhbodenlagerholzer angewendet werden. Das hat z. B. 
zu geschehen, wenn der Fuhboden uber gewolbten Raumen, im 
Erdgeschoh angeordnet werden soll, oder wenn er in einem nicht 
unterwolbten Raume daselbst ausgefiihrt werden muh. 

19. Zu den Fuhboden-Lager-Holzern verwendet man am 
besten Eichenholz von 10/13 und 13/13 cm Starke in Entfernungen 
von 0,80 und 1,10 ru. Werden die Lagerholzer uber einem 
Gewolbe verlegt, so erhalten sie eine Bettung von reinem, scharf 
getrockneten Fluhkies, nachdem man ihnen vorher einen Anstrich 
von Antinonnin oder Carbolineum^ gegeben hat. Man achte ja 
auf eine recht sorgsame Ausfuhrung dieser Fuhboden, da synst 
leicht die Gefahr der Schwammbildung hervorgerufen werden kann. 
Auch uber dem Scheitel der Gewolbe muh noch mindestens 3 em 
Auffullung vorhanden sein, damit der Druck besser uber das gauze 
Gewolbe verteilt werde. 

20. Ist eine Unterwolbung nicht vorhanden, so ist doppelte 
Vorsicht geboten, jedenfalls ist es sehr bedenklich, die Lagerholzer, 
selbst wenn man sie gut antiseptisch behandelt hat, direkt auf den ge- 
wachsenen Boden zu legen. Man legt dann besser den Fuhboden 
hohl, indem man die Lagerholzer auf kleine gemauerte Pfeiler, 
welche man sorgfaltig durch Jsolierpappe isvliert hat, auflegt. Der 
entstandene Hohlraum ist in geeigneter Weise zu luften, etwa so, 
dah man fur Zufuhrung von Auhenluft durch vergitterte Schlitze 
sorgt und zur Abfuhrung der Luft ein zwischen Schornsteinen 
liegendes Ventilationsrohr benutzt. Wild der Fuhboden im Winter 
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zil fatt, so schlieht man die Schlitze, auch bringt man wohl noch 

eine Zwischendecke zwischen den Lagern an. 
21. Bei der Ausfuhrung der Fuhboden uber nicht unter- 

kellerten Raumen ijt, wie gesagt, die grohte Vorsicht zu beobachten 

und ist namentlich alles zu vermeiden, was zur Schwammblldung 
etc. Veranlassung bieten konnte. 

Man kann daher auch, wenn fur die Ausfuhrung von Pfeilern 

kein Platz sein sollte, die Futzbodenlager auf eine Beton-Unterlage 
verlegen und in reinen scharfen Fluhkies betten. Trankt man dw 

Holzer noch vorher mit Antinonnin, so wird jede Gefahr beseitigt 

22. In der Fig. 10 ist eine Fuhbodenkonstruktion auf 

Lager und Pfeilern und 

in Fig. 11 eine solche 
auf Beton-Unterlage ge- 
geben/ Bon der Dar- 
stellung einer Fuhboden¬ 
konstruktion uberGewolbe 

kann fuglich abgesehen 
werden. 

23. Die Lagerholzer 

werden auf jeden Fall 
wagerecht verlegt. Hier- 

nber werden dann die 
Fuhboden rechtwinklig 

krenzend aufgenagelt. Nach der Zurichtung, welche die Bretter 
vor > dem Verlegen erfahren, unterscheiden wir zunachst 

„gewohnliche Fuhboden", „Patent" und „Parkett-Fuhboden" 

Fig. 10. 

Ijlaib 
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Die zu verwendenden Bretter find 2,5 3,0 3,5 und 4,0 cm stark. 
Bohlenfuhboden wendet man nur in Ausnahmefallen an. Es sei 
z. B. hier gleich auf die in den Etagen vorkommenden Ofenaus- 
bohlungen verwiesen. Das ist eine Vorrichtung, um dem Ofen 
einen sicheren Stand zu bieten. Die Balken werden oben gefalzt 
und die rauhen Bohlen bundig aufgenagelt. Fig. 12. 

, 24. Je nach der Beschaffenheit der Oberflache der Bretter 
unterscheiden wir nun „rauhen" und „gehobelten" Fuhboden. 

Rauher Fuhboden kann selbstverstandlich nur fur ganz 
untergeordnete Raume, Boden, Magazine etc. Verwendung finden. 

25. Eine weitere Unterscheidung ergiebt sich aus der Zu- 
richtung der Seiten der Bretter gegen einander, und zwar kommen 
folgende vor: 

gestrichener oder gefiigter Fuh- 
boden, das, ist solcher, bei dem bti 
an einander stohenden Kanten nm 
glatt gehobelt, gestrichen oder ge 
fiigt find. Wird nur bei gewiihn 
lichem rauhem Dachfuhboden unt 
Blindboden angewendet, 
gefalzter Fuhboden (Fig. 13> 
Jedes Brett erhalt einen Falz vor 
der halben Brettstarke und greis! 
so ubereinander, 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

3. der gespundete Fuhboden, bei ihm greifen die Bretter 
mit Ruth und Feder in einander (Fig. 14), 

4. der gefederte Fuhboden, bei ihm erhalten samtliche Bretter 
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Fiir bessere Raume wendet 

einen Nuth, beim Legen 
werden sie durch eine ein- 
geschobene Feder verbun- 
den (Fig. 15). 

Fig. 15. man nur die drei letzteren, de¬ 
fenders den gefederten Futzboden an. 
26. Einen grotzen Ubelstand bieten alls diese Futzboden durch 

das Trocknen der Bretter und in den dadurch entstehenden Fugen, 
durch welche das Waster beim Scheuern, kleine Gegenstande u. s. w. 
in die Ausfullung eiudringen und so leicht einen Herd fur Pilze, 
Mikroben, Bakterien u. s. w. bilben, welcher den Bewohnern oft 
verderblich wird, ohne datz man recht weitz, woher das Uugesunde 
einer Wohnung kommt. 

27. Man verkittet und federt oder spahnt dann die Fugen 
aus, denn ein Nachtreiben der Bretter ist meift unthunlich, man 
mutzte denn den ganzen Futzboden aufnehmen. > 

28. Der gespundete und der gefederte Futzboden ist der am 
haufigsten angewendete, die Spundung giebt dem ganzen Futzboden 
einen gewissen Halt, ebenso die Federung, indem ein Brett das 
andere niederhalt. 

Die Federn musien so geschnitten werden, datz ihre Fasern 
rechtwinkelig oder schrag gegen den Futzboden laufen. 

29. Beim Legen der Futzboden wird, nachdem die Lager- 
holzer genau wagerecht verlegt find, an einem Ende des Zimmers 
mit^ dem Ortbrett begonnen. Es ist eine Hauptsache, datz der 
Futzboden mit ganz dicht schlietzenden Fugen verlegt wird, und 
datz die Bretter genau an einander pastend zusammengetrieben 
werden. Die Fuge mutz aus der ganzen Lange dicht schlietzen. 
Mit Hilfe von eisernen Klammern und Holz-Keilen werden die 
einzelnen Bretter fest an einander getrieben und genagelt. Die 
Lange der Nagel hat das 3fache der Brettstarke zu betragen. 

30. Liegen die Balken nicht genau gleich hoch, so futtert 
man mit Federn aus oder man zwergt die Bretter unten ab, so 
datz alles genau wagerecht liegt. 

31. Das zu Futzboden am meisten verwendete Holz ist 
Kiefernholz. Fichten- und Tannenholz nutzt sich leichter ab. Alle 
Bretter werden mit der Kernseite nach unten gelegt, weil sie sich 
dann nicht so leicht werfen. Autzerdem hat man darauf zu achten. 
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dah die Bretter genau fur den Raum in der Lange passen und 
bei besseren Fuhboden nicht allzusehr in der Breite differieren. 

32. Sind die zu dielenden Raume so long, dah ein Brett- 
stoh nicht ausreicht, so stoht man die Dielen nicht etwa stumps 

an einander, sondern man 
schiebt ein Brett der 
Quere nach ein, ein soge- 
nanntes Friesbrett, man 
wird die so entstehenden 
Teilungen gleich groh 
machen. Trifst der Fries 
auf keinen Balken, so 
mussen kleine Wechsel oder 
dergl. eingelegt werden. 
Fig. 16 zeigteinensolcheu 
Fuhboden mit Fries. Es 

Fig. 16. sei noch bemerkt, dah 
man durch Anwendung von Eichenholz fur die Friese eine gewisse 
Abwechselung hervorbringen kann. 

33. Stellt man den gehobelten und gefederten Fuhboden 
aus lauter 12 cm breiten Brettern her, so erzielt man eine aus- 
gezeichnete Dielung, deren Fugen kaum klaffen werden und die 
neben einem schonen Aussehen verhaltnismahig billig sein wird. 
Jedenfalls ist sie dem noch zu erwahnenden Patentfuhboden vor» 
zuziehen. Man nennt diesen Fuhboden auch Riemenfuhboden. 

34. Eine besondere 
Abart ist der sog. Wiener 
Stabfnhbvdcn Fig. 17. Der 
selbe wird sowoht in Eichen 
als auch in Kiefern, neuer- 
dings auch aus B uchenholz 
hergestellt. Er wird mit Ber- 
satz und unter einem Winkel 
von 45" gegen die Zimmer- 
achse verlcgt. Aian macht 
die einzelnen Stabe nicht 
nber 13 cm breit, der Boden 
wird gcfedert und in den 
Fugen vcrdeckt gcnagelt. An 

vielen Orten rechnet man ihn schon zu den Parkettbvden. 
Fig. 17. 
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35. Patentfuhboden wird in der Weise hergestellt, dah der 
Fuhboden eines ganzen Zimmers zu einer einzigen Tafel verleimt 
wird und dah der Boden nicht genagelt, sondern durch Fiihrungs- 
leisten an den Balken festgehalten wird. Derselbe kann sich daher 
in wagerechter Richtung frei bewegen. ^ 

diese Tafeln von unten eichene Leisten 5 mit seitlicher Feder ein- 
geschoben aber nicht verleimt. Die einzelnen Tafeln werden nun 
eingeschoben, unter einander verleimt und fest angetrieben. Wie 
der Schluh am Ortbalken herbeigefiihrt wird, zeigt Fig. 18 bei o. 

Man muh dafur sorgen, dah beim Verleimen der einzelnen 
Tafeln dieselben nicht auf dem Balken festkleben, zu welchem Ende 
man am einfachsten Papierstreifen unterlegt. . 

Der Fuhboden muh sehr sauber und leicht in den Fuhrungs- 
leisten angefertigt werden, wenn er seinen Zweck erfullen fall, auch 
darf das Fiillmaterial, welches ganz trocken sein muh, nicht bis an 
ihn heranreichen. Man kann sonst leicht eine klaffende Fuge 
mitten im Zimmer bekommen. Wenn der Fuhboden nun nach 
Jahr und Tag zusammengetrocknet ist, so schlieht man die, meist 
an der Fensterseite entstehende Fuge , mit einem entsprechenden 
Vrettstreifen. 

Man darf diese Fuhboden nicht scheuern, da sonst der Leim 
aufweichen wurde, und bohnt man sie daher am liebsten. 

. 37. Parkettfuhboden bestehen aus verleimten Tafeln, welche 
entweder massiv oder fourniert find und welche in besonderen 
Fabriken hergestellt werden. 

Beim Parkettfuhboden (Fig. 19) hat man zwei verschiedene 
Teile zu unterfcheiden, den sogenannten Blindboden und die eigent- 
lichen Parketttafeln. Der Parkettfuhboden ist der schonste, reichste 
und wirknngsvollste Fnhbvdenbelag und ist fur die Ausstattung 
besserer Raume unerlahlich. 

Nat like, BariUichler- und Ausbau-Arbeiten 2 

Fig. 19. 

36. In Fig. 18 
ist die Konstruktion 
des Patentfuhbodens 
dargestellt. An die 
Balken werden an einer 
Seite gefalzte eichene 
Leisten a angenagelt, 
dann werden die Dielen 
zu 2 und 3 Stuck zu- 
sammengeleimt und in 
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38. Der fur das Legen des Parkettbodens unentbehrliche 

Blindboden besteht aus 2,5 cm starken, meist rauhen Brettern, 

welche entweder aus die Balken aufgenagelt oder nach Figur IS 

zwischengeschoben werden.. Man falzt dazu die Balken an der 

Oberkante nochmals, oder man nagelt in entsprechender Weise Latten 

an die Balken, welche dann den Blindboden aufnehmen. 

39. Die Parketttafeln felbst find 32 mm stark und 633 mm 

im Quadrat groh. Diese Matze verstehen sich fur die fournierten 

Parketten. Unter Fournieren versteht man das Uberziehen von 

Holzern mit dunnen Holzplatten. 
Massive Parketten find 25 

mm stark und 435 mm im 
Quadrat groh. Eine fournierte 
Parketttafel zeigt Figur 20 im 
Querschnitt und in der Ruck- 

ansicht. Jhre Herstellung ge- 
fchieht so, dah man Kiefern- 

holz mit Hirnleisten verleimt, 
ringsum nuthet und mit einem 

Fournier aus entsprechendem 

Holze, meist Eiche, uberzieht. 
Diese fournierten Tafeln liegen 

besser als die massiven und 
werfen sich nicht so leicht. 
40. Das Verlegen der 

Fig. 20. Tafeln beginnt man in der 

Mitte des Fuhbodens mit einer oder vier Tafeln, je nachdem das Muster 

am Endfriese auskommen soil. Man kann die Muster biagoila 
oder parallel mit den Wanden verlegen. Das Verlegen felbst ge- 
schieht in der Weise, dah eine Feder aus hartem Holze m Die 
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Nuthe der Tafel eingeschlaqen und abgerichtet wird; auf diese Feder 
wird dann die nachste Tafel aufgetrieben, nachdem die exste Tafel 
in der Ruth festgenagelt oder -geschraubt ist. 

Den Schluh ringsum bildet ein Fries, der ganz ebenso wie 
die Tafeln, nur schmiiler zu fein pflegt und dessen Verlegung genau 
fo vor sich geht wie die der Tafeln. 

41. Da der Blindboden selten ganz eben hergestellt werden 
kann, so werden zur Ausgleichung ungleicher Stellen Holzkeile unter 
die Tafeln geschoben. Das Scheuern von Parkettfutzboden ist un- 
statthaft. Derselbe wird wit einer Mischung aus gefchmolzenem 
Wachs und Terpentin gleichmatzig getrankt und dann stark ge- 
burstet, gebohnt. 

42. Zum fertigen Futzboden gehoren die Scheuerleisten, 
auch Futzleisten genannt. Sie haben den Zweck, die Fugen zwischen 
Boden und Wand zu decken, das Werfen der letzten Bretter zu 
hindern, die Wande vor der Nasse des Scheuerns zu schutzen und 
das zu nahe Riicken der Model und damit Befchadigungen der 
Wand und Tapeten zu verhuten. 

43. Nach Figur 21 bestehen ste aus einer gekehlten Leiste 
von 4—5 cm Hohe, welche durch einen schrag geschlagenen Nagel 
auf der Diele befestigt wird. 

Man macht jedoch auch hdhere Futzleisten bis zu 20 und 
25 cm je nach Geschmack, dieselben werden dann an eingegipsten 
Deckeln befestigt. In Figur 22 find Profile solcher hohen 
Leisten mitgeteilt. Sind Parkettfutzboden gelegt, so wird die Fuh- 
leiste in der Regel aus Eichenholz gefertigt, sonst genugt Kiefern- 
oder Tannenholz. 

44. Wenn wir die Futzboden etwas eingehender behandeln, 
so geschieht das in der Ueberzeugung, dah viele Krankheitserreger 
ihren Sitz in unsern mangelhaften Futzboden- und Zwischendecken- 

2* 



20 

Konstruktionen haben und dah es notwendig ist, immer wieder 
darauf hinzuweisen, von wie hohem Werte eine sachgemahe 

Ausfuhrung dieses Teiles unserer modernen Bauten ist und dah 
ganz besonders die weiten klaffenden Fugen es find, welche den 

Krankheitskeimen, den Bazillen, Mikroben und wie diese Dinge 
alle heihen, eine willkommene Heimstatte bieten. Darum die 

Hauptforderung bei jedem Fuhboden „keine oder nur ganz 
geringe Fugen". 

45. Wir haben der Konstruktion bis jetzt unser Haupt- 

augenmerk zugewendet, es bedarf aber auch noch der Erwahnung, 
dah zu allen Dielungen gut trockenes Holz zu verwenden ist, welches 

moglichst wenig schwindet und arbeitet. Ungenugend trockenes Holz 
macht alle Vorsicht bei der Konstruktion zu Schanden. 

46. Erwahnen wollen wir auch noch des Riemenfuhbodens 

in Asphalt, welcher in Erdgeschohraumen auf Beton-Unterlage 

verlegt wird, wozu aber eigens geubte Arbeiter gehoren. Figur 23 

giebt einen Querschnitt des Bodens. 

Fig. 23. 
47. In neuerer Zeit ist vom Hofzimmermeister Hetzer in 

Weimar der von ihm „dentscher Patentboden" genannte Fuhboden 

in den Handel gebracht, der wohl geeignet ist, allen in gesundheitlicher 
und konstruktiver Beziehung zu stellenden Anforderungen gerecht 

zu werden. 'Von dem sehr einfachen und richtigen Gedanken aus« 

gehend, die Unterseite des Fuhbodens, bezw. die Lust unter dem- 

selben mit der Zimmerluft in Verbindung zu bringen und so fur 

eine kraftige Ventilation zu sorgen, konstruierte er zunachst hohle 

Lagerfriese bezw. hohle <Fuhbodenlager und schob in diese den 

Stabfuhboden ein. 
48. Er erreicht dadurch die denkbar grohte Sicherheit gegen 

Bildung und Fortwucherung' des Hausschwammes, da bewcgte 

trockene Lust der Hauptfeind des letzteren ist. 

Der Raum unter dem Fuhboden wird trockcn und der Fuh¬ 

boden auch von unten warm, der Fuhboden kann nicht hochgehen 

und nicht wellig werden. 
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Da der Fuhboden an keiner Stelle genagelt wird, so lassen 
sich alle etwa entstehenden Fugen leicht schliehen und zwar sowohl 
nach der Lange des Zimmers, als auch nach der Tiefe. Man kann 
mit Leichtigkeit jederzeit schadhafte Stabe auswechseln und durch 
neue ersetzen. 

49. Es werden nach Figur 24 hohle, massive oder fournierte 

Lagerfriese entweder auf den Asphalt oder auf die Balken direkt 
verlegt und dazwischen die einzelnen Fuhbodenstabe direkt mittelst 
Zapfen in die Nuthen der Friese verlegt, die einzelnen Stcibe 
unter sich erhalten Ruth und Feder. Wahrend man also friiher den 
ganzen Fuhboden eines Zimmers durch Berleimen etc. (Patentboden) 
zu einer einzigen Platte machen wollte, ist man hier zum geraden 
Gegenteil gekommen. Letzteres scheint das richtige zu sein. 

50. Genugen die Lagerfriese nicht, so werden an ihrer 
Stelle hohle Kastenlager verwendet, welche eine noch reichlichere 
Ventilation gestatten und bei welchen durch eine eigenartige An- 
ordnung in den Fnhleisten fur Cirkulation der Lust gesorat ist. 

Die Fnhleisten erhalten Ausschnitte, welche mit Drahtgaze 
geschlossen werden, ebcnso erhalten die Lager solche Ausschnitte. 
Da nun sowohl Lager als Fuhboden ca. 5—7 mm von der Wand 
abbleiben, so kann sich erstens der Fuhboden frei bewegcn und 
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dann kann die Lust ungehindert durchstreichen. Die entstehende 
Fuge ringsherum deckt die Fuhleiste. Es will uns scheinen, als 

ware in der vorliegenden Konstruktion ein sehr gesunder Ge- 
danke enthalten, der wohl der Muhe wert ware, allgemeine 

Anwendung zu finden. 

Wir wollen an dieser Stelle eines beliebten Deckmaterials 

des Fuhbodens gedencken. Seit Jahrhunderten pflegen die Fuh- 

boden mit Teppichen belegt zu werden. 

Diese Teppiche bilden aber einen Herd fur allerlei Krank- 

heiten, weil sie allen Staub festhalten und deswegen die grohte 
Reinlichkeit notig ist. Seit einer Reihe von Jahren find die 

Teppiche aus vielen Zimmern durch das Linoleum verdrangt 

warden. 

Linoleum ist eine in den verschiedenartigsten Mustern ge- 

lieferte Masse, die mittels eines besonderen Kittes aus dem 
Boden befestigt wird. Sie kann abgewaschen werden, durch ge- 
legentliches „Bohnern" bleibt das Muster stets frisch und schon. 

Naheres ist in jedem Geschaft zu ersahren, das sich mit den 

Verkaus von Linoleum befaht. 
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3. Kapitel. 
4. Wande, Vertafelungen und Verschalungen. 
51. Wir haben zwar der Schalungen schon in den Briefen 

nber Zimmerkonstruktion Erwahnung gethan, miissen hier jedoch, 
soweit es die Wandschalung Betrifft, nochmals darauf zuriickkommen. 

Wandschalnngen dienen entweder zur Bekleidung bereits 
anderweit geschlossener Wande oder selbstandig als Schlutz von 
Fachwerkswanden. 

52. In ersterem Falle sollen sie meist dazu dienen, gewisse 
Raume gegen Kalte zu schutzen, was bei diinn ausgemauertem Fach- 
werk vorkommen kann. Es wird dann erwunscht sein, dah die 
Schalung neben einem dichten Fugenschluh auch ein hubsches Aus- 
sehen erhalte. sie wird also thatsachlich zu einem Bestandteil des 
betreffenden Raumes auch in der Erscheinung desselben werden. 
Man wird daher gleich breite Bretter verwenden und dieselben 

Fig. 25. 
entweder mit Leisten dichten oder aber man stellt sie als halbe 
Spundung mit angestohenem Stab her (Fig. 25 und 26). 

Fig. 26. 
Figur 27 stellt eine solche 

innere Schalwand dar, dieselbe 
hat gegen die Decke des Raumes 
ein Abschluhgesims. und unten 
ein Sockelgesims erhalten. Man 
kann die Schalung senkrecht oder 
wagerecht anordnen, es wird das 
ganz von den jeweiligen Urn* 
standen abhangen. 
53. Es seien hier gleich 

noch die auheren Wandschalnngen 
erwahnt, da wir sonst wohl keine 
Gelegenheit dazu finden werden. 

Die auheren Schalungen von 
Scheunen, Schuppen etc., die den 
Luftzug dnrchgehen lassen sollen. 
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Fig. 29. 
werden entweder mit aufgenagelten Leisten (Fig. 25) 

oder als gestulpte Schalungen (Fig. 28 und Fig. 29) 

ausgefuhrt, und zwar nach Figur 28, wenn die Bretter 

wagerecht an die Stiele genagelt werden und nach Figur 

29, wenn sie senkrecht befestigt werden. Ersteres erspart 

die Riegel. 

Soll der Luftzug abgehalten werden, so dichtet 

man die Schalung mit Teer und Werg und nagelt iiber 

die Fugen Leisten. 

54. Die Starke dieser Schalungen betragt in 

der Regel 2—2,5 cm. Etwas anders find die eigent- 

lichen Wandbekleidungen, welche in der Regel nur vom 
Fig. 28. Tischler ausgefuhrt werden, wahrend die erwahnten 

Schalungen der Zimmermann anfertigt. 

55. Bei diesen Vertafelungen unterscheiden wir nun zwei 

Arten, das find einmal die sogenannten Lambris, welche die Wand 

nur unten herum bedecken und die hohen Panele,, welche oft die 

ganzen Wande einnehmen und somit die sonstigen Wanddekorationen 

ersetzen. 
Betrachten wir zunachst die sog. Lambris, das find solche 

Panele, die nur bis zur Hohe der Fensterbrustung angeordnet 

werden und welche vor allem auch den Zweck haben, das Zimmer 

unten herum warm zu hasten. 
56. Der Fuh der Lambris 

erhalt einen Socket, welcher zu- 

gleich als Scheuerleiste dient, 

nach oben wird die Lambris 

durch ein schwach vortretxn- 

des Gesims abgeschlossen, der 

ubrige Teil besteht in der Regel 

aus Rahmen und Fiillungen. 

57. Figur 30 zeigt eine 

solche Lanibris, deren Mittel- 

teil aus gleich breiten, ge- 

stabten Brettern besteht und 

die leicht auch vom Zimmer- 

mann hergestellt werden kann. 
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Figur 31 stellt 
eine gestemmte 

Lambris dar. 
58.. Werden 

diese Lambris nun 
hoher, sodah sie 
beispielsweise die 
halbe Wand ein- 
nehmen, so heihen 
sie kurzweg Panels. 
Jhre Ausbildung 
ist ungemein reich 
und vielseitig und 
konnen wir nur in 
Figur 32 ein Bei- 

Fig. 33. 
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handelt und dahinter fiir guten Luftdurchzug gesorgt werden, 

was ja leicht durch entsprechende Ausschnitte in Fust- und 

Abschlutz-Gesims zu erreichen ist. 

Die Befestigung geschieht auf eingegipsten Dubeln durch 

Schrauben, welche naturlich verdeckt werden mussen. 

60. 6ber die Konstruktion der Panels konnen wir hier 

hinweggehen, sie ist dieselbe wie die der gestemmten Thuren und 

werden wir im Kapitel von den Thuren uns auch mit dem 

Panel noch naher zu beschaftigen haben, soweit es seine kon- 

struktive Durchbildung betrifft. Das Formale der auheren Er- 

scheinung must hier ubergangen werden. 

Treppenbau. 

6l. Die Treppen dienen dazu, den Verkehr zwischen den 
einzelnen Stockwerken eines Gebaudes zu vermitteln. Wir werden 

uns im Nachstehenden nicht bloh mit den Treppen aus Holz, 
sondern auch mit solchen aus Stein und Eisen zu beschaftigen 

haben. Obgleich eigentlich massive Treppen, wie man allgemein 

die aus Stein hergestellten nennt, zum Rohbau gehoren, so 

wollen wir doch die Treppen im Zusammenhange betrachten. 

Die Hauptregel der Treppenbaukunst gelten naturlich fur 

alle Treppen, die Herstellung aus einem der oben genannten 
Materialien ist immer nur eine Anwendung dieser Regeln fur 

einen bestimmten Fall. 

1. Allgemeines. 

62. Die Treppe verbindet zwei uber einander liegende Ge- 
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schosse mit einander und vermittelt den Verkehr in denselben. 
Man kann also auf ihr beqnem von einem Geschoh zum andern 
gelangen. Der Raum, in welchem dip Treppe ihren Platz findet, 
heiht das Treppenhaus. Meist ist es ein besonderer Teil des Ge- 
baudes, indeh kann es auch in einem Anbau und dergleichen unter- 
gebracht werden. In neueren Villenanlagen sehlt haufig ein eigent- 
liches Treppenhaus. Dasselbe ist gewissermahen zu den Wohn- 
etc. Raumen mit hinzugezogen, sodah Treppe und Flur ein 
zusammenhangendes Gauze bilden, man nennt dann diesen Raum 
„Diele". In diesem Falle muh naturlich dafur gesorgt werden, 
dah aller wirtschaftliche Verkehr uber eine Nebentreppe gefuhrt wird. 

63. Die Offnung in der Balkenlage, welche fur den Aus- 
tritt der Treppe freigelassen werden muh, heiht „Treppenloch", 
den Raum zwischen den eigentlichen Treppenlaufen nennt man 
nTreppenauge", dasselbe wird unter Umstanden so groh, dah 
Licht von oben einfallen kann, was namentlich bei Treppenhausern 
mit Oberlicht von Wichtigkeit ist. 

64. Man kann nun nach der Art der Benutzung unter- 
scheiden: 

&. Hauptreppen, das find solche, welche den Hauptverkehr 
vermitteln, also Herrschaftstreppen in Wohnhausern etc. 
Werden sie reicher in Material und Dekoration ausgebilder, 
so entstehen die Pracht- und Ehrentreppen, wie sie in 
Schlossern und Palasten zu finden find. 

b. Nebentreppen, dieselben vermitteln meist den Verkehr 
in den Seitenstiigeln und find die eigentlichen Wirtschafts- 
treppen fur Lieferanten und Dienstpersonal. Vermitteln 
sie auch noch den Verkehr nach Hof- und Hinterwohnungen, 
so bezeichnet man sie als Hintertreppen oder Hof- 
treppen. In jedem herrschaftlichen Hause muh cine 
Hintertreppe vorhanden sein, damit nicht der ganze Klichen- 
verkehr u. s. w. auf der Haupttreppe stattfinden muh. 
Auch aus feuerpolizeilichen Grunden ist es zu empfehleu, 
in groheren Hausern zwei Treppen anzulegen, damit iw 
Falle der Gefahr ein sicherer Ausweg vorhanden ist. 

c. Dienst- oder Lauftreppen kommen in Einzelhausern 
vor, sie sollen den Verkehr des Dienstpersonals ungesehen 
vermitteln. 
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65. Die Keller- und Bodentreppen find Teile der 

vorbenannten und brauchen nicht besonders erwahnt zu werden. 

Ebenso ist es mit den Turmtreppen, dieselben konnen schon 

unten anfangen, sie konnen aber auch erst im letzten Geschoh be- 

ginnen, wenn dasselbe auf einem andern Wege zn erreichen ist. 

66. Alle diese Treppen find innere, sogenannte Stockwerks- 

treppen, d. h. sie haben ihren Platz im Gebaude selbst; nun giebt 

es aber auch noch iiutzere Treppen z. B. an Theatern, Fabriken 

u. s. w.; diese haben den Zweck, bei Feuersgefahr etc. einen sicheren 
Ausweg zu bieten. Sie werden daher aus unverbrennlichem 

Aiateriale ausgefuhrt und sollen meist so angebracht werden, dah 

sie ubersichtlich und leicht zu finden find. 

67. Die Freitreppen, welche dazu dienen, den Verkehr von 

der Stratze oder dem Hose nach dem Erdgeschoh zu vermitteln, 

werden im Freien, also auherhalb des Hanses, angelegt. Auch bei 

ihnen gelten die allgemeinen Regeln des Treppenbaues, wir wollen 

uns daher nicht weiter mit ihnen beschaftigen, schon deswegen nicht, 

weil wir ihre Konstruktion in der Lehre von den Steinmetzarbeiten 

kennen lernen werden. 

68. Jede Treppe besteht aus Stufen, auch Steigungen 

genannt, deren erste die Antrittsstuse, kurzweg der Antritt, 

und deren letzte die Austrittsstufe oder der Austritt genannt 

wird. Die obere Flache jeder Stufe heiszt der Austritt und ihre 

vordere senkrechte Flache die Setzstufe. Auch die Bezeichnung 

Futterstufe kommt sehr haufig vor. Die Stufenhohe heiszt die 

Steigung und das Verhaltnis zwischen Austritt und Steigung 

wird das Steigungsverhaltnis genannt. Die seitliche Ansicht 

einer massiven Stufe heiht Stirn- oder Seitenflache. 

69. Werden die Stufen an den Seiten jedoch von be- 

sonderen Konstruktionsteilen oder Wangen getragen, so heihen diese 
Treppenwangen auch Treppenbacken. 

Einen weiteren wichtigen Bcstandteil der meisten Treppen 

bildet das Treppengelander, welches entweder nur an einer oder 

an beiden Seiten angebracht wird. Es dient tcils zur Sicherheit, 
teils zur Bequemtichleit der die Treppe benutzenden Mcnschen. 

70. Die in einer Richtung austeigenden Stufen nennt man 

einen Treppenlauf, wird die Treppe in der Richtung gebrochen. 
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so entstehen mehrere Treppenlaufe. ' Der Ruhepunkt zwischen 

solchen Laufen heiht Podest, Treppenabsatz. Bei symetrischev 
Treppenanlagen z. B. bei dreiteiligen Treppen nennt man wohl 

auch die einzelnen Laufe „Treppenarme". Eine grade mit 
Podest versehene Treppe heiht allgemein eine Podesttreppe. 

71. Unter Treppenbreite versteht man die Lange einer 

Stufe einschliehlich. der Wangen. Man miht sie in der Regel 

zwischen Wand und Treppengelander. 

72. Jm allgemeinen find die einzelnen Treppenstufen an 

beiden Enden gradlinig begrenzt und haben gleiche Breite, dann 
nennt man sie grade Stufen, werden sie dagegen nach einem 
Ende zu schmaler, dann nennt man sie Keil-, Spitz- oder 
Wendelstufen. 

In der Regel find die einzelnen Stufen an ihrer Vorder- 

kante gradlinig begrenzt und nur die Antrittsstufe, hin und 
wieder wohl auch noch einige der solgenden, macken davon eine 
Ausnahme und sind nach irgend einer Kurve geformt. Es hat 
das oft semen Grund in gewissen architektonischen Erwagungen 

und soll meist dazu dienen, der Treppe ein bestimmtes Auheres zu 

geben. 

73. In alien Fallen muh jedoch obenan die bequeme 

Begehbarkeit der Treppe stehen und alle Keil-, Wendel-, und 
sonstigen Stufenformen sind thunlichst zu beschranken, damit die 
Sicherheit einer Treppe nicht darunter leidet. Viele Bauordnungen 

geben hieruber ganz besondere Vorschriften, ganz vermeiden sollte 
man Keil- und Wendelstufen bei Treppen in Kirchen, Theatern 
und Versammlungssalen, denn eine gewendelte Treppe ist im Fall 

der Not stets gefcihrliches und grade Treppenlaufe mit breiten 

Podesten sind das beste Mittel, um einem schnell drangenden 

Menschenstrom einen bequemen Abstieg zu vermitteln. 

74. Nach dem Material, aus welchem die Treppen her- 
gestellt werden, unterscheiden wir, holzerne, steinerne, eiserne 
und gemischte (Eisen und Stein, oder Eisen und Holz) Treppen. 
Nach der Art der Konstruktion werden freitragende und unter- 

stiitzte Treppen unterschieden. Von alien Treppen, welche sich in 
stark bewohnten und hohen Hausern befinden, sollte man verlangeu. 
dah sie durchaus feuersicher angelegt werden. 

75. Es genugt indessen nicht nur das Treppenhans und 
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die Treppe massiv und feuersicher herzustellen, auch der obere Ab- 
schluh der Treppenhauser muh feuersicher sein, denn grade im Dach- 
boden entstehen die meisten Feuer. An sich enthalt ja schon 
das Dachwerk das meiste brennbare Material des Gebaudes, es 
ist also doppelt geboten, diese Vorsicht streng zu beobachten. 

76. Leider legt man vielfach aus die Treppenanlage ein 
zu geringes Gewicht. Man bringt haufig die Treppe in ganz 
unzulanglichen Raumeu unter, wodurch sich dann die gekunstelsten 
Anlagen ergeben und wobei man oft Gelegenheit hat, Steigungs- 
verhaltnisse etc. zu beobachten, die seder Wissenschaft Hohn sprechen. 

Die Form der Treppe ist von dem Zwecke abhangig, dem 
sie dienen soll, und nur bei Eckbauplatzen oder solchen von un- 
regelmahiger Form, wird es zu entschuldigen sein, wenn die Treppe 
mit dem eben grade disponiblen Raum furlieb nehmen muh. 

77. Man lege das Treppenhaus in die Nahe des Einganges, 
so dah es sofort in die Augen fallt und nicht erst gesucht werden 
muh und ordne es so an, dah es die ubrigen Raume nicht 
stort. Die Anlage des Treppenhauses ist von grohter Wichtigkeit, 
wir werden uns im Entwerfen sehr eingehend mit der Gestaltung 
und Unterbringung des Treppenhauses beschaftrgen. 

78. Die geringste Breite einer Treppe ist 0,60 m Neben- 
treppen macht man in der Regel 0,80—1,00 m breit; Border- 
und Herrschaftstreppen werden 1,25—1,50 m. In ofsentlichen Ge- 
bauden werden die Treppenlaufe naturlich noch breiter gemacht; es 
find oft solche von 2—3 m Breite erforderlich. Lange grade Treppen 
mussen durch Absatze unterbrochen werden, Weil man sonst beim 
Besteigen zu leicht ermudet, es sollen hochstens dreizehn bis 
funfzehn aus einen Lauf kommen, mehr nicht. Die 
Podeste macht man gleich der Laufbreite, besser noch etwas breiter. 

79. Das Berhaltnis der Steigung zum Auftritt muh ein 
bequemes sein. Man hat zur Ermittelung dieses Berhaltnisses 
verschiedene Methoden aufgestellt, deren eine folgende ist: 

Aus ebener Erde leistet man mit einem Schritt etwa eben so 
viel nls man beim Aufsteigen mit zwei Schritten leisten wurde; 
daraus folgt, dah man die Anstrengung, die das Aussteigen ver- 
ursacht, doppelt in Rechnung stellen muh. Wenn wir nun mit 
einem Schritt aus ebener Erde 60—65 oder im Mittel 63 am 
zurucklegen, so wird bei der Ermittelung des Berhaltnisses zwischen 
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Auftritt und Steigung der Auftritt einfach, die Steigung abel 
doppelt in Rechnung zu'stellen sein.' Die Summe des einfach 
gerechneten Auftritts und der doppelt gerechneten Steigung soil 
dann 63 cm ergeben. Bezeichnen wir den Auftritt mit a, die 
Steigung mit §, so ergiebt sich die Formel 

a -j- ' 2 s = 63 cm. 
einfacher Auftritt doppelte Steigung 

Nach den Regeln der Algebra laht sich aus dieser Formel 
leicht entweder die Steigung oder der Auftritt berechnen. 

Einige Beispiele werden das klar machen. 
1) Die Steigung ist gegeben. Es sei die gewahlte Steigung 

17 cm, die Formel lautet dann 
a + 2.17 = 63 cm. 

Dies ist aber eine einfache Gleichung mit einer Unbekannten, welche 
nach den Regeln der Algebra sich verwandeln laht in 

,a —- 63 — 34 — 29 cm. 
2) Der Auftritt ist gegeben. Es sei der gewahlte Auftritt 

30 cm breit. Die Formel lautet dann 
30 -|- 2 s — 63 cm. 

Diesmal ist 2s die Unbekannte, die geordnete Gleichung heiht: 
2s = 63 — 30 = 33, 

woraus s zu bestimmen ist, also 

In nachstehender Tabelle find die sich nach dieser Formel 
crgebenden Werte zusammengestellt. 

Steigung gegeben Auftritt gegeben 

Steigung Auftritt Auftritt Steigung 

15 cm 33 cm 25 cm 19 cm 

154 tt ' 32 n 26 tt 18* n 

16 tt 31 a 27 it 18 n 

16* it 30 it 28 tt 
17i 

a 

17 It 29 a 20 n 17 a 

17* tt 28 tt 30 it 16* tt , 

18 tt 27 a 31 tt 16 tt 

18* tt 26 a 32 tt 15* „ 

19 it 25 a 33 a 15 „ 
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■ 80. Dies letze Steigungsverhaltnis ist sckon nicht mehr 

recht brauchbar, da der Auftritt zu klein wird, um noch bequem 

begangen werden zu konnen. Man wendet dann eine andere 
Regel an, indem man mit der Steigung in 500 dividiert und die 

gewonnene Grohe als Auftritt nimmt 

— 25 cm Auftritt. 

81. Man sollte den Auftritt jedenfalls nie breiter als 
35 cm und nie schmaler als 23 cm annehmen, Weil fonst die 

Treppe nicht bequem wird. Man nimmt sobald die Steigung unter 
14 cm heruntergeht, die gemeinsame Zahl 47 cm und rechnet 

47 — 12 cm — 35 cm Auftritt 

47-13 , = 34 „ „ 

wobei die Zahlen 12,13 u. s. w. die gewcihlte Steigungshohe bedeuten. 

82. Ein graphisches Verfahren zur Feststellung des Steigungs- 

verhaltnisses zeigt Figur 34. Man tragt auf dem einen Schenkel 

eines rechten Winkels die Schrittlange — 63 cm auf und auf 

dem andern die halbe — 31,5. Die betreffenden Punkte werden 

durch parallels Linieu verbunden. Tragt man nun den leicht zu 

ermittelnden Steignngswinkel in dies Schema ein, so erhalt man 

Auftritt und Steigung ohne weiteres. Soll eine Treppe bequem 

zu steigen sein, so gehe man mit der Steigung nicht unter 15 cm 
und nicht uber 19 cm. Aur Nebentreppen kann man bis zu 21 cm 

gehen, Keller- und kurze Bodentreppen kvnnen sogar noch 23 cm 

Steigung erhalten. 
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83. Will man daher von vornherein eine bequeme Treppe 

erhalten, so nehme man schon beim Projektieren auf dieselbe Rilck- 

sicht and bestimme die Stockwerkshohen aus der Steigung derTreppe; 

man wird, namentlich bei massiven Treppen, die haufig schon 
wahrend des Rohbaues hergestellt werden mussen, gut thun, menu 

man so verfahrt, es konnten sonst leicht Differenzen zwischen Treppe 

und Fuhbodenhohe eintreten. Der Austritt ist der Fuhboden 

oder das Podest, jeder Lauf hat also einen Austritt weniger als 
Steigungen, hat der Lauf z. B. 12 Steigungen, so ergeben sich 

nur 11 Auftritte. 

84. Die Grundrisse der Treppen 

find vielgestaltig; daraus ergeben sich 

ganz bestimmte Bezeichnungen. In 

den Figuren 35 bis 50 find eine 
Anzahl solcher Grundrisse schematisch 

dargestellt, betrachten wir dieselben ge- 

nauer. 
85. Fig. 35 stellt eine gerade 

Treppe dar, ihre Richtung andert sich 

zwischen An- und Austritt nicht. Jede 

einfache Bodentreppe, kann eine solche 

grade Treppe sein, aber auch grope 

Prachttreppen konnen nach diesem Schema 
disponiert werden, besonders wenn nach 
Fig. 36 in der Mitte der Treppe ein 

Ruheplatz angebracht wird. 
gig. 35. 

86. Stohen die Laufer einer Treppe nun nach Fig. 37 in eiuem 

rechten oder beliebig anderem Winkel aufeinander so nennt man 
solche Treppen grade gebrochen. In Fig. 38 ist eine einmal 

gebrochene grade Podesttreppe dargestellt, beide Treppenlaufe 

laufen parallel miteinander. Diese Anordnung ist die haufigste 
und sie wird uns noch oft begegnen. In Fig. 39 ist eine An¬ 

ordnung zur Darstellung gelaugt, wie sie haufig bei unsern modernen 

Hausern im Erdgeschoh vorkommt. Der kleine Lauf vermittelt 

den Berkehr zwischen Durchfahrt und Erdgeschoh. In Fig. 40 

haben wir eine dreilaufige, doppelt gebrochene Treppe, auch diese 

Anordnung findet sich des oftern. Fig. 41 stellt eine vierlaufige 

Rathke, Bniltischler- und Ausbau-Arbeiten. 8 
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i 

Fig. L6. 

Fig- 38. 

Treppe dar, wie sie oft bei Ober^lchtanordnungen ausgefuhrt wird 
Der Raum A dient als Lichteinfall und ist, wenn groh ge- 
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nug, tm Stande bis 
unten hin reichlich 
Licht zu geben. In 
Fig. 42 wollen wir 
noch eine drei- 
armige Treppe be- 
trachten, welche 

einen Antritt und 
zwei Austritte hat. 

87. Bei allen 
diesen gradlaufigen 
Treppen hat die 
Steigung nur eine 
Richtung in jedem 
Laufe, ihre Mittel- 
linie bildet also 
eine Grade. Et- 
waS anders ist es, 
wenn die Mittel- 
linie der Steigung 42, 

eine Kurve bildet, sei diese nun eine off cue, wie Fig. 43 zei 
oder eine geschlossene wie.die Figuren 47 und 48 darstellen. 

n* 
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Solche Treppen heihen gewundene. Es giebt nun auch 
Treppen, welche gewissermatzen die graden mit den gewundenen 
vermitteln, das find die Treppen mit Viertels-, Halber- und Ganzer- 

wendung. Fig. 44 stellt eine Treppe mit Viertelsweudung dar. 
Solche Treppen find zwar nicht so bequem und schvn, aber sie 
nehmen weniger Platz ein und mussen oft als Aushelf diene?.. 
Fig. 45 zeigt eine halbe Wendung und Fig. 46 eine Abart der- 
selben Anordnung. 
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88. Jst aber die Kurve der Steigungslinie eine ge- 
schlossene, so entstehen die Wendel-, Spindel-, Schnecken- etc. Treppen. 

Bei diesen bilden sich nun wieder die 
Wendeltreppen mit hohler und mit voller 
Spindel aus. Fig. 47 ist eine Wendel- 
treppe mit hohler und Fig. 48 eine 
mit voller Spindel. Die Figuren 49 
und 50 mogen noch einige besondere 
Abarten darstellen; zu erwahnen diirfte 
hierbei wohl nichts weiter sein und es 
mag an den gegebenen Beispielen ge-> 
nugen. 

Ir-pp-n ^Zh-n 
aus geraden und 

gewendelten 
Stufen. Dieletztern 
durfen an der 
inneren Wauge 

nichtzuspitzwerden, 
well sonst das 
Gehen an der 
inneren Wauge ge- 
fahrlich wird. Um 
der Treppe einen 
schbnen Schmung 
zu geben und um Fig. 50. 
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den Uebergang von den geraden zu den gewendelten Stufen all- 
mahlich vorzubereiten, gestaltet man schon einige derjenigen Stufen 
keilig, die eigentlich noch gerade sein konnten. Dies Verfahren 
nennt man ..Verziehen." 

90. In Fig. 51 ist das Verziehen dargestellt. Man legt 
den Grundrih der Treppe im allgemeinen fest und teilt auf der 
mittleren Lauflinie die Stufen ein. Nun konstruiert man zunachst mit 

Hilfe der seitlich aufgetragenen Steigungen ein schematises Profit 
der gleich breiten Steigungen, dies gehe bis a, dann legt man durch 
die Vorderkanten dieser Steigungen eine grade Linie a — b und er» 
richte in a eine Senkrechte a — c. Ferner ermittelt man den letzten 
Punkt d im Aufrih, von wo die Stufen den erst ermittelten gleich 
werden miissen. Derselbe liegt zwischen Stufe 9 und 10 im ubrigen aber 
soweit von a entfernt als a cl verstreckt aufgetragen betragt; ver- 
bindet man a mit <1 und errichtet in der Mitte eine Senkrechte, 
so erhalt man den Mittelpunkt 1, aus welchem der Bogen a 6 
geschlagen werden kann. Dieser schneidet die einzelnen Steigungen 
in Punkten, deren Horizontalprojektion an den zugehorigen Stellen 
an der Wange im Grundrih aufgetragen, die Breite der Steigungen 
daselbst ergiebt. Man kann nun durch die zwei Puukte, namlich 
dem eben ermittelten Puukte an der Wange und dem Punkte der 
Mittellinie die Stufe selbst festlegen. 
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5. Kapilel. 
2. Die Treppen aus Holz. 

91. Das Holz hat ein geringes Gewicht, verhaltnismahig 
qrotze Festigkeit und ist leicht und bequem bildungsfahig, es lassen 
sich dahcr aus ihm leichte, schone und sehr dauerhafte Treppen 
ausfuhren. Einen grotzen Nachteil besitzen die Holztreppen dagegen 
in ihre Feuergefahrlichkeit und es wird von manchen Bauordnungen 
ihre Anwendung nur unter gewissen Bedingungen gestattet. 

92. Zu hol- 
zernen Treppen eig- 
net sich am besten 
das Kiefernholz, je- 
doch werden bessere 
Treppen auch von 
Eichenholz ange- 
fertigt. 
93. Kiefernholz 

verwendet man  
meist zu den L 

Wangen und den 
Setzstufen, wah- 
rend man dieTritt- - 
stufen und die ev. 
Krummlinge aus 
Eichenholz macht. _ 
Zur Fertigung der " 
Gelander wird ^3- 52. 

^Birken, Buchen, Eichen, Birn- und Pflaumen-Baum, Eschen, 
Ahorn und Nutzbaum-Holz verwendet. 

94. Man unterscheidet der allgemeinen Konstruktion nach 

». eingeschobene Treppen, 
b. gestemmte Treppen, 
o. aufgesattelte Treppen. 

Die sogenannten eingeschobenen Treppen bestehen nur aus 
Wangen und Trittstufen, man nennt sie wohl auch Leitertreppen. 
Man verwendet sie in Keller, Speicher und Bodenriiumen und 
legt sie zwischen 2 Tragebalken, zwischen welchen man Wechsel 
eingeschoben hat. In Fig. 52 ift cine solche einfache Leitertreppe 

.1 
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dargestellt, wahrend Fig. 53 die Konstruktion der eingeschobenen 
Stufen naher erlautert. 

95. Da solche Treppen das Durchsehen gestatten und daher 
em Gefuhl der Unsicherheit erzeugen, auch das Hindurchfallen von 

Fig. 53. 
Staub und Schmutz nicht hindern, so werden dieselben haufig^von 
unten her verschalt. Solche Treppen erhalten, wo erforderlich 
einfache Handgriffe, oft auch behilft man sich ohne dieselben Die 
Wangen macht man 6—8 cm, die Stufen ca. 5 cm. stark. 

96. Die Stufen 
besserer Treppen be- 
stehen immer aus 
Trittstufen, d. i. der 
Auftritt, und Setz- 
oder Futterstufen d. i. 
die Steigung. 

Die gestemmte 
over gelochte Treppe 
erhalt 6—8 cm starke 
Wangen. Die Breite 
derselben richtet sich 
nach der Steigung. 
In Fig. 54 ist eine 
gelochte Treppe in 
Teilzeichnung darge¬ 

stellt, danach miissen zwischen Vorderkante Trittstufe und Oberkante 
Wange und zwischen Hinterkante Trittstufe und Unterkante Wange 
senkrecht gemessen noch je 4—5 cm Holz stehen bleiben. 
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Man wird auherdem, wo angangig, die Wandwange noch 
ourch in die Wand geschlagene Eisen befestigen, um ihr und der 
ganzen Treppe eine erhohte Tragfahigkeit zu geben. ' 

97. Auf gleiche Weise wird man auch die Form der 
geschweiften Wangen bestimmen, es werden die Steigungen auf- 
getragen und dann 4—5 our senkrecht herauf und herunter gesteckt 
und diese Punkte durch eine elegante Kurve verbunden. 
Davon spater mehr. 

98. Die Auftritte werden 5—6 cm stark gemacht, ihre Breite 
ergiebt sich aus dem anzukehlenden Profil und dem Auftrittsmah. 

Die Futterbretter werden gehobelt 1,5—2,0 cm stark ge¬ 
macht, entweder hinten einfach genagelt oder in Nuthen der Auf- 
tritte eingeschoben. 

99. In die Wangen laht man die Auftritte 3 cm ties 
eingreisen, die Futterstufen nur 2 cm. Zusammengehalten wird 
der Treppenlauf entweder durch einfaches Verschrauben der Stufen 
und Wangen, oder bei besseren Ausfiihrungen durch eiserne Mutter- 
schrauben, von welchen man auf jeden Lauf 3 Stuck rechnet. Man 
laht fie entweder mit versenkten Kopfen ganz durchgehen oder sie 
reichen nur 30 cm ties hinein, sodah der Auftritt mit als Zug- 
band dient. 

100. Die Figuren 55 und 56 mogen noch einige Anord- 
nungen in Bezug auf die hintere Verbindung zwischen Tritt und 
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Setzstufe klar machen. Auch find in den Figuren 57—60 eine 
Anzahl von Trittstufen-Profilen gegeben, bei denen wohl zu be- 

Fig. 59. 

achten ist, datz die 
Vorderkante stets 
abgerundet und 
nicht scharf sein 
darf. 

101. Auch 
dieWangenwerden 
nach unten zu pro- 
fitiert, nur bei ganz 
einfachen Treppen 
latzt man sie glatt 
viereckig. Diese 

Profilierungen 
gelten selbstredend 
stir gestemmte und 

aufgesattelte 
Treppen, bei reiche- 

ren Treppen werden die Wangen auch noch auf der Aufienseite 
durch Leisten oder Bildhauerarbeit verziert. In den Fig. 61 bis 
65 ist eine Anzahl solcher Wangen Profile gegeben. 
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102. Der Anfall der Wangen an die unterste die sog. 

Blockstufe ist in Fig. 66 dargestellt, er geschieht mittelst Klaue 

und Zapfen, man wird auherdem fur eine Sicherung durch Eisen 

forgen. Der Anfall der Wangen am Podest ist in Fig. 67 dar- 
gestellt und geschieht durch Zapfen und eiserne Bolzen, um der 

Verbindung den erforderlichen unverruckbaren Halt zu geben. 

103. Eine besondere Sorgfalt fall man der Konstruktion 

der Podeste widmen, denn wenn man bedenkt, dah der vordere 

Podestbalken die Last zweier Laufer aufzunehmen hat und durch 
viele Zapfenlocher gefchwacht wird, so wird man zugeben mufsen, 
dah man denselben lieber etwas reichlich stark bemessen follte. 

104. Jedes Podest, Fig. 68, erhalt mindestens 2 Balken 

und eine Anzahl dazwischen eingelasfener Podestwechsel oder Stiche, 
die dem Podest eine gewisse Sleifigkeit verleihen fallen. Alan 

mauert die Podestbalken ca. 20 cm. ties ein, hobelt und fast fie, 

oder man bekleidet fie mit gehobelten und gekehlten Brettern, 

wenn nicht etwa das gauze Podest von unten verschalt und geputzt 
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werden muh, in welchem Falle dann die Konstruktion genau den 
Zwischendecken entsprechend jedoch ohne Stackung ausgefiihrt wird. 

Fig 68. 

ist, ihre Starke kann zwischen 
5—7 cm schwanken, je nach 

der Breite und Lange der 
Laufe. 

In Fig. 69 ist eine 
aufgesattelte Treppe dar- 

gestellt. Ihre formale Aus- 

bildung wird sich ganz nach 

dem beabsichtigten Aussehen 

richten und wird durch 
Leisten, Holzstecherei und 
dergleichen bewirkt. 

Soll eine solche Treppe 

von unten verschalt werden, so bietet das keinerlei Schwierigkeiten 

und ist in Fig. 70 noch naher bildlich erlantert. Viele Ban 

ordnungen verlangen das Verschalen und Verputzen. 
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106. Die Fuge zwischen den Steigungen und der Treppeu- 
hauswand wild durch die sogenannte Wandleiste, eine den Fuh- 

Fig. 69. 

leisten Lhnliche Leiste gedeckt, vergl. Fig. 69 und 70. Man ver-- 
kropft diese Leiste den Stufen entsprechend. 

107. Dle Gliederungen an der Vorderseite der Stufen 
werden an der freien Stirnseite herumgefiihrt, da das after bei 
der exakten Bearbeituug der Hirnhiilzer Schwierigkeiten macht, so 
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setzt man haufig eine Hirnleiste nach Fig. 71 an, welche gleich- 
zeitig das Werfen der Stufen wirkungsvoll verhindert. 

Die Verbindung der Setzstufe mit der Wange geschieht nach 
Fig. 72, welche mehrere Losungen giebt. Am haufigsten deckt man 

   die entsprechende Fuge bei a 
  durch einen kleinen abgedrehten 

Stab. Man kann aber auch 
die Leisten herumschneiden und 

  so die Fuge verdecken. 
108. Jede Trittstufe ist 

mit mindestens je 2 langen 
Holzschrauben auf die Wangen 
aufzuschrauben, um das Werfen 
zu verhindern. Man verdeckt 
die eingelassenen Schrauben- 
kopfe durch aufgeleimte Holz- 
plattchen. Die Setzstufen be- 
festigt man, wenn notig, durch 

Fig. 71. Schrauben, nicht so gut durch 

109. Das mauchmal vorkommende Aushilfsmittel, die 
Steigungen den Wangen knaggenartig aufzusetzen, ist nicht empfehlens- 
wert und wohl thatsachlich auch nicht im Gebrauch. Sollten 
wirklich die Wangen so breit werden, dah man keine passende 
Bohle fan de, so wird es besser sein, zwei durch Dubel mit ein- 

-M& lot 

ander zu verleimen. Ebenso ist das Fournieren der Treppenholzer 
nur da anzuwenden, wo es sich um kostbare Holzeinlage handelt. 
Fur gewiihnlich wird wohl von der Anwendung und Ausfiihrung 
von fournierten Treppen, schon des Kostenpunktes wegen, kaum 
die Nede lein. 
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After werden die Vorderkanten der Trittstufen durch 
aufgeschraubte oder eingelassene Schienen gegen Abtreten 

geschutzt, das hat jedoch auch seine Schattenseiten, da die 
Schiene sich glatt Iduft und sehr oft zu Unfallen Veranlassung 

giebt. 

110. Jede der bisher beschriebenen Treppen kann nun als 
frcitragende und als unterstuhte Treppe ausgefuhrt werden. Bei 

den unterstuhten werden die Wangen zwischen den Geschostbalken- 
lagen durch Balken, Podeste, Stutzen oder Saulen getragen, 
wahrend bei den freitragenden Treppen etwaige Podeste oder 
Keilstufen von den Wangen frei von GeschoH zu Geschoh ge- 

lragen werden. Diese letzteren find immer gewundene oder 
Wendeltreppen, einmal mit kontinuierlicher Kurve, einmal mit 

offener. Wir werden von den freitragenden Holz- und Stein- 
treppen noch spater zu sprechen haben. 

111. Auf eins wollen wir jedoch hier noch hinweisen, man 

thut gut, schon beim Entwerfen auf das Aufstellen der Treppe 
Rucksicht zu nehmen und das Treppenhaus der beabsichtigten 
Treppen-Ausfuhrung anzupassen. Meist werden die einzelnen 

Laufe erst im Treppenhause zusammengebaut und dazu gehort 
Platz, sonst kann es vorkommen, dost man eine gestemmte Treppe 
nicht zusammenstellen kann, weil man mit der Wange nicht aus- 

fahren kann. 

112. Betrachten wir nun die einzelnen Treppenarten der 
Reihe nach, ohne Rucksicht ob gestemmt oder aufgesattelt, denn 

jede Treppe kann sowohl nach der einen oder der anderen Aus- 
fuhrung angeordnet werden. Bei der einlaufigen oder geraden 
Treppe ist die Anordnung der Konstruktion die einsachste, Unter- 
stuhungen auher den Austritt-Balken find in der Regel nicht 
erforderlich, ebensowenig Freistutzen. Fig. 73 stellt eine solche 

Treppe dar, die ohne weitere Erlauterung klar sein wird. Die 
Treppe ist unter Benutzung cines Motives aus Innsbruck ge- 
zeichnet. . ' , ■ 

113. Bei zweilaufigen Treppen, deren Laufe nebeneinader 
liegen, ist die Sache fast ebenso einfach, denn die iiber die ganze 
Breite des Treppenhauses hinwegreichenden Podestbalken find 

eigentlich auch nichts anderes als eine Balkenlage in den Stock- 
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Mg. 73. 
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werken und der einzige Umerschied ist der, dah die Laufrichtung 
fich andert. In Fig. 74 ist eine Podesttreppe gezeichnet, wie 

Austritt und Antritt in den einzelnen Stockwerken liegen aus 
demselben Treppenbalken, die Podcste erhalten die bereits in Satz 104 
Mer beschriebene Konstruktion. 

Rathle, Lautischler:- und Ausbau-Lcdelten. ' 
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114. Jm iibrigen sollen die Fig. 75—77 die einzelnen 
Konstruktionen noch mehr erlautern. In Fig. 75 ist die Antritts- 

Fig. 76. 
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stufe und deren Befestigung durch einen Anker, in Fig 76 der 
Austritt rc. dargestellt, wahrend Fig. 77 den Austritt und Antritt 
am Podest naher erlautert. 

angeordnet werden, datz der Austritts- oder Podestbalken nicht 
quer iiber das Treppenhaus gelegt werden kann, so muh das frei- 
liegende Ende des fraglichen Balkens durch eine Freistutze unter- 
stutzt werden. Fig. 78. 4* 
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116. Bei einer zweilaufigen Treppe, deren Laufe untel 
einem rechten Winkel zusammenstohen," wird man am Podeste cine 
Freistutze Fig. 79 anordnen. Letztere nimmt den diagonal gelegten 

Podestbalken auf, in welchen dann 
die Stichbalken eingreifen. 

Soll das Ganze freitragend fern, 
so ordnet man am Brechpunkt einen 
Hangezapfen an oder man konstruiert 
daselbst einen sogenannten Kriimmling. 

117. Bei dreilaufigen geraden 
Treppen bringt man an den beiden 
Brechpunkten zur Unterstiitzung des 

Fig. 80. Podestes nach Fig. 80 Freistutzen an 

und verfahrt sonst wie vorstehend beschrieben. Soll die Konstruktion 
freitragend sein, so greift man zu Hangepfosten und Krummlingen. 
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118. Es mogen hier gleich die zur Konstruktion der 
Krummlinge erforderlichen Regeln und Angaben Platz finden, die 
fich mit der Konstruktion aller gewundenen Wangenstucke deckt. 
Hauptgrundsatz ist dabei: die Holzfasern mussen in der Langs- 
richtung des Krummlings laufen, damit derselbe tragfahig bleibt. 
Zu allen diesen Konstruktionen ist die Abwicklung des auheren 
oder inneren Cylindermantels erforderlich, je nachdem die Stufen 
innen oder auhen aufzureihen find. 

119. Es wird zunachst der Grundrih Fig. 81 aufgerissen 
und in denselben die Border- und Futterbrettkanten eingezeichnet, 
sodann wird, hier in diesem Falle, der auhere Halbkreis seitlich 
verstreckt aufgetragen und dann mit Hilfe der Steigungen das 
ganze Treppenprofil, soweit erforderlich, gezeichnet oder aufgerissen, 
Es wird nun wie bei der Bestimmung der Wangen die obere und 
die untere Begrenzungslinie des Krummlings gleichfalls aufgerissen. 
Man kann nun ohne Schwierigkeiten einfach nach den Regeln der 
darstellenden Geometrie, die uns ja bekannt find, den Aufrih des 
Krummlings konstruieren, indem man durch die Borderkante der Stufe 
im Grundrih radiale und im Profit senkrechte und horizontale 
Schnitte legt, es ergeben sich dann eine Anzahl Rechtecke in Hinter- 
einanderfolge, deren Ecken die Richtungslinie der oberen und 
unteren Begrenzung des Krummlings bestimmen. 

120. Um nun den Krummling selbst in Holz darzustellen 
d. h. gewissermahen die Zeichnung oder den Aufrih in das Holz 
zu ubersetzen, giebt es jetzt zwei Wege, welche man je nach der 
Grohe des Krummlings einschlagen kann. 

Der erste Weg besteht darin, dah man aus einem passenden Stuck 
Holz einen dem Grundrih entsprechenden halbenHohlcylinder darstellt, 
desseil Durchmesser dem Grundrih und dessen Lange gleich der Hohe 
des Krummlings ist. Da man den Krummling ofter auch als 
Gelanderpfosten benutzt, giebt man die Hohe desselben ev. zu und 
fiihrt dann spater den Handgriff dagegen, wahrend man den 
Krummling oben entsprechend bearbeitet. 

121. Man wird nun die aus Papier ubertragene, bereits 
ermittelte Abwicklung so an den Hohlcylinder anlegen und befestigen, 
dah die untere und die obere Kante entsprechend zusammenpassen, 
und dah man nun im Stande ist, das Ganze auf den Halbcylinder 
zu iibertragen und denselben danach bearbeiten zu konnen. Die 
ibere und untere Kante wird dann winkelrecht bearbeitet, wenn 
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der Krummling wie bei Hintertreppen als Gelanderpfosten dienen 
soll, so wird das betreffende Stuck nach oben entsprechend wetter 

vorgerissen und bearbeitet, wobei das Verfahren genau dasselbe ist. 

Dies Verfahren ist bei Krummlingen von kleinem Durchmesser das 

einfachste und das allgemein zur Anwendung kommende. 

Die Holzfasern laufen lotrecht. 
Die Fig. 82 soll das Verfahren 

naher erlautern. 
122. Etwas anders gestaltet 

sich die Sache nach dem andern 

Verfahren und mag dazu die Fig. 81 

die Erlauterung geben. 

Wir haben also nach dem bereits 

Vorgetragenen den Grundritz, die Ab- 

wicklung und den Aufrih gefunden 

und mussen nun die Starke und 
Lange, sowie die Hohe des fur den 

Krummling erforderlichen Holzes be- 

stimmen. Die Starke entnehmen wir 

einfach dem Grundritz, sie ist be-- 
stimmt durch den Durchmesser des 

Fig. 82. Cylinders. Die Breile bestimmen wir, 
indem wir an die Kurven des Aufrisses 

paralelle Tangenten so legen, dah der gauze Krummling innerhalb 

derselben liegt. Die Lange bestimmt sich durch die Verlangerung 

der autzeren senkrechten Aufritzkanten bis zu ck»eren Schnitt mit 

den Holzkanten. 
123. Jetzt lauft die Holzfaser nicht senkrecht, sondern parallel 

zur Langsrichtung des Krummlings, wir konnen also den Grundritz 

zum Ausschneiden des Hohlcylinders nicht gebrauchen, sondern wir 
mussen ihn zuvor einer Dehnung oder einem Strecken nach der 

Lange unterziehen. 
Zu dem Ende bringen wir samtliche autzeren und inneren 

Punkte des Grundrisses senkrecht auf die Holzkante und tragen 

die betrestenden Entfernungen dieser Punkte von der Grundritz- 

kante &—b senkrecht daselbst auf, so erhalten wir eine Anzahl 

never Punkte, welche mit eiuander verbunden, die obere und untere 
Schablone ergeben. 

124. Wird diese Schablone nun so auf das Holz gelegt, 

dah sie auf der einen Seite oben, auf der andern Seite uuten 
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bijndig liegt, so konnen wir die Punkte untereinander verbinden 

und danach den halben Hohlcylinder ausschneiden, dann wird 
die ursprungliche Abwicklung entsprechend auf den Kriimmling auf- 

gelegt, vorgerissen und das Ganze kann nun nach der Kurve 
rechtwinkligausgeschnitten und die Stufen 

eingestemmt werden. Wir werden bei 

den gewundenen Treppen noch Gelegen- 
heit haben, auf das Versahren zuruck- 
zukommen, wollen aber gleich bemerken, 

dah es bei allen gewundenen Treppen 
genau dasselbe ist, wie bei dem ein- 

fachen Krummling einer graden Treppe. 

125. Man wird alle diese ge¬ 

wundenen oder Krummlingstreppen als 

gelochte Treppen ausfuhren, weil bei 

aufgesattelten Treppen der Holzver- 
brauch ein sehr groher werden wiirde. 

Auch die an manchen Orten angewendete 

Konstruktion, die Wandwange zu lochen 
und die Mittelwange aufzusatteln em- 

Pfiehlt sich nicht. Man kann sicher sein, 

eine schone, sichere, standfeste gewundene 

Treppe zu erhalten, wenn man sie als 

gelochte oder gestemmte ausfuhrt. Die 

Dekoration derselben kann mindestens 
ebenso reich gestaltet werden wie bei 
einer aufgesattelten Treppe, und die 

elegante Schweifung der Wangen ist 
ja an sich schon geeignei, der Treppe 

ein schones Aussehen zu verleihen. 

126. Beiuntergeordneten Treppen, 
welche nach Fig. 83 gestaltet stud, wendet 

man haufig statt des Krummlings eine 

durchgehende Spindel an. Man erreicht 
dadurch, dah die Treppe recht standsicher wird, freilich beengt die 

durchgehende Spindel etwas den freien Raum, was indes bei 

Hintertreppen nicht viel auf. sich hat. 

127. Die Verbindung der graden Wangen mit den Kriimm- 

lingen oder das Zusammenfugen gewundener Wangen unter ein- 

i 

Fig. 83. 
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ember geschieht nach Fig. 84, 85 und 86. Jmmer wird man die 
Zapfen oder beren Verbinbung burch Schrauben, Bolzen und 
Schienen sichern miissen. Man versenkt die Bolzen und leimt 
passenbe Stiicke in die Wangen, bamit sie bem Auge entzogen 
werben. Es ist bringenb erforberlich, biefen Berbindungen rechte 

Fig. 84. Fig. 85. 
Sorgfalt zu widmen, bamit ein Setzen ber Treppe vermieben 
wirb, benn schliehlich beruht die ganze Stanbfestigkeit einer solchen 
freitragenben Treppe auf ber akuraten unb festen Verbinbung bieser 
einzelnen Teile unter sich. 

128. Der Stoh   ;  
ber Wangen muh stets 
in die Mitte einer Tritt- 
stufe gelegt werben, bamit - . $'3- 87. 
feme Setzstufen mit ihm zusammenfallen, man muh also in ben 
Winkeln, wo ein Kriimmling unb ein grader Lauf zusamnien- 
treffen, die Anorbnung so treffen, bah die Verbinbung stetS in die 
Mitte ber Strife fallt. 

129. ! Wenn nach Fig. 87 beim Verziehen der Stufen die 
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Lorderkame derselben die Wange spitzwinklig trifft, so latzt sich 
der spitze Winkel durch das Abrunden der Stufen vermeiden. 

- ^ Man teilt den Winkel bei a In 3 gleiche Teile, ziehe b d 
winkelrecht ju a c unb e f winkelrecht ju a g, d h winkelrecht 
ju h i unb f k winkelrecht zu k 1 unb schlage aus f unb d die 
kurze Kreisbogen, das find dann die entsprechenden Ab- 
rundungen. Datz man diese Abrnndung auch aus freier Hand 
machen kann, liegt auf der Hand und debars kanm der Erwahnung. 

130. Wir wollen nun noch eine freiliegende haldkreisformig 
gewundene Treppe nnd ihr Aufschnuren und Austragen naher de- 
trachten; demerken jedoch schon von vornherein, dah gegen das 
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Fig. 88b. 
Austragen des often beschriebenen Krummlings neue Moments mcht 
auftreten. Selbstverstandlich ist ein Unterschied zu machen, zwischen 
innerer und auherer Wange, obgleich das Verfahren zur Ermittlung 
der Schablone fonst dasselbe ist und es daher genugen wird, wenn 
wir eine Schablone, etwa fur den Teil der inneren Wange Fig. 88 
abed austragen, es wird ftei alien anderen Wangenstiicken das 
^leiche Verfahren einzuhalten sein, gleichgultig ob innere oder (inhere. 

13 k. Um die zur Herstellung der in Fig. 88 gezeichneten 
gewundenen Treppe erforderlichen Krummlinge oder gewundenen 
Wangenstiicke zu finden, mussen wir folgendes auf dem Treppen- 
reihboden aufschnuren: 
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1) den ganzen Flachenraum des Treppenhauses, soweit er fur 
die Treppe in Betracht kommt, 

3) die Breite der Treppe einschlietzlich der Wangen, 
3) die Wangenstarke, 
4) die Mittellinie zum Auftragen der Stufenbreiten (Auftritte), 
5) die Starke des Einstemmens der Stufen in die Wangen, 
6) Die Richtung der Stufen, einschlietzlich Vorsprung util 

Futterstufen, 
7) den Austritt. 

132. Damit man nun nicht verschiedene Schablonen an, 
zutragen hat, wird man die herzustellenden gewundenen Wangen- 
stucke gleich grotz machen, man wird also die innere Wange viel- 
leicht in zwei oder drei gleiche Teile teilen, die autzere dagegen 
in drei oder vier, je nach der Lange des Treppenlaufes. Man 
hat dann eine fur alle Teile passende Schablone, naturlich mutz 
fur jede Wange, die innere und die autzere, eine besondere Schab¬ 
lone ausgetragen werden. 

133. Man verfahrt nun ganz so wie in Satz 119 ange- 
geben war, d. h. man reiht die in Betracht kommenden Stufen 
feitlich auf, in Grund und Steigung einschlietzlich aller Borsprunge 
und Futterstufen, sodah man also den ganzen Lauf gewissermatzen 
abgerollt erhalt einschlietzlich der Wangenbreite. Nun kann man 
wiederum den Aufritz des krummen Wangenstuckes konstruieren, 
daraus die Holzstarke der krummen Wange, sowie ihre Lange 
u. s. w. ermitteln und nach Satz 123 die erforderlichen Schablonen 
austragen. Wir haben das alles in der Figur klar gestellt, 
um dem Techniker Gelegenheit zu geben, das ganze Verfahren 
nochmals genau durchzugehen. Die Ausarbeitung der Wange 
hat nun feme. Schwierigkeiten mehr und erfordert naturlich nur 
einen geschickten, sauberen Arbeiter, wie denn die ganze Treppen- 
arbeit der Prufstein fur einen tuchtigen Holzarbeiter ist. 

Es find ja friiher viel kompliziertere und kunstvollere Treppen 
gebaut Worden als heute, aber es kommen doch hin und wieder 

ouch heute noch Aufgaben vor, deren Losung Kenntnisse und Fertig- 
keiten voraussetzt. Das Abkanten der Wangen bietet keine Schwierig- 
keit. 

134. In Fig. 89 haben wir noch eine Treppe mit runder 
innerer Wange und mit gerader autzerer Wange gezeichnet, um zu zeigen, 
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wie die autzere Mange leicht geschwungen wird. Das Austragen 
ist leicht und erfolgt einfach nach dem Profit der Steigung. 

135. Holzerne Wendeltreppen erhalten in der Regel eine 
durchgehende Spindel, dieselbe muh so stark sein, dah die Stufen 
5—6 cm ties eingestemmt werden konnen. Auch must die Spindel 
so stark sein, dah die Keilstufen noch 6 ora breit am schmalen 
Ende ohne Vorsprung bleiben. 

Fig. 89. Fig- 90. 

136. Die Wendeltreppen konnen nach Fig. 90 in einem 
viereckigen Raum und nach Fig. 91 in einem runden Raum, oder 
besser gesagt mit grader oder gekrummter Auhenwange hergestellt 
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werden, ihre Konstruktion bleibt dieselbe. Das Austragen der 
Wangen ist ebenfalls dasselbe wie es oben beschrieben ist. Das 
Herstellen einer viereckigen Wendeltreppe ist einfacher, da es nur 

vier leicht geschwungene Wangen auszutragen gilt, wahrend die 

Herstellung der vielen Kropfstiicke bei einer Wendeltreppe mit runder 
Wange ihre Schwierigkeiten hat. In neuerer Zeit werden holzerne 

Wendeltreppen vielfach mit gebogenen Wangen ausgefuhrt. Diese 

Treppen find leicht und sehen gut aus. Das Biegen der Wangen 
erfordert besondere Vorkehrungen. Die Treppenspindel wird haufig 

durch Stecherei und Bildhauerarbeit verziert. 



62 

, 137. Die holzernen Wendeltreppen mit hohler Spinde! 

find selten und sollen daher auch nur erwahnt werden, Fig. 92 

giebt ein Bild einer solchen Treppe. Soll eine solche Anlage fiir 

bessere Treppen angewendet werden, so must der innere hohle Raum 

mindestens 1,5 m Durchmesser erhalten, da sonst die Stufen zu 
spitz werden. 

Alle irbrigen Treppen, elliptische, Kegeltreppen, welch letztere 

friiher als besondere Meisterstucke galten, ubergehen wir, sie werden 

nicht mehr oder doch nur selten gemacht, ebenso mogen die hier und da 

friiher ausgefuhrten Treppen aus Blockstufen nur Erwahnung finden, 

sie gehoren einer langst verklungenen Zeit an, und kein vernunftiger 

Mensch wird an ihre Wiederherstellung denken. Bei den elliptischen 

Treppen, welche wohl ab und zu vorkommen, ist das Verfahren 

dem bei runden Treppen, Fig. 88 und 89 entsprechend. 
138. Zu jeder Treppe gehort ein Treppengelander, dasselbe 

ist ein unbedingt erforderliches Zubehor und dient haufig dazu, 

durch besonders reiche Ausfuhrung der Treppe einen besonderen 

Schmuck zu geben. Dasselbe wird aus Holz und aus Schmiede- 

eisen hergestellt. Seine formale Gestaltung wird vielseitig aus- 

gebildet und kann uns hier nicht weiter beschaftigen. 

Zum weitaus grohten Teile werden die Treppengelander der 
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Pfosten, dem Handgriff und den Traillen, jedoch kommen auch statt 
der Traillen einfache Latten oder auch ausgeschnittene Bretter 
vor. 

Die Figuren 93 und 94 mogen als zwei Beispiele von 
Treppengelandern gelten. Einige Handlauferprofile giebt Fig. 95. 

139. Der Handgriff mutz stets von den Stufen des Nachbar- 

Fig. 95. Fig. 96. 

laufes soweit abbleiben, dah man sich beim Benutzen desselben nicht 
die Knochel an den Stufen etc. stoht. Fig. 96 giebt die Be- 
festigung desselben am Treppenpfosten oder dem Pilar. 

Die eisernen Gelander konnen wir hier ubergehen, sir ge- 
horen nicht zur Arbeit des Treppenbauers und fallen bei den 
massiven und den eisernen Treppen Erwahnung finden. 

140. Die holzernen Treppenpfosten oder Pilare, fallen dem 
Geltinder ordentlichen Halt geben, fie konnen rund oder eckig sein. 
Man bildet fie hausig reich und kraftig aus, benlltzt fie wohl auch 
als Trager der Treppenbeleuchtung, indem man fie kandelaberartig 
emporfnhrt und fie zum Trager einer Lamps oder Laterne macht. 

Damit find wir am Ende unferer Betrachtung uber die Holz- 
treppen angelangt. 
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6. Kapitel. 

3. Die Treppen aus Stein. 

141. Die Treppen aus Stein, kurzweg massive Treppen 

genannt, konnen aus Haustein, aus Backstein und aus Beton und 

dergl. hergestellt werden. Sie haben den grohen Vorteil der 

absoluten Feuersicherheit und find daher an vielen Orten vor- 

geschrieben, mindestens muh immer eine massive Treppe in jedem 
Hause vorhanden sein. 

142. Nehmen wir zunachst die Treppen aus Backstein und 

sehen wir uns deren Konstruktion genauer an. Steigungsverhaltnisse 

u. s. w. find dieselben wie bei den Holztreppen, und was in der 

Einleitung gesagt ist, gilt auch fur sie, wie fur alle anderen Treppen. 

a Treppen aus Mauersteineu. 

143. Treppen aus Mauersteinen oder Backsteinen find in 

der Regel vollig unterwolbt und nur selten werden andere Kon- 

struktionen ausgefuhrt. In den weitaus meisten Fallen handelt es 

sich um Podesttreppen und einlaufige etc. Treppen, wahrend ge- 

wundene Treppen die Ausnahme bilden. 
144. Zur Unterwolbung der Treppenlaufe, Podeste, Aus- 

tritte u. s. w. werden Kappengewolbe, bohmische Kappen, Kreuz- 

gewolbe, Muldengewolbe, seltener Tonnengewolbe angewendet, letztere 

nehmen zuviel Raum weg und werden daher nicht oft verwendet. 
145. Soll nun ein Treppenlauf durch ein steigendes Ge¬ 

wolbe unterstutzt werden, dessen Neigung der Steigung entspricht, 

so mussen zu beiden Seiten Mauern als Widerlager vorhanden 

sein. Auf der auheren Seite find dies die Treppenhausmauern, in 

der Mitte muh dazu eine Zungen- oder Wangenmauer ausgefuhrt 

werden, diese letztere wird meist durchbrochen hergestellt. 
146. Kann man Waugenmauern nicht auffuhren, so ordnet 

man an deren Stelle eiserne Wangentrager, am besten schmiede- 

eiserue Trciger an, welche das erforderliche Widerlager bilden, 

haufig auch werden an den Umfassungsmauern solche Trciger an- 

geordnet, um als sicheres Widerlager zu dienen. 
147. Eine vielfach ausgefuhrte und einfache Anordnung 

ist die in Fig. 97 dargestellte, bei derselben werden die Treppen- 
arme durch ansteigeude preuhische Kappen unterstutzt, welche sich 

gegen entsprechende Gurtbogen A. stemmen, wahrend die Ruhe- 
platze und Austritte durch bohmische oder preuhische Kappen uber- 

wolbt werden. Dah man auch steigende Kreuzgewvlbe anwenden 
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und die Podeste ebenfalls mit Kreuzgewolben uberdecken kann, 
bedarf wohl nur der Erwahnung. 

Diese Anordnung kann man bei einlaufigen, zweilciufigen 
und dreilaufigen Treppen treffen. 

148. Bei dreilaufigen Treppen werden nach Fig. 98 in 
den Brechpunkten Pfeiler aufgefiihrt, die dann den Gurt- und 
den einhiiftigen Spannbogen als Widerlager dienen. 

Baultschler-- ilnd Audbauarbeiten. (Ges. Baliqelv. Bd. II.) r> 
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Fig. 98. 
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119. Bei zweilaufigen Treppen latzt man haufig die Gurt- 
bogen weg und ordnet an deren Stelle Trager an, gegen welche 
sich dann die steigenden und die Podestkappen molten. In 

Fig. 99 ist eine solche Treppe gezeichnet, wie dieselbe ganz all- 
gemein ausgefuhrt wird. 

Die steigenden Kappen direkt gegen die Podeste einzu- 
spannen, wie wohl hier und da empfohlen wird, hat sein Be- 
denken, da die Gewolbe einen ganz erheblichen Schub auf die 

Widerlagsmauern ausuben und ohne eine sehr kraftige Ver- 
ankerung das Ganze keinen rechten Halt bekommt. 

150. Fur die Kappen der Laufe und der Podeste, ob 
steigend ob einhLftig, genugt eine Starke von l Stein, die 

b 
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Gurtbogen werden 1 bis 1£ Stein stark, je nach der Spann- 
weite. Die Starke der Wangenmauer richtet sich ganz nach 
der Hohe des Treppenhauses und wird den allgemeinen Regeln 
uber die Mauerstarken entsprechend bestimmt. 

151. Wenn fruher an Stelle der Trager in Fig. 99 Eisen- 
bahnschienen Verwendung fanden, so ist man jetzt davon ab- 
gekommen, da die Trager nicht teurer find als Eisenbahnschienen 
und dann doch erheblich grosiere Sicherheit bieten und ein be- 
quemeres Mauern der Widerlager gestatten, auch lassen sich alle 
Berankerungen weit leichter anbringen als bei den alten Eisen¬ 
bahnschienen. 

152. Alle diese Konstruktionen beziehen sich im graven 
und ganzen auf gradlaufige Treppen. Bei gewundenen und 
Wendeltreppen wird man schraubenformig ansteigende Gewolbe 
ausfuhren mussen, oder man wird jede einzelne Stufe fur sich 
als kleines Gewolbe oder als Bogen aufzufassen haben. 

153. Die auf dem Gewolbe aufzumauernden Stufen wird 
man als Rollschichten ausfuhren, und soweit erforderlich eine 
Flachschicht unterlegen. Man nehme zur Ausfuhrung der Ge¬ 
wolbe und der Stufen porose oder Loch-Steine, um ein mog- 
lichst geringes Gewicht zu erhalten. 

Bei Kellertreppen verwendet man haufig jedoch hart ge- 
brannte Mauersteine in Rollschichten zu den Stufen und fugt 
dieselben nur, dann erhalt der Austritt einen Cement-Estrich. 

154. Am meisten wird jedoch bei massiveu Treppen ein 
Bohlenbelag von 5 bis 6 <;», Starke angewendet. Zu dem Ende 
werden in jeder Stufe 2 bis 3 schwalbenschwanzformige eichene 
Dubel eingemauert, auf diese wird dann der Belag aufgeschraubt, 
man lasit die Bohlen einige Centimeter in die nachste Stufe ein- 
greifen und putzt die vordere Seite glatt in Cement. Fig. 100. 
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Will man der Treppe ein besseres Aussehen verleihen, so 
ordnet man auch noch Setzstufen an und erreicht dadurch fast 
den Eindruck einer HSlzernen Treppe, freilich bleibt zu beachten, 
dah durch alls folche Anordnungen die Feuersicherheit der Treppe 
beeintrachtigt wild. 

155. Bei Kellertreppen und folchen, unter denen kein 
freier Raum vorhanden ist, kann man die aus Mauersteinen 
aufzumauernden Stufen direkt auf die Unterfullung, welche vor- 
her entsprechend zu dichten ist, aufsetzen. Fig. 101. . 

Vielfach ist bei folchen nicht unterwolbten Treppen eine 
Konstruktion ausgefuhrt, wonach jede einzelne Stufe durch einen 
scheitrechten Bogen gebildet wird. Es ist selbstredend erforder- 
lich, fiir das notige Widerlager zu sorgen. Man giebt auch 
diesen Stufen einen Bohlenbelag, mSgen die Figuren 102, 10L 
und 104 diese Anordnungen naher erlautern. 

156. Alle sonstigen Ausfuhrungen der Stufen aus Mauer¬ 
steinen, Tachsteinen in Verbindung mit Cement in besonderen 



Werkstatten find durch die jetzt fabrikmatzig hergestellten Beton- 
stufen uberholt. und wurden sich thatsachlich teurer stellen als 
diese, welche man ganz nach Bedarf jederzcit haben kann. 

JJJ L 
. ^  11  il  

U 

Ueber die Treppengelander sprechen wir in einem der 
nachsten Abschnitte. 

157. Erwahnen mussen wir aber noch zum Schlutz, dah 
man auch alle nenzeitlichen massiven Deckenkonstruktionen, wie 
z. B. Kleinesche, Schurmannsche, Forstersche Decken zur Kon- 
struktion der Treppenlaufe anwenden kann. (Vgl. Mauerkon- 
struktion.j Neues ist hierbei nicht zu bemerken. Man wird 
die Decken in der Regel zwischen I-Tragern ausfuhren und die 
Stufen in der ublichen Weise anfmauern. 
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7. Kapitel. 

b) Treppen aus Beton. 

158. Treppen aus Beton kbnnen auf zweierlei Weise her- 
gestellt werden, entweder wild man in besonderen Werkstatten 
die Stufen fertigen und dann wie Hausteintreppen versetzen, 
oder man wird die Treppe auf besonderen Lehren im Treppen- 
hause selbst herstellen. 

159. Zu der Herstellung der Stufen in Formen und in 
besonderen Werkstatten verwendet man ein Gemisch aus 1 Teil 
Cement und 3 Teilen scharfem Sand und Kies zu gleichen 
Teilen, dies wird in die Form in Lagen von 5 bis 7 cm Hohe 
eingestampft, die oberste etwa 3 bis 4 cm starke Lage besteht 
aus 1 Teil Cement und 1 Teil Sand. Die Formen werden 
nach Verlauf einiger Stunden abgenommen und die Flachen 
der Stufen mit Cement geglattet. 

In Fig. 105 ist eine solche freitragende Betontreppe dar- 
gestellt. Erwahnt mag noch werden, dah haufig auch Eisen- 
Einlagen angewendet werden, um den Stufen noch eine grohere 
Festigkeit zu verleihen. 

160. Toll die Treppe im ganzen an Ort und Stelle auf 
einem Formgeriist aus Beton hergestellt werden, so werden die 
Treppen - Absatze dazu benutzt, dem Ganzen rechte Standsicher- 
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heit dadurch zu geben, dah man Eisenbahnschienen oder Trager 
am Austritt anordnet, die Fig. 106 stellt eine solche Beton- 
treppe dar. 

161. Die aus Betonmaffe gebildeten Stufen werden ent- 
weder mil Cement glatt geputzt, auch kann die Vorderkante 
profiliert werden, oder man belegt sie mit einem Bohlenbelag, 
dessen Diibel einbetoniert wurden. 

Die Eerwendung von Marmorbelag und Terrazzo kommt 
auch zuweilen vor. 

162. Haufig werden die Wangen aus Tragern gebildet 
und zwischen dieselben kappenartig die Betonmaffe eingestampft. 
Um die Stufen auszufuhren, werden aus Brett ausgeschnittene 
Lehren angewendet. 

Es find solche Betontreppen billiger als Hausteintreppen 
und auch leichter, sie machen, wenn gut ausgefiihrt, ganz den 
Eindruck von Hausteintreppen. 

163. Sollen gewundene Treppen in Beton ausgefiihrt 
werden, so kann man wiederum beide Wege einschlagen, man 
kann die Stufen nach Modell in der Werkstatt einzeln fertigen 
und versetzen, oder man schalt die ganze Treppe entsprechend 
schraubenformig ein und verfahrt dann wie schon oben dar- 
gelegt wurde. Letzteres wird wohl da am meisten angewendet 
werden, wo es sich darum handelt, die Treppe dem Raume 
anzupassen. 

161. Die Betontreppen stellen sich billiger als Holztreppen, 
haben eine groffere Dauer und hbhere Tragfahigkeit als diese 
und bieten eine vollkommene Sicherheit im Falle eines Brandes. 
Gegen unterwblbte Backsteintreppen stellen sie sich gleichfalls 
billiger, haben ein besseres Aussehen und find leichter herzustellen. 

Fig. 106. 
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165. Meist werden diese Treppen von besonders geubten 
Lenten als Spezialitat ausgefuhrt, das gilt ganz besonders von 
den Moniertreppen, bei denen stall der Betonkappe eine Monier- 
kappe aus Eisengeflecht und Cement tritt. Wir konnen diese 
Konstruktion nur erwahnen, es wurde zu weit fiihren, dieselbe 
hier eingehend zu beschreiben. 

166. Haufig angewendet wird aber das Wellblech zuv 
Herstellung der Unterstutzung der Treppenlaufe. Fig. 10? stellt 
diese Ausfuhrung dar. Aus den Flanschen der |—|= oder |_|=@tfett 
wird Wellblech gelagert, mit Beton abgeglichen und nun werden 
die Stufen in der ilblichen Weise aufgemauert oder in Beton 

hergestellt. Man kann die Stufen mit Bohlenbelag versehen 
oder sie sonst nach Belieben ausstatten. In Fig. 108 ist noch 
ein Beispiel einer kappenartig zwischen >—I-Tragern hergestellten 
Betontreppe gegeben, welches ohne weiteres klar sein wird. 
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8. Knpitcl. 
c) Treppen aus Haustein. 

167. Die Treppen aus Hausteinen zeichnen sicv durch 
auherst einfache Konstruktion und grohte Dauerhaftigkeit aus, 
vorausgesetzt, dah ein nicht zu weicher Stein verwendet wird. 
Besonders geeignet zum Treppenbau ist Sandstein. Granit, 
Basalt, Syenit und Kalkstein. Von Marmor fertigt man Stufen- 
belage, weicher, sich leicht abnutzender Sandstein mutz einen 
Belag erhalten. . 

168. Die Stufen der Hausteintreppen sind immer Block- 
stufen. Sie werden eben bearbeitet und dann „ausgeschlagen", 
chariert oder geschliffen. Granit und Basalt werden durch das 
Schleifen glatt, man kann dasselbe daher nur dann verwenden, 
wenn die Lreppe spater mil einem Teppichlaufer belegt wird. 

169. Die einfachste Querschnittsform fur Hausteinstufen ist 
das Rechteck. Ist die Stufe von unten nicht sichtbar, so genugt 
es, wenn die Vorderseite und der Auftritt regelrecht bearbeitet 
wird, wahrend man die beiden anderen Seiten laht wie sie sind. 

Fip. 109 zeigt einen solchen Treppenlauf. Die Stufen 
ubergreifen sich, wenn der Kopf derselben fest eingemauert wird, 
um 1,5 bis 2.0 cm. 

170. Haufig werden bei den Stufen der besseren Unver- 
schieblichkeit halber Falzung oder Versatzung angeordnet, Fig. 110, 
die Stufe erhalt hierbei eine Verstarkung von 1,5 bis 2,0 om, 
soviel betragt der Falz. 

Werden die Stufen nach Fig. Ill um 1,5 om abgekantet. 
so erreicht man denselben Zweck. 

171. Haufig werden die unten sichtbaren Stufen profiliert, 
Fig. 112, die Treppe erhalt dadurch ein leichtes und sehr 
gefalliges Aussehen. 
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Wird die Unteransicht der Treppe eine gerade Flache, 
Fig. 113, so nennt man eine solche „ausgeschalt"; zu beachten 
bleibt hierbei, dah die Stufen, soweit sie eingemauert werden, 
die volle Kopfstarke behalten. 

(Xf A> 
Fig. 114. 

172. Das einfachste Profil fur die Stufen ift das recht- 
eckige, man bricht dabei die Vorderkante ein wenig, bei befseren 
Treppen erhalten die Stufen einfachere oder reichere Pro- 
filierungen. Fig. 114 a—d. Dieselben musfen thunlichst flach 
gehalten werden, damit Beschadigungen vermieden werden. 

173. Meist wird jede Stufe aus einem Stuck hergestellt, 
nur bei sehr breiten Treppen stoht man die Stufen, man versetze 
aber in je zwei aufeinanderfolgenden Stufen die Stbfge. 

174. Soll ein Holzbelag angeordnet werden, was zu Zeiten 
wunschenswert fein kann, so geschieht das in derselben Weise, wie 
schon beschrieben, durch Eingipsen von Dubeln, oder Schrauben. 
Jm allgemeinen wird dies Verfahren, Hausteinstufen mit Holz 
zu belegen, nur sehr selten vorkommen. 

175. Die Stufen einer steinernen Treppe find entweder an 
beiden Enden durch Mauern oder Wangen unterstutzt oder sie 
find nur an einem Ende eingemauert, so dah man also auch 
hier von unterstutzten und von freitragenden Treppen sprechen 
kann. freilich in etwas anderem Sinne als bei den Holztreppen. 
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Gesondert von diesen werden dann noch die Wendeltreppen zu 
betrachten sein. 

1. Unterstutzte Hausteintreppen. 

176. Man kann die Hausteinstufen in dreierlei Weise durch 
Mauerwerk unterstutzen, 

a) indem man die Wand stufenformig aufmauert und darauf 
die Stufen auflagert, Fig. 115; 

Fig. 115. Fig- 116. 

b) indem man Rollschichten oder Konsolen auskragt und 
darauf die Stufen verlegt, Fig. 116; 

c) indem man die Stufen 8 bis 12 cm ties einmauert. Fig. 117. 

177. Die einfachste Art einer unterstutzten Hausteintreppe 
ist in Fig. 118 dargestellt, beide Laufe find durch eine 1 Stein 
starke Zungenmauer getrennt, in welcher die auheren Stufen- 
kopfe eingemauert find. Kann man die Podestptatten nicht aus 
einem Stuck herstellen, so ordnet man einen Bogen an und 
„uberfalzt" die Platten in der Mitte, Fig. 118, oder man ordnet 
eine Kappe, etwa Kreuzkappe an, und pflastert das Podest mrt 
dunnem Sandstein oder sonstigen Platten ab, je nachdem das 
Material der Treppe ist. Fig. 119 zeigt diese Anordnung. 
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178. Bisweilen durchbricht man die Zungenmauer und stellt 
Oeffnungen her, um der Treppe den Eindruck der Enge zu 

nehmen. Besonders wird eine solche Anordnung am Platze sein, 
wenn nicht eine Zungenmauer, sondern deren zwei vorhanden 
find. Die Fig. 120 zeigt uns eine solche Treppe, welche aus 
zwei Laufen besteht, zwischen welchen ein reichlicher Zwischen- 
raum vorhanden ist, um dem Treppenhaus mehr Licht, menu 
nStig auch von oben zuzufuhren. 

17i>. Bei drei- und mehrlaufigen Treppen genugt eine 
Zungenmauer nicht. Die Anordnung wird dann ahnlich wie 
in der Fig. 120 getroffen und es entstehen dadurch sehr inter- 
essante Anlagen, denen haufig ein gewisser Zug von Monu- 
mentalitat nicht abzusprechen sein wird. Fig. 121 soll uns eine 
solche Anlage vorfuhren. 
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Die Stufen rverden durch Mauerbogen unterstutzt, welche 
ihrerseits von entsprechenden Pfeilern aufgenommen werden und 
so den Stufen ein festes Auflager bieten. Man fiihrt die Bogen 
in allen Formen als Segment-, Rund- und Spitzbogen, haufig 
jedoch als sog. einhufige Bogen aus. Vergl. die Figuren. 

180. Hausteintreppen zu unterwolben empfiehlt sich nicht, 
da eine solche Anordnung hedeutende Wandstarken erfordert und 
den Bau within unnutz verteuern wurde. Bei Monumental- 
bauten, wo es haufig darauf ankommt, einen bestimmten Ein- 
druck zu erzielen, werden solche unterwolbten Hausteintreppen 
wohl vorkommen, es eignen sich alle Gewolbearten hierzu. Alles, 
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was hierbei wissenswert sein konnte, haben wir bereits in Ab- 
schnitt 3 unter a erortert, man wove daselbst nachlesen. 

Fiq. J21. 

181. Ein anderes Verfahren, die Stusen einer Haustein- 
treppe zu unterstutzen, besteht in der Anwendung von Haustein- 
wangen, welche man an ihren Enden auf Stutzen oder Mauern 
aufruhen und in welche man die Stufen eingreifen laht. Es 
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hat diese Konstruktion eine gewisse Aehnlichkeit mit den HSlzernen 
gestemmten Treppen, nur dah hier die Stufen Blockstufen find, 
wahrend sich dort Tritt- und Futterstufen fanden. 

Man verfalzt die Stufen miteinander nach Fig. 122 und 
lastt fie ca. 2 bis 3 cm ties in die steinernen Wangen eingreifen. 

182. Die Stufen greifen wagerecht 2 bis 2,5 cm tiberein- 
ander, die schrage Stohstache fall etwa ^ der Steigung betragen. 
Die Breite der Wangen wird je nach der Lange zu 15 bis 20 cm 
angenommen, ihre Hohe, lotrecht gemesfen, muh gleich sein der 

2 bis 2^fachen Steigung. 

Bei zweilaufigen, ge- 
radenTreppen konnen beide 

Wangen ubereinander- 
liegen, wie Fig. 123 zeigt, 
fie nehmen dann wenig 
Raum ein und beengen 
das Treppenhaus nicht. 
Die Wange wird mit ihrem 
untersten Ende auf einem 
entsprechenden Fundaments 
aufgelagert und findet an 
ihrem andern Ende Auf- 
lager auf einer FreistLtze, 
an diefer Stelle werden 

dann beide Wangen gehorig durch eiferne Dubel verbunden und 
findet die weitere Freistutze gleichfalls mieder Befestigung und 
Festigkeit. 

183. Man kann eine solche Anordnung auch auf gewundene 
Treppen mit und ohne Podest anwenden. Bezuglich des. Ver- 
ziehens der Stufen sei auf Sah 00, Fig. 51, hingewiesen. Jm 
ubrigen bietet die Anordnung solcher gewundenen steinernen 
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Wangentreppen keinerlei auhergewohnliche Dinge und kann daher 
hier iibergangen werden. 

184. Sollen die Stufen 
in die Wangen eingelassen 
werden, was nicht selten ver- 
langt wird, so macht man das 
untere Wangenteil breiter, 
wie das obere, um den 
Stufen ein besseres Auflager 
zu geben, man schrankt bei 
dieser Anordnung die nutz- 
bare Breite der Treppe nicht 
ein und erzielt eine hohere 
Sicherheit. Fig. 124 fall eine 
folche Treppenanordnung verdeutlichen. 

185. Am besten ist es natiirlich, menu, wie bei den Holz- 
treppen, die steinernen Wangen gleichfalls aus einemStllck bestehen; 
mussen sie gestohen werden, so kann das nach Fig. 124 mit 
einem versetzten Stost geschehen, der Stost mutz die Mitte einer 
Stuse treffen, am besten ist es jedoch, in diesem Falls die 
Wange bogenartig aus einer Anzahl kleinerer Stucke zusammen- 
zusetzen und so dem Treppenlauf durch Bogen und Stufen einen 
sesteren Halt zu geben. 

186. An Stelle dieser steinernen Wangen treten nun haufig 
Unterstutzungen der Hausteinstufen durch eiserne Trager, welche 
in der Regel als schmiedeeiserne s—s-Trager oder bei breiten 
und schweren Treppen als Gittertrager ausgebildet werden. Man 
nennt dann< die eiserne Tragerkonstruktion gleichfalls Wangen. 

Man kann dabei entweder zwei Wangen anordnen oder man 
kann auch die Stufen aus einer Seite in die Treppenhauswand 
einmauern, je nachdem dieselbe belastet werden kann oder nicht. 

Bautischlcr- und AuSbauurbeiten. (Kef. Baugew. Bd. II.) 6 

Fig. 124. 
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In Fig. 125 ist eine Treppe mit schmiedeeisernen |—s-Trager- 
Wangen dargestellt. 

187. Ist der Treppenlauf sehr breit oder miissen die Stufen 
gestohen werden, oder aber ist das Stufenmaterial leicht brLchig, 
so ordnel man eine dritte mittlere Wange an oder man unter- 
stLtzt jede Stufe durch | -Eisen. 

Es bedarf wohl kaum der Erwahnung, dah der unterste Laus 
mit einem soliden Fundament fest zu verankern ist, im ubrigen 
ist die Konstruktion der eisernen Wangen, ihr Anschluh an die 
Podeste u. s. w. genau ebenso auszufuhren, wie dies bei den 
Backsteintreppen bereits eingehend dargestellt warden ist. Auch 
sonst sei hier darauf hingewiesen, dah die Konstruktion der 
Podeste dieselbe bleibt, wie dort erwahnt und wie Fig. 125 
noch naher darstellt. Man kann fie, je nach Erfordern, auch 
uberwolben, es wird die Konstruktion irgend welche Schwierig- 
keiten nicht bieten. 

188. Man sei bei der Anordnung dieser Treppen und ihrer 
Eisenkonstruktion recht vorsichtig und unterziehe dieselbe einer 
sorgfaltigen Berechnung. 

2. Freitragende Hausteintreppen. 

189. Bei den freitragenden Steintreppen werden die Stufen 
mit ihrem einen Ende fest eingemauert und finden in ihrer ganzen 
Lange nur Untersttitzung auf der vorhergehenden, das andere Ende 
schwebt mithin eigentlich frei. 

190. Es ist klar, dah fur solche Treppen nur ein vorziigliches 
Steinmaterial Verwendung finden darf und dah grohe Sorgfalt 
beim Versetzen angewendet werden muh. Granit, Syenit und 
Harter Sandstein finden Anwendung. 

191. Um einer solchen freitragenden Steintreppe einen 
unverschieblichen Bestand zu sichern, bedarf es vor allen Dingen, 
dah die Antrittsstufe einen unverrtickbaren Halt findet, denn jede 
folgende Stufe findet ihr Auflager indirekt auf ihr ganz allein 
und ein Verschieben derselben hatte naturgemah den Einsturz 
der ganzen Treppe zur Folge. 

Im ribrigen wird jede Stufe auf der folgenden entweder 
glatt in einer Lange von 2 bis 3 cm aufgelagert. Fig. 126, was 
indes nicht so gut ist, da einem etwaigen horizontalen Gleiten 
der Stufen nicht oorgebeugt wird; besser ist es daher, die Stufen 
mit einem Falz nach Fig. 127 zu versehen, wobei einem Gleiten 
entgegengewirkt wird, auch werden etwaige Schubkrafte am besten 
aufgefangen. 
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192. Man bearbeitet die Stufen entweder als Rechtecke, 
dann stellt sich der Treppenlauf von unten abgetreppt bar, Fig?126, 

oder man bearbeitet sie nach Art der Fig. 127, dann ist 
die Unteransicht eine schrag ansteigende Flache. Die eingemauerten 
Kopfe find immer Rechtecke. Alle Flachen find sauber zu bearbeiten, 
weil alles sichtbar bleibt. Man mauert die Stufen 12 bis 15 cm 
ties ein. 

193. Toll eine solche freitragende Hausteintreppe recht solide 
hergestellt werden, so mussen die einzelnen Stufen schon beim Aus- 
mauern der Treppenhauswande mit versetzt werden. Da dies 
jedoch aus vielerlei Grunden nichl immer angangig sein wird, 
es sei nur an die Beschadigung der Profile rc. erinnert, so wird 
man im allgemeinen doch an einem nachtraglichen Versetzen fest- 
halten mussen und da bleibt dann nichts weiter ubrig als ein 
recht sorgsames Arbeiten und ein recht sorgsames Versetzen und 
Vermauern der nachtraglich eingefugten Stufen. 

194. Die Herstellung gerader freitragender Hausteinstusen 
von durchweg gleicher Breite bietet keine Schwierigkeiten, da- 
gegen ist die Herstellung der Keilstufen fur gewundene Treppen 
weniger einfach und es bedarf zur Herstellung mindestens dreier 

61 
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Schablonen. Am meisten ausgefuhrt werden freitragende ge- 
wundene Haustein treppen, die im Grundrih einen Kreisbogen 
zeigen. Bei diesen Treppen haben alle Stufen an ein und der- 
felben Stelle denfelben Querschnitt, es wird daher zur Anfertigung 

dec Stufen gentigen, wenn man 
die Schablonen fLr das spitze Ende, 
fiir die Mitte und das Wandende 
austragt und danach die Stufen 
bearbeitet. Jede Stufe hat dann 
an ihrer Unterseite eine wind- 
fchiefe Flache. 

195. In Fig. 128 ist eine solche 
freitragend gewundene Treppe dar- 
gestellt, um die drei Schablonen 
auszutragen, wickeln wir erst den 
auheren Umfang a, dann den 
inneren Umfang b und schliehlich 
Mitte Lauf c ab, tragen die 
Steigungen ein und ermitteln so die 
Schablonen. Das Auflager bleibt 
uberall gleich breit und der Stoh 

Fig, 128, stets senkrecht zur Abwickelung. 

Fig. 128 a. b c d 

190. Man kann diese freitragenden Treppen auch mit 
Wangen ausfiihren und wird, um dieselben auszutragen, das 
bei den Holztreppen genauer beschriebene Verfahren einschlagen 
miissen. 

Der Kops der Stufe, welcher eingemauert wird, muh stets 
viereckig bleiben; um das freischwebende Ende der Stufe zu ver-- 
starken, hat man haufig einen wangenartigen Ansatz nach unten 
vorgesehen, es kostet das etwas mehr Arbeit, erhbht aber die 
Standfestigkeit und erleichtert das Anbringen der Gelanderstabe. 

197. Die Podeste freitragender Treppen werden verschieden 
ausgefuhrt: 
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a) man ordnet eine entsprechende Platte an und behandelt 
diese genau wie eine Stufe, Fig. 129; , > 

b) hat das Podest eine zu grohe Lange, so setzt man dasselbe 
aus mehreren Platten zusammen und iiberfalzt dieselben; 

Fig. 129. 

am besten ist es jedoch s—s-Trager anzuordnen,. um die Platten 
aufzunehmen, oder man Lberwblbt das Podest und belegt die 
Oberflache mit Platten, wie das bereits in Fig. 119 dargestellt 
wurde. 

198. Eine ganz besondere Sorgfalt muh beim Versetzen 
sreitragender Hausteintreppen beobachtet werden, da aus ihm 
zum weitaus grohten Teile die Sicherheit nnd Standfestigkeit 
der Treppe beruht. Damit die Stufen nicht aus ihrer wage- 
rechten Lage kommen, laht man sie nach dem sreien Ende etwas 
ansteigen, da erfahrungsgemah ein Setzen eintritt. 

199. Zur Herstellung eines jeden Laufes ist wie zur Auf- 
fuhrung eines Gewolbes ein sestes GerLst erforderlich, das sich 
genau der Unterflache der Stufen anschliehen »>uh, aus diesem 
werden, ahnlich wie ein Gewolbe, die Laufe aufgesuhrt. Das 
Gerust iiberhoht man nach dem sreien Ende zn um etwas svergl. 
vor. Absatz). Alle Stufen find sorgfaltig in Mortel zu versetzen, 
damit dieselben auch iiberall gleichmahig aufliegen und sich keine 
hohlen Stellen zeigen. 

200. In unseren neueren Hausern find steinerne Wendel- 
treppen wohl recht selten, ja, man kann fast behaupten, dah sie 
gar nicht mehr gemacht werden, da es aber doch vorkommen 
kann, namentlich bei Turmtreppen, so wollen wir wenigstens 
noch ein Beispiel einer solchen steinernen Spindeltreppe in 
Fig. 130 geben. Die Herstellung ist einfach, bietet keinerler 
Schwierigkeiten und bedars nur kurzer Erlaukerung. 

201. Wendeltreppen mit voller Spindel werden aus zweierler 
Weise ausgefuhrt, entweder wird an jeder Stuse ein entsprechendes 
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©tu<f angearbeitet, welches dann durch das Auseinandersehen 
der Stufen die Spindel bildet, oder die Spindel wird von speziellen 
Steinen aufgemauert und die Stufen werden einfach eingebunden. 
Letzteres Verfahren wird angewendet, sobald die Spindel tiber 

30 6w stark wird. 

202. Meist werden diese 
Hausteinwendeltreppen kreis- 
rund angeordnet, indes kom- 
men auch andere Grundrih- 
stguren vor. 

Man unterwolbt solche 
Treppen auch zuweilen, in¬ 
des nur selten, es bietet diese 
Konstruktion gegen das unter 
den Backsteintreppen Gesagte 
nichts Neues, nur die Stufen 
find eben Hausteine. 

Ebenso find die Wendel- 
treppen mil hohler Spindel 
nichts Neues, ihre Ausfuh- 
rung ist nach dem bei den 
gewundenen Treppen uber- 
haupt Vorgetragenen leicht 
einzusehen und bedarf keiner 
Erlauterung. 

203. Man kann die 
Wendeltreppen wit voller 
Spindel zu den unterstutzten 
Treppen, die wit hohler zu 
den freitragendeu rechnen. 

-Alles', was von den 
Stufen unter Fig. 130 dar- 
gestellt ist, gilt selbstredend 

Mg- ^30. and) fur die Podeste. 

204. Die Gelander steinerner Treppen werden entweder 
«us Haustein oder aus Eisen, nur sehr selten aus Holz her- 
gestellt. Massive Gelander erhalten Fullungen oder Balusterdocken 
u. dergl, Fig. 131. Der Antrittspfosten wird haufig als Postament 
fur eine Figur oder einen Kandelaber ausgebildet. Davon an 
einer anderen Stelle einmal mehr. 

Eiserne Gelander konnen von Gusteisen und von Schmiede- 
eisen angefertigt werden, die Stabe werden entweder in die Aus- 
tritte eingelassen oder durch Kriicken, welche seitlich angebracht 
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werden, gehalten. Die Antrittspfosten mussen besonders solide 
besestigt werden, damit das Gelander nicht hin und her schwankt. 

205. An der Treppenhauswand bringt man haufig noch 
einen Handgriff, eine Schnur oder dergl. an, welche durch ent- 
sprechende Eisen Halt finden. 

4. Treppen aus Eisen. 

200. Man unterscheidet zweierlei Treppen aus Eisen dem 
Materials nach, einmal die Treppen aus Guheisen und dann 
solche aus Schmiedeeisen. Wahrend die ersteren schon seit vielen 
Jahren zur Ausfuhrung kommen, sind die letzteren ein Produkt 
der Neuzeit und verdanken ihre jetzt recht haufige Anwendung 
den Bemuhungen einiger groheren Kunstschmiede-Werkstatten, 
welche es verstanden haben, die Kunst des Schmiedehandwerkes 
auch aus die Treppen zu ubertragen. 
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207. Die guheisernen Treppen zeichnen sich durch Leichtigkeit 
und Eleganz aus, sie haben grohe Aehnlichkeit mit den Holz- 
treppen, haben aber vor diesen den Vorzug der Feuersicherheit. 
ihre Anwendung im modernen Ban finden sie hauptsachlich als 
Wendeltreppen. 

208. Der Konstruktion nach unterscheidet man zwei Arten, 
solche, deren Wangen aus einem Stiick bestehen und solche, deren 
Wangen aus vielen Stucken zusammengesetzt find und zwar aus 
so vielen, als die Treppe Stufen hat. Letztere haben den Vorzug, 
dah nur ein kleines Modell fur alls Stufen, Treppenarme mil 
gleicher Steigung, erforderlich ist. Die Treppenarme kbnnen 
demnach beliebig tang gemacht werden, ohne dah sich die Modell- 
kosten erhbhen. Bei den ersteren muffen die Wangenmodelle 
den jeweiligen Verhaltniffen entfprechend geandert werden. Will 
man fur ein Haus eine guheiserne Treppe anwenden, so passe 
man die Etagenhohe den etwaigen vorhandenen Modellen an, 
man spart erheblich an Kosten. 

209. Die guheisernen Treppen kbnnen sowohl als unter- 
stutzte wie auch als freitragende konstruiert werden. Die Podeste 
unterstutzt man bei geraden und gebrochenen Laufen meist durch 
guheiserne Saulen. 

210. Die Trittstufen bestehen, ebenso wie die Podeste, aus 
guheisernen Platten von 1,0 bis 1,5 vm Dicke, welche, um das 
Glattwerden zu verhuten, nach irgend einem Muster gerisselt 
oder durchbrochen find. Auch wendet man Schiefer-, Sandstein-, 
Marmor- oder Holzbelag an. 

211. Die Wangen haben stets die Form der aufgesattelten 
Treppen, die Befestigung der Stufen aus denselben erfolgt durch 
Schrauben mit versenkten Kopfen, auch dienen haufig die Ge- 
landerstabe zur Befestigung. Ebenso werden die Futterstufen 
mit den Trittstufen und Wangen durch Schrauben verbunden. 

212. Die Gelanderstabe werden entweder aus Guheisen 
oder aus Schmiedeeisen mit entsprechenden Verzierungen her- 
gestellt. Am haufigsten ist bei guheisernen Treppen die An¬ 
wendung von guheisernen Gelandern, die Handleiste macht man 
dagegen immer von Holz. 

213. Eine vielfach angewendete Konstruktion besteht darin, 
die Wangen und Stufen als eins zu behandeln und die Stufen 
als hohle Blockstufen auszubilden. In Fig. 132 ist eine solche 
Treppenkonstruktion dargestellt. Die Stufen werden einfach an 
ihrer hinteren, unteren Seite zusammengeschraubt. Hierbei be- 
ruht die Festigkeit und Tragfahigkeit der Treppe aus der Festig- 
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keit bet Schraubenverbindung und es kommt zuweilen vor, dasi 
die Treppen sich durchbiegen und knarren. 

214. Besser ist die in Fig. 133 dargestellte Verbindung 
durch.Schraubenbolzen und Hulsen, welche in der mannigfaltigsten 

Weise ausgebildet werden kann. Die Setzstufen schiebt man 
dabei in entsprechender Falze ein, oder man befestigt sie dutch 
Schrauben. Die einzelnen Abarten der Konstruktion konnen 
wir iibergehen, denn sie bieten nichts Neues. 

215. Die Konstruktion der guheisernen Wangentreppen 
bietet an sich auch nichts Neues, sie leitet sich ab aus den Holz- 
treppen und ahmt vielfach deren Konstruktionsprinzip nach. 
Man fertigt die Trittstufe aus einem Stiick und ebenso die 
Setzstufe und verbindet beide mit den Wangen dutch Nuten 
und Schrauben. 
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In Fig. 134 ist eine solche guheiserne Wangentreppe dar- 
gestellt, die Treppe hat aufgeschraubten Holzbelag erhalten. 

21V. Die Ausfuhrung der Podeste bietet ebenfalls nichts 
Neues. In der Regel legt man quer durch das Treppenhaus 
einen Podesttrager und legt gegen diesen die Wangen. Das 
ubrige Podest deckt man dann in entsprechender Weise ab, auch 
wird es wohl zuweilen eingewolbt. Wird der Podesttrager sehr 
lang, so muh er durch eiserne Saulen unterstutzt werden. 

217. Eine recht sorgfaltige Befestigung erfordert die An- 
trittsstufe, in Fig. 135 ist eine solche Anordnung dargestellt. 

Ueber das Gelander haben wir schon eingangs gesprochen, 
auch hier werden die Stabe entweder auf die Stufen aufgesetzt oder 
sie werden seitlich durch kleine Arme gehalten. Vgl. Fig. 143. 
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218. Wendeltreppen aus Guheisen find jedenfalls die heute 
noch am meisten angewandten und ausgefuhrten. Sie nehmen 
wenig Platz ein, lassen sich liberal! leicht aufstellen und sehen 
hiibsch, leicht und zierlich aus. 

Dieselben werden haufig als Lauf- und Dienertreppen, auch 
in Geschaftslokalen als Verbindungstreppen angewandt. 

219. Verschiedene Eisenwerke stellen diese Treppen als 
Spezialitat her und wendet man sich daher am einfachsten mil 
seinen etwaigen Wunschen dorthin. Der Durchmesser derartiger 
Treppen schwankt zwischen 1,25 bis 2,50 m. 

Man wird sich am besten stets an vorhandene Modelle halten. 

Alle Stufen, Ruheplatze rc. sind bei diesen Treppen selbst- 
verstandlich keilfSrmig gestaltet. 

Aus weitere Details konnen wir fuglich verzichten, da der 
Bautechniker wohl nie in die Lage kommen wird, besondere 
eiserne Treppen zu konstruieren, sondern dies besser den be- 
treffenden Eisenwerken iiberlassen wird, bei welchen er eine 
Bestellung zu machen gedenkt. 

Jhm wird es genugen, das Grundprinzip zu kennen, und 
das haben wir ja versucht, klar zu machen. 
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221. Es bleiben nur noch die schmiedeeisernen Treppen. 
Dieselben sind eigentlich ein Produkt der Neuzeit, denn wenn 
auch einfache schmiedeeiserne Wangentreppen hergestellt wurden, 
so sind doch die Treppen erst in Aufnahme gekommen, als sich 
besondere Kunstschmiede-Werkstatten ihrer Herstellung annahmen. 

222. Bei den schmiedeeisernen Treppen fallen die Setzstufen 
entweder ganz fort oder sie werden durch ein hochkantig gestelltes 
Flacheisen von 3 mm gebildet. 

Die Trittstufe ward ebenfalls aus einem Flacheisen, dessen 
Vorderkante eventl. durch ein Winkeleisen verstarkt wurde, ge¬ 
bildet, oder man wendet einen Holzbelag an. 

Man benutzt zu solchen Treppenstufen das sag. Riffelblech, 
weil das gewohnliche Eisenblech zu schnell glatt wurde. 

223. Die Fig. 137 zeigt eine Anzahl solcher Blechstufen- 
Bildungen und ebenso die Anwendung von Holzstufen. Man 
wird sich leicht ein Bild der anzuwendenden Konstruktion machen 
kSnnen. . 

224. Die Wangen werden bei leichten Treppen aus hoch-- 
kantig gestellten Flacheisen von 8 bis 10 mm Starke hergestellt. 
Fig. 138, zur Aufnahme der Stufen werden Winkeleisenstucke 
innen angenietet. Auch kann man Winkeleisen zu den Wangen 
verwenden. Ebenso kann man die Wangen aus zwei kleinen 
1,-Eisen bilden, welche durch entsprechende Stege zusammen- 
gehalten werden. 

Fllr die Wangen weniger leichter Treppen wird dagegen 
das s^-Eisen angewendet, der Steg steht dabei lotrecht und die 

Fig. 137. Fig. 138. 
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Flanschen werde nach autzen gerichtet. Const bleibt die Kon- 
struktion dieselbe wie vorher.beschrieben (Fig. 139). Reichen 
die d-Eisen nicht mehr aus, so wendet man hochkantig gestelltes 

Flacheisen an, welches durch 1,-Eisen versteift und verstarkt 
wurde (Fig. 140). 

225. Werden die Treppen noch schwerer und breiter, so 
werden die Wangen aus Fachwerk oder Gittertrager gebildet 
Und zwar ordnet man die Gitterstabe abwechselnd lotrecht und 
wagerecht an, so datz sie jedesmal einer Tritt- und einer Setz- 
stufe entsprechen. 

In solcher Weise 
konstruiert z. B. Joly in 
Wittenberg seine paten- 
tierten Treppen, welche 
sich in vielen Gegenden 
einer gewissen Beliebt- 
heit erfreuen (Fig. 141). 
Die Wangen find aus 
parallelen geschmiedeten 
Gurtungena wnb a' eben- 
solchen Diagonalen 6, 
(welche in Stufentrager 
6' auslaufen), Tiillen 
bib' und schmiedeeiser- 
nen Bolzen v zusammen- 
gesetzt. Die Tullen b/b 
halten Gurtungen und 
Diagonalen in geeig- Fig. 141. 
neter Entfernung aus- ■ 
einander, die Bolzen 0 dienen zur Verbindung aller Teile. 

226. Man kann nun ebensogut die Wangen, ahnlich erner 
aufgesattelten Holztreppe, unten anordnen und bildet dann die 
Steigungen durch entsprechend an- oder aufgenietete Eisen, welche 
ihrerseits die Tritt- und Setzstufen aufnehmen. 
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Fig- 142. 
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Hierbei kann man gewisse Fayoneisen, U-Eisen, ^-Eisen 
und |_=@ifen anwenden oder man konstruiert Blech- und Gitter- 
trager. Die letzteren wahlt man haufig aus dem Grunde, um 
ihnen durch schmiedeeiserne Zuthaten ein gefalligeres Aussehen 
zu geben. 

In Fig. 142 haben wir eine solche von Puls in Berlin 
hergestellte Treppe dargestellt, der Augenschein wird besser als 
viele Worte das Gefallige und Schone dieser Art Treppen zeigen 
und es wird nicht schwer werden, sich die Detailkonstruktion 
einer solchen Treppe klar zu machen. 

227. Die Konstruktion und die Verzierungen aller dieser 
Treppen find so mannigfaltig und so zahlreich, dah die Er- 
orterung aller in Frage kommenden weit uber den Rahmen dieser 
Werke hinausgehen wiirde, wir mussen uns also darauf be- 
schranken, das Notwendigste mitzuteilen. 

228. Es ist selbstverstandlich, dah die Antrittsstufe eine 
genugende Befestigung erhalt, daniit die Wange nicht gleiten 
kann. Es geschieht dies durch entsprechende Anker- oder Grund- 
pkatten. Vergl. Fig. 135. 

229. Die Podeste werden 
ganz so gebildet, wie das schon 
bei den Steintreppen und guh- 
eisernen Treppen erwahnt 
wurde. Xs

 und Q Eisen 
spielen dabei eine Hauptrolle. 
Als Belag wird in der Regel 
dasselbe Material angewendet 
wie stir die Trittstusen. 

/ 239. Die Gelanderstabe 
konnen in seder beliebigen 
Weise angebracht, aus die 
Stufen aufgesetzt oder seitlich 
befestigt werden. 

In Fig. 143 find zwei 
Besestigungsarten dargestellt. 

231. Die Konstruktion 
der gewundenen Treppen ist 
im allgemeinen ganz dieselbe 
als die der geradlaufigen. Wir geben in Fig. 144 eine von 
Puls ausgefuhrte Treppe. Die Konstruktion der Wangen, der 
Stufen. der Gelander u. s. w. ist ganz dieselbe wie schon oben 
erbrtert. 
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rvifl. H I. 
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232. In derselben Weise werden auch schmiedeeiserne 
Wendeltreppen hergestellt, vielfach ubrigens auch mit Blech- 
wangen. Mil den guheisexnen Wendeltreppen werden sie, des 
Preises wegen, selten konkurrieren konnen und so sei es mit der 
Vorftlhrung eines Beispieles in Fig. 145 genug. Konstruktions- 
neuheiten kommen natiirlich hierbei auch nicht vor. 

Fig. 146. 

Damit haben wir den Abschnitt uber die inneren Treppen 
vollendet, die austeren oder Freitreppen gehoren nicht hierher und 
mussen an anderer Stelle betrachtet werden. 

Man merke vor alien Dingen, dah eine bequeme steigbare 
Treppe das Haupterfordernis ist und dah auch hier die SchSnheit, 
so notwendig auch diese ist, erst in zweiter Linie steht. Eine bequeme, 
wenn auch weniger reich durchgebildete Treppe steht einer reich 
ausgestatteten, aber unbequem zu begehenden Treppe weit voran. 

Erst der Zweck und dann die Form. 

Mathle, Bautischler- und AuSbau-Arbeiten 7 
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7* 



100 

Handlauferprofile 188. 
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Kaffettendecken 12. 
Kassettenfeld 14. 
Kegeltreppen 137. 
Keilstufen 72, 110. 
Kellertreppen 65. 
Klammern, eiserne 29. 
Kropfstucke 186. 
Krummling 116. 

L. 
Lagerfries 49. 
Lagerholzer 19. 
Lambri 65. 
Laustreppen 64. 
Leitertreppen 94. 
Linoleum 50. 

M. 
Marmorbelag 210. 
Modell 208. 

N. 
Nebentreppe 62, 64. 

O. 
Oberlichtanordnungen 86. 
Ofenallshohlungen 23. 
Ortbrett 29. 

P. 
Panel 58. 
Parkett, massiv 39. 
Parkettboden 34, 47. 
Parkettsuhboden 23. 
Parketttafel 37. 
— fournierte 39. 
Patentfutzboden 23. 
Podest 70, 197. 
Podestbalken 104. 
Podeststich 104. 
Podesttreppe 70. 
Podesttrager 216 
Podestwechsel 104. 
Postament 204. 
Prachttreppe 64. 
Puls in Berlin 22N 

R. 
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Steigungsverhaltnis 68. 
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— gestemmle 94. 
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Dorn 28. 
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Eckuberblattung mit geradem Schnitt 58. 
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Einschubdecke 192. 
Einzapsung 156. 
Eisen 170, 350, 355. 
Eisenbau 354. 
Eisenbinder 356. 
Eisenhalle 397. 
Entlastungsbogen 412. 
Erkerturm 363. 

F. 
Fabrik 188. 
FaLrikgebaude 243. 
Fabriksaal 298. 
Fach 98, 1056. 
Fachwerksqebande 89, 95, 96, 110. 
Fachwerksgiebel 139. 
Fachwerksstil 96. 
Fachwerkswand 98, 103, 107, 117, 

124, 139. 
Fahnenmast 360. 
Falz 33, 189. 
Falzhobel 11. 
Falzziegeldach 380. 
Farbe 388. 
Fasen 109. 

Faul 142. 
Feder 17, 33. 
Feldscheune 96. 
Fensterbogen 180. 
Fensterbriistungshohe 108. 
Fensterriegel 108. 
Fenstersaule 106. 
Festigkeit 396. 
Feuchtigkeit 100. 
Feuergefahrlichkeit 387. 
Feile 11. 
First 246, 247, 249, 250, 263, 261, 

309. 
Firstlinie 253, 302, 357. 
Firstrahm 285. 
Flaschenzug 13. 
Fluchlhobel 11. 
Formenlehre 389. 
Fraismaschine 8. 
Fressen, in einander 342. 
Freitragen 117. 
Fuchsschwanz 11. 
Fuge, gebrochene, schrage, gerade, 

stumpfe 33. 
Fugenhobel 33. 
Funktion 177. 
Fust 348. 
Fuhboden 32, 126, 187. 
Fusjpfelte 156. 
Futzschmiege 319, 322, 330. 

G. 
Ganzholz 45. 
Gartenhaus 96, 132, 358. 
Gasrohr 222. 
Gaiter, horizontales, vertikales 8. 
Gebaude 382, 388. 
— windschiefe 309. 
Gebalk 180. 
Gebinde 266. 
Gefach 98, 108, 121. 
Geqengewinde 353. 
Gehrung 24, 82. 
Geputzt 127. 
Gesims, holzernes 386, 393. 
Gesimsknagge 392. 
Geriist 5, 14, 395. 
Geriistbock 14. 
Gerusthalter 407. 
Geschost 144. 
Geschoschalkenlage 138, 140. 
Gewande 134. 
Gewolbescheibe 400. 
Giebelanker 178, 179, 183. 
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Giebelbalken 110, 139h. 
Giebelmauer 251. 
Giebelseite 251. 
Giebelwand 110, 129. 
Gipsdiele 97, 192. 
Gipstafel 116. 
Gittertrager 40. 
Glocke 382. 
Glockenaufhanqung 384. 
Glockenstuhl 381, 383, 385. 
Glockenstuhlwand 885. 
Gral 260. 
Gradierwerk 96. 
Gralbinder 344. 
Grat 139, 154, 300, 303, 305, -11, 

330. 
Gratbalken 139, 140, 154, 155. 
Gratleiste 34. 
Gratschifter 332. 
Gratsparren 154, 303, 304, 318, 829, 

324, 328, 330. 
Gratstichbalken 154, 367. 
Grundhobel 11, 34. 
Grundseuchtigkeit 100. 
Grundpfahl 229. 
Grundrih, achteckiger 357, 361. 
Grundschwelle 99, 100. 
Grundzapfen 66 m. 
Guheisen 353, 356. 

H 
Hahnebalken 269. 
Hakenblalt, schrages 25, 209, 219. 
Halbholz 45, 139. 
Halle 347. 
Hallendach 351. 
Handramme 15. 
Handsage 10. 
Hangebock 118, 197, 198, 234, 939. 
Hangeeisen 215, 216. 
Hangesaule 197, 198, 206, 208, 211, 

213, 217, 218, 388. 
Hangesaulenkopf 211. 
Hangewerk 7V, 84, 193, 194, 201, 

226, 336, 840, 403. 
Hangewerkbalken 41. 
Hangewerkstrager 197. 
Haspel 13. 
Hauplbalken 197. 
Hauplbinder 266. 
Hauptdreiecksverband 284. 
Hauptgesims 262, 386, 387, 988, 889, 

391, 392. 
Hauptgesimshohe 291. 

Hauptramme 197. 
Hauserblock 6. 
Hausschwamm 162, 188. 
Hebeeisen 13. 
Hebelade 19. 
Heben 18. 
Helm 366. 
Helmdach 363. 
Helmspitzenkonstruktion 368. 
Helmstange 360, 368. 
Herstellungskosten 354. 
HilfsmateriaL 83. 
Hinterland 5. 
Hirnholz 207. 
Hirnleiste 34. 
Hirnflache 68. 
Hobelbank 11. 
Hobelmaschine 8. 
Hochbau 196. 
Hohlmeihel 11. 
Holmen 66n. 
Holz 64, 72, 100, 356. 
— Konstruktionen in 1. 
Holzes, Einfressen des 207. 
Holzcementdach 252, 294, 313, 329, 

380. 
Holzbalken 176. 
Holzhaus 94. 
Holzfeuchtigkeit 164. 
Holzkuppel 379. 
Holzleistchengewebe 189. 
Holznagel 17, 25, 53, 376. 
Holzverband 18, 22. 
Holzwolle 128. 
Hutte 354. 

A. 
Jnnenseite 376. 
Jsolieren 383. 
Jsolierung 100. 
Jsolierpappe 100. 

3. 
Jagdzapfen 66. 
Jalousie 130. 

«. 
Kaiscrstiel 860, 864, 866, 866, 867, 

868. 
KalkmSrtel 166. 
Kamm 22, 74. 
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Kamm, gerade 75. 
Kappe, schmiedeeiserne 207. 
Kastenrinne 893, 394. 
Kastenwalze 13. 
Kegeldach 357, 359, 362 
Kehlbalkendach 259, 266. 
Kehlbalkenlage 60, 138, 139, 155, 259, 

267, 268, 336, 338, 367, 371. 
Kehle 154, 313, 305, 311, 312, 330, 

Kehlqeb'alk 139'. 
Kehlbalkenstuhldach 265. 
Kehlbalkenwechsel 1391. 
Kehleisen 11. 
Kehlhobel 11. 
Kehlsparren 330, 331. 
Kehlschifter 332. 
Kehlstichbalken 139 e. 
Keil 17, 215. 
Keilspundung 32, 33. 
Kellergurtbogen, elliplischer 400. 
Kellerverschlag 131. . 
Kernseite 100. 
Kirche 243. 
Kirchturmdach 363. 
Klammer 24, 83, 139, 17, 63, 407, 

112. 
Klappstiel 113. 
Klaue 77, 22, 229. 
— doppelte 79. 
— mit Steg 80. 
Klebesaule 105. 
Kleinbauholz 44. 
Klempnerarbeit 386. 
Moben 13. 
Klopfholz 10. 
Knagflen 176, 173. 
Knieftock 339, 165. 
Knick 313. 
Knotensystem 22. 
Konsolartig 169. 
Konsolstein 229, 176. 
Konstruktionsgerust 1. 
Konstruktionsteil 360, 354. 
Kopfband 173, 340, 12, 84, 172, 

273, 283, 66, 60, 88, 22, 268, 
260. 

Kopfstuck 412. 
Kramme 180. 
Kronendach 380. 
Kreis 857. 
Kreisform 375. 
K'reissage 8. 
Kreuzholz 45, 414, 415. 
Kreu^holzrahmen 415. 

Kreuzkamm 76. 
Kreuzstaakung 190. 
Kreuzstrebe 61, 107. 
Kreuzung 103. 
Kreuzzapfen 101, 29, 66. 
Kuppel 274, 248, 253. 
Kuppeldach 378. 

L. 
Landhaus 243. 
Langholzwagen 16. 
Langenverband 284, 340. 
Laube 132. 
Laterne 379. 
Latte 192, 46, 262, 126. 
Lattenwand 131. 
Latthammer 10. 
Lattung 333. 
Leerbalken 339, 139, 150. 
Leergebinde 264, 327, 323. 
Leergesparre 264. 
Lehm 165. 
Lehmschlag 192, 189. 
Lehrbogen, abgebundener 398. 
Lehrgerust 898. 
Leiste, aufgenagelte 124. 
Leistbohrer 11. 
Leiterwagen 16. 
Libelle 12. 
Licht 379. 
Lichtoffnung 379. 
Lot 12, 189. 
Lotschmiege 319, 321, 325, 330. 332. 

/ ' 

M. 
Magazin 187. 
Magazinverschlage 131. 
Mansardendach 248, 252, 290, 294, 

329, 293. 
Maschine 397. 
Massiv 95. 
Mahlatte 90. 
MaUtab 12. 
Mauer 336. 
Maueranker 177. 
Mauerlatte 141, 171, 170, 158, 281, 

283. 
Mauerflucht 91. 
Mauerversatzung 67, 72, 230, 73. 
Mauerwerk 382. 
Messen 12, 63. 
Atelhode 384. 
Meterstab 12. 
Meteorwasser 255. 
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Mikroben 188. 
Mattel, antiseptisches 142. 
Mittelbauholz 44. 
Mittelrahm 286. 
Mittelschifter 326. 
Mittelunterstutzung 269. 
Modell 395. 
Moment, asthetisches.242, 243. 
Monumentalbau 406. 
Moos 124, 128. 

». 
Nagel 17. 
Nagelzange 10. 
Nagel, umgenietete 376. 
Nase 180. . 
Naturalistische Form 132. 
Neigungswinkel 69 b. 
Nische 362. 
Nut 33. 
Nuthobel 11. 
Nut und Feder, Auf 33. 
Nutmaschine 8. 

. Nullbau 112. 
I Nutzlast 184. 

O. 
Orchesterpavillon 362. 
Ortbalken 139, 148. 
Ose 181. 

P. 
Pappdach 289, 313. 
Pavilion 358. . 
Pfahlzieher 15. 
Pfahle 27, 66. 
Pfeilermauerwerk 179. 
Pfette 98, 103, 168, 263, 356. 
Pfettendach 273. 
Pfettenstuhldach 265. 
Pfosten 27, 36, 98, 104, 106. 
Platte 391. 
Polier 90. 
Prosil 327, 330, 333. 
Propfen 27, 28, 30. 
Pultdach 246, 252, 257, 295, 296, 

314, 345. 
Pultwalmdach 339. 
Putz 127. 

. L. 
Quadrateisen 362. 
Quadratspundung 32, 33. 
Querholz 139 c. 

Querriegel 415. 
Quellen 35. 

R. 
Radius 376. 
Rahmholz 103. 
Rahm 22, 58, 60, 66, 98, 103, 106, 

107, 108, 110, 124, 167, 229, 
259, 260, 263, 266, 273, 283 
324, 355, 371, 376, 379, 405. 

Rammen 29. 
Rammzeug 15. 
Rauhbank 10. 
Reihboden 7, 91. 
Reithalle 376. 
Renaissancezeit 94. 
Richten 13. > - ' ' 
Richtebaum 13, 159. 
Richtscheit 12. 
Riegel 108, 11, 226, 98, 121, 124. 
Riegelwand 129, 51. 
Rinde 132. 
Rinnenanlage 386, 390, 393. 
Rinneisen 390. 
Rippe 378. 
Rih 122. 
Rohreisen 852. 
Rohrdach 380. 
Nolle 12. 
Rollenzug 13. 
Rollschicht 100. 
Rundeisen 322. 
Rucken 322. 
Rustung 14, 397, 406. 

S. 
Satteldach 246, 247, 252, 257, 300, 

314, 345, 380. 
Sattelholz 173, 175, 177, 204, 219, 

Sattelwalmdach 329. 
Sagebock 5. 
Sageblock 44. 
Sagedach 298. 
Sagegrube 5. 
Sagenfeile 10. 
Saule 108, 36, 60, 172, 102, 121, 

27, 106, 103, 98, 104. 
Saumschwelle 99. 
Schalbretter 127, 136. 
Schale 192. 
Schall 187. 
Schalung 294, 333, 359, 399. 
Schalwand 32. 
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Scharle 191. 
Scheddach 298, 299. 
Scherzapfen 66, 261. 
Scheune 112, 187, 243, 288 
Schiene 14, 17, 28, 112. 
Schiefer 283, 294. 
Schieferdach 394. 
Schifter 303, 304, 320, 332, 333. 
Schiftung 7, 304, 816, 327. 
Schiftsparren 321, 825, 328, 331, 359 
Schlackenwolle 128. 
Schlichthobel 10. 
Schlitzzapfen 261. 
Schmiege 91, 304, 856. 
Schmiedeeisen 356. 
SchneidemLihle 3. 
Schnittstein 72. 
Schnur 12. 
Schnurschlag 318, 319, 322. 
Schornstein 138, 139, 144, 151. 
Schraube 17, 92. 
Schraubenbolzen 25, 28, 39, 203, 407. 
Schraubenzieher 11. 
Schrotsage 11. 
Schrupphobel 10. 
Schuh 204, 354. 
Schuppen 96, 112, 129, 243, 288. 
Schutzkuppel 379. 
Schwalbenschwanz 17. 
Sch w alb ensch wanzkamm 7 5 o. 
Schwalbenschwanzzapfen 66k. 
Schwarte 45, 192. 
Schwarlenholz 191. 
Schwelle 58, 98, 99, 101, 103, 104, 

106, 107, 108, 110, 119, 124, 
229, 371, 379, 403, 405. 

Schwellholz 402. 
Schweifsage 11. 
Schwinden 35, 122, 349. 
Schwingung 382. 
Schwunglatte 12. 
Schwungseil 13. 
Sehnendruck 245. 
Seitenbohle 411. 
Sicherheit 396. 
Sima 391. 
Simshobel 10. 
Socket, gemauerter 99. 
Spannbalkeu 366, 41. 
Spannriegel 211, 214, 225, 232, 271. 
Spannweile 376. 
Sparren 60, 64, 66, 78, 149, 150, 

247, 255, 257, 261, 263, 273, 
276, 281, 283, 327, 341, 356, 
360, 379. 

Sparrenkopfgesims 394. 
Sparrenfuh 156, 261, 279. 
Sparrenschub 261, 348 
Sparrenweite 149. 
Sprengwand 117, 122. 
Sprengewerk 76. 84, 193, 194, 196. 

223, 224, 336, 403. 
Speicher 187. 
Spreutafel 116, 192. 
Splint 188, 191. 
Splintdach 380. 
Spitze 366. 
Spitzbogen 375. , , 
Spundung 32, 33. 
Staken 188. 
Stammende 43. 
Standbaum 407. 
Slander 27. 
Stangengerust 406. 
Starke 376. 
Stechbeutel 10, 34. 
Sleife 14. 
Steifigkeit 61. 
Stemmeisen 10. 
Steinausmauerung 96. 
Steinbalken 388. 
Steinhaus 94. 
Stichanker 179. 
Sticharl 10. 
Stichbalken 66 i, 139, 140, 154, 370, 

393. 
Stichbogen 375. 
Stichsparren 370. 
Stil 243. 
Stirn 69. 
Stiel 22, 66, 98, 100, 104, 124, 197, 

259, 275, 276, 284. . 
Stockwerk 22, 24, 33, 110, 139, 142, 

186, 375. 
Stohen 102, 103. 
Streichbalken 139, 148. 
Strebe 61, 67, 72, 79, 88, 98, 107, 

108, 121, 124, 203, 208, 226, 283, 
296, 328, 341, 366, 384, 405. 

Strebenunterstutzung, einfache 356. 
Strebenschub 348. 
Strohdach 380. 
Stuck 387. 
Stuhl, liegender 265, 270, 271, 275, 

286, 338, 340, 379. 
Stutzldach 266. 
Stuhlsaule 281, 283, 867, 371. 
Stuhlschwelle 272. 
Stuhlwand 371. 
Stuhlzange 281. 
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Stuhlrahm 78, 281 d, 283. 
Sturm- oder Kopfband 263. 
Stulpdecke 192. 
Stulpwand 130. 
Stiitze 336. 
System, Mollersches 368. 

Tau 13. 
Teer 124, 130. 
Teerpappendach 380. 
Theorie 382. 
THLirfutter 410, 413. 
Thuroffnung 409. 
Thiirrieqel 108. 
Thursaule 105 d. 
Trame 198. 
Transport der Materialien 395. 
Traufe 249, 289. 
Trauskante 251. 
Traufrecht 295, 314. 
Trager 36, 145, 157, 224. 
— aus Walzeisen 116. 
— eiserner 37. 
— verdubelter 37, 38. 
— weitgespannter 195. 
Treibladen 14. 
Trennsage 10. 
Trennungswande 126. 
Treppen 138, 139, 144, 151. 
— Ausreihen der 7. 
— Bau der 4. 
Trockenfaule 164. 
Trocknen 122, 349. 
Turm 253, 374, 382. 
Turmdach 171, 363. 
— knopfartig 377. 

■ — zwiebelartig 377. 
Turmhelm 364, 367. 
Turnhalle 375. 
Turnsaal 347. 

«. 
Uberblattet 63,' 103. 
Uberblattung, 1-sormig, einfache 55. 
— schiefwinklige mil Versatz 61. 
— schwalbenschwanzformige 66. 

, - mit Brustung 67. 
Uberkammt 103. 
Uberkragen 167, 320. 
Uberlagsbohlen 414. 
Uberschneiden 210. 
Uberschneidung 349. 
— gewohnliche oder bnndige 53. 

Uberzug 157, 175, 340. 
Umfassung 288. 
Ungeziefer 128. 
Unterlagsplatte 216. 
Unterstutzung 288. 
Unterzug 119, 139, 145, 157, 173. 

174. 
Unverschieblichkeit 85, 107. 

B. 
Veranda 132. 
Berankern 383. 
Verankerung 139, 178, 375. 
Verbreiterung 32. 
Verbindung, verdeckte 65. 
Verbindungsstuck 108. 
Verbohren 25, 63, 107. 
Verbandholz 19, 107, 269, 329. 
Verband, verdeckter 71. 
Verbolzen 172, 213, 232, 339^ 
Verdickung 46. 
Verdubeln 213, 232. 
Verfallung 312. 
Verkammen 74, 133, 141.' 
Verkammung 173. 
Verknupfung 48. 
Verkurzen 353. 
Berlangerung, Holzverbande zur 24. 
Versatz 61. 
Versakung 36, 39, 67, 112, 205, 228, 

229, 231, 360, 403. 
— doppelte 69, 70, 206. 
— einfache 69. 
— einseitig oder zweiseitig verdeckte 71. 
Verschalt 121. 
Verzapft 107. 
Verzapfung 360. 
— verb oh rt 106. 
— vernagelt 106. 
Verzinken 81, 133. 
Villa 243. 
Vorschlager 16. 

W. 
Walm 260, 302, 327, 344. 
Walmdach 164, 250, 252, 263, 300. 
Walme, ganze 251. 
— halbe 251. 
Wand 47, 84, 90. 
— hohe 296. 
— ubertragende 111. 
Wandbalken 139, 148. 
Wandfeld 87. 
Wandverband 84, 94. 
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Wasserabflutz 299. 
Wasserbau 66n. 
Wassersack 262, 314. 
Wasserwage 12. 
Wechsel 139L. 
Wechselbalken 140. 
Wechslung 161. 
Winkel 12, 28. 
— eiserner 10. 
— schmiedeeiserner 207. 
Winkelanker 179. 
Winkelschmiege 320. 
Winkelverband 21. 
Winkelverreihung 90, 91, 160. 

3. 
Zange 85, 88, 226, 229, 280, 283, 

284, 296, 328, 338, 343, 346, 
375, 392, 405. 

Zaugenarlig 214, 236. 
Zangendach 284. 
Zangenverbindung, 328, 341. 
Zapfen 22, 62, 134, 140, 205, 337. 
— einfach gerader 66. 
— geachselt 261. 
— schrager 66. 
Zapfenlager 382. 
ZapsenLoch 64, 66, 101, 156, 173, 367. 

Zarge 415. 
Zeltdach 263, 300, 357, 358, 361, 

362, 363, 378. 
Zemenldielen 97. 
Zerkmcken 36. 
Ziegeldach 380. 
Ziegelschuppen 96. 
Zierde 388. 
Zimmerbock 14. 
Zimmerplatz 2. 3. 
Zimmerung 395. 
Zimmerverband 88. ' 
Zimmerwerk 396. 
Zink 283. 
Zinkdach 313, 380. 
Zinkung, ganzverdeckte 82. 
— gewohnliche 82 a. 
Zirkel 12., 
Zirkus 368. 
Zopf 43. 

. Zopfende 43. 
Zug 355. 
Zulage 2, 90, 91, 141. 
Zugramme 15. 
Zugstange 41, 120, 349, 352, 355, 

366, 376. 
Zugwinde 13. 
Zusammenziehen 353. 
Zwischenbalken 138.- 
Zwischensaule 105. 

\ 
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Buchfuhrnng, Warenknnde. 
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Inhalt: Deatsoh, Lltteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateinisch and Griechisch. Aasgabe B: 
Franzosisch a. Englisch. Aasgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Aasgabe I): Lateinisch and Englisch, 

Dotvereilung zur Kufnayme in die Aver- 
scLunda eines Aeakgymnastums oder zur AVtegung 
der KSlchlutzprufung an einem Kealprogymnaftum. 

Inlialt: Religion (protod. kath.), Veatsch, Latei- 
niBCh, FranzSsisch, Englisch, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

2)ie Xcmdelssehule. 
^otSereiiung jur Kdschiutzprufung an einer 

Kandel^schule mit ZLerechtitzung zur Hrteifung des 
Keugniffes fur den HinjtiHrtgendienst. 

Inlralt: Religion (kath. v«1. prot.), veatsch, Fran- 
zasisch, Englisch, Geschichte/ Geographie, Revhnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondent, Handels!., Bank- a. Bprsenwes, kaufrn. 
Arithm., Kontokorrentl., Handelsgeogr. and Handels- 
gesoh_ einfache a. deppelte Bachfhhr., Warenkande. 

Der 
Milltaranw&rter. 
Dorvereitung zur Lrtangung derlenrgen Kennl- 

ntsse, wetche vei der A»rufung zur Knstekung der 
Knwarter vei den Jteichs- und KtaatsveHorden ats 
Suvatternveamle notweudig find. 

Inhalt : veatsch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik. Aasgabe A mil Franzosisch, Aasgabe B 
ohne FranzSsisoh. 

2)ie 
hoh. Joehtersehule. 

2)er wissansehaftlieh 
gebildete jVcann. 

Kandvuch znr Kneianung derjenigen Kennt- 
nifl>, wetche in einer HoHerev Tochterschute getehrl 
werden, u Vorvereit. z. Kusnahme ins Leyrerinueu- 
seminar 

Inhali: Religion (prot. od. kath.), Deatsoh, Fran- 
zoeioeh, Kngliaoh, Ge*ohichte, Geographie, Reahnen, 
Phyuk, Natargeschiohte. 

^tehrmelyode Stuftin zur Kneignnng tint* «m- 
fassenden nniverfeTen Misfens. 

Inbait: Deatsoh, Litteratargeschiobte, Lateinidoh, 
Grieobisoh, Franzosisch, Englisch, Geechichte, Geo¬ 
graphie. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Konst- 
fesehichte, Philosophic, Natoigeiehichte, 

Die nurtzehenden Werte fasten »e« StuSterenden in vostem Umfange den Schul- 



mtterricht ersekeu und thm das vollstandige Wijscn einer wisscnschastlichen ttnter- 
richtsanftalt vermittcln. Tie Wcrke lehncn sick, Sa sir die Cchule crfetzen sollen, in 
Mer ganzen Vinricktmin an die orventlickcu wisicaschaftiichcii Letzranstalren an. Wie 
in dcnselbcn der Lehrcr den Lehrstoff systcmalisch voetragt, so wird dcrselbe anch in 
den Werken auf das cingehendste vorgetraaen unS erklart; jcdcr einzeine Unterrichts- 
aeaenftand wird ersckiopsend gclehrr. so das; Scr LtuSicrende befahigt wird, alls Auf- 
gaden, die ihm gcftellt wcrdeu, zu liijen, alle Fragcn, die ihm in Form von Wieder- 
holungen aufgegeben werden, zu bcantworten. Z»r nngcmeinen Erleichterung des 
tztudicrenden dienen die standigcn Wiedrrholnngen des gesamten Unterrichtsstvffes 
-urch Fragen und Antworten. Jcde Unklarheit wird dadurch verschwinden, da jeSer 
eivzelne Punkt des Lehrstoffes in der ansaedehutcsten und grundlichsten Weise mehrfach 
dnrcksprochcn wird. Vollstaudig klarcs Begreifcn jcdcs, selbst des kleinsten Teiies deS 
LnterrichtSstoffes, wird daher -urch diese Wcrke unbevingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden bc- 
deutenden Werke hat sich eine Anzalil bewahrter 
tnchtiacr Lehrkraste und Fachmanner vcr- 
einigt, Keren Ziel es ist, durch diese wisjen- 
schaftlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Studirenden 

ostne den Lesnch von Lr!;ranstalten 
eine umsassende, gedieqene Bildurm zn ver- 

fchaffest. und auf Prufuttgen vorzuhereiten. 
Denigemah haben die Werke die Allsgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jernge Mast von Wissen zn bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. DerStndierendesoll durch die Werke 
also nichts Ueberfliissiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in griindlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 

, zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodas; 
er sich nur an das Work zu halten und um nichts 
welter zu bekummern braucht. 

Dabei geschieS^t dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erieichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soli beim 
Studiuiq der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbsfc wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm rnit- 
gebracht werhen, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf- 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

mt& klarsten Weise deu Lehrstoff 
dorzuiraaen, sodas; auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter¬ 
richt zn folgen. Sie lmsiert auf Selbst- 
nnterricht in Berbindung mir einer zur 
leichteren Erlernung dienenden Anleitung Sr Gedachtnisscharsnng und des Er- 

nerungsvermSgens, sowie auf fort- 
lauseudem, umsangretchert Kriefltchen, 

perfonlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichlsbriefe wurde deshalb 
damns Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trorkene Wiffenschaft durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen srischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dab er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fiir 
sein Gedachtnis verzeichnet sinden, und da er 
sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 
benutzen. 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer voilstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voil- 
standig begraifen und ohne waiters Hilfs- 
mitte! Idsen kdnnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschatz- 

barem Wert find. Sie machen den lanq- 

jiihriqen Besnch teurer Schnlen 

crttbehrlich, und dies ist fiir alle, 

die nicht die Mittel lmbeu oder 

dencn es an Zeit ftebricht, eine 

hirhcre Lehranstall zn besuchen, von 

bedeutendem Borleil, den anch die- 

jettisten »eniefte» konnen, welche an 

eiuem Orte wohnen, an dem sich 

kei»e hohere Lehranstalt befindet, 
v/iv auch Kinder, die sich in den 

mittieren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 
Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschuie etc. 

vorbereitet werden konnen. 

tzM 4, 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebeusalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenninisse einer hoh. Lehranstalt u. zrvar in einer 
uberaus leicht fascharen Form anzueignen. In 
den Werken wird fcine trccfcne Grammatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichle rc. geboten, 
sondern eine belebende nnd erfrischende, 
Herz nnd Geist anregende Darstellung, so 
das; der Schiller niemals beim Lernen die Ge- 
dnld vcrliert und die Werke nie mihmutig bei- 
seite lcgen wird. 

Die grosien Vorzuge der Werke 
der Method Nustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch solgende Fun- 
danientalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

denJnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
fangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die PrufungZ->. 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze 2c., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gefuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufung des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Untcrstutzung des Gedacht- 
sullen muh. nisscs, sodas; der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, ''XtsdaT* 

Dnuk »o« L. W, Hayrr'i Lrbm, Verlio 



One gejamte Gaugewrrbe. 
KarrdbucH 

des 

Hoch- und Tirstiauwesens. 
Zugleich: 

Wach schtagebuch 
fSr alle Gebiete -es Kauwesens und oerwandter Techniken 

mit ausfiihrlichein ^achregister. 

Sowie: 

Umsangreiches UsrLagewerk und Musterduch 
-es gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschspfliche grille architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergiiltiger Bauten in alien Stilarten, und ;war 

Landhauser, Ltadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Schulen, Sffentliche Bauten, Vergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in mo6erner Ausfuhrung 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, j)erspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwurfe 
aus dem Gebiete des Lrd-, Brucken-, Aanal-, Gisenbahn-, 

Stratzen- und lvegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von O. Karnack. 

Heft 13. 

Kubskriptionspreis 60 Pfg. Eiiyelpreis 90 Pfg. 

Iedem s0. hefts wird kostenlos ein Teil des lverkes: Umfang- 

reiches Vorlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

Potsdam u. Leipzig. 
Uerlag von Homiest & Hachfeld. 



In dem Verlage von Bonness & Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methode Rustin 
verbunden mit eingehendem brieflichen Fernunterricht, 

ttepauBgegebsn von dom Rustinschen Lehrinstitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer G. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitet V. Professor Dr. Gustav Aehrendt, ZSerkin, Oberlehrer Dr. Wa^ Baumann, 
Berlin, Professor Aranz Wuhter, Bankow-Wertin, Direklor Dr. Kugo GruSer- Wilmers- 
dorf-ZZertin, Gymnasialoberlehrer Withekm Kuthjahr, Merseburg, Realschuldirektor Professor 

Dr. I^aut KeNwig, Berlin, Professor Waie Koch, tzharlottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

Hslrar ^atge, Merlin, Professor Dr. Adalbert Schulte, Mekpkin, Oberlehrer Dr. Kart 
Wersche, Merlin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferungen & 90 Pf. 
erscheint, bildet ein abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Ias ?vogYrrmasium. Asr gebildete Xaufmann. 
Kandvuch zur Kneignung derjenigen Kennt- 

niffe d. ein geSitd. Kaufmann Sesttzen mutz. 
Inhalt: Deutsch, Franz., Engliach, Rechnen, Geo¬ 

graphie, Geschichte, Handelskorreap., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Ilandelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buchfiihrung, Warenkunde. 

Vorvereitung zur Aufuahme in die Hbersekunda 
eines Hymnasiums oder zur Mschtrrtzprufung an 
einem Krogymnastuw. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei- 
nisch, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Das Realprogymnasium. Jer £injcthr.-/VevwilUge. 
VorSereitnng znr AStegung des HinjaHrig- 

Areiw.-Hramens. 
Inhalt: Deutsch, Eitteraturgeschichte, Eateinisch, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateinisch und Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Eateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Eateinisch und Englisch. 

Korvereitung zur Aufnahme in die HSer- 
fekunda eines Ileatgymnastums oder zur Avtegung 
der KSschtutzprufung an einew Jeatprogyinnasium. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutscb, Latei- 
nisch, FranzSsisch, Engliach, Geschichte, Geograpbie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Iis Xandelssehule. 
Morvereitung zur ASschtutzprufung an einer 

Kandetsschute mit Ilerechtigung zur Hrteitung des 
Keugnisses fur den Ginjahrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korreapondenz, Handels!., Bank- u. Borsemves, kaufm. 
Arithm., Kontokorrentl., Ilandelsgeogr. und llandels- 
gesch., einfacbe u. doppelte Buchfiihr., Warenkunde. 

Der 
Milit&ranw&rter. 
Korvereitung znr Hrtangnng derjenigen Kennt- 

nisse, wetche bei der ^rnfnng znr AnsteKnng der 
Anwarter vei den Aeichs- nnd StaatsveHorden ats 
SnSatterndeamte notwendig find. 

Inhalt: Deutsch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
ohne Franzosisch. 

Ais 
hoh. Joehtersehule. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete Jftann. 

Kandduch zur Meignung derjenigen Kennt- 
nisse, wetche in einer YSYeren USchterschnte geteyrt 
werden, « WorSereit. z. Aufnayme ins Lehrerinnen- 
feminar. 

Inhalt: Religion (prot. od. hath.), Deutsch, Fran- 
zSsisoh, Engliach, Geachiohte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Natnrgesohiohte. 

LeHrmelHode Wustin znr Aneignnng eines nm- 
fassenden nniverfelten Wissens. , 

Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Eateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
geschichte, Philosophie, Naturgeschichte. 

Die vorstehen-en Werke sollen dem Studierenden in vollem Umfange den Schul- 
K-rtzetz«rg Sette S. 



unterricht ersetzen unD ihm das vollstandige Wiffen einer wiffenschaftlichen Unter- 
richtsanftalt vermitteln. Die Werke lehnen sich, da sie die Schnle ersetzen sullen, in 
threr ganzen Cinrichtung an die ordentlichen wtssenschastlichen Leyranstalten an. Wie 
in denselben der Lehrer den Lehrstoff systematisch vortragt, so wird derselbe auch in 
den Werken auf das eingehendste vorgctragen und erklart; jeder etnzelne Unterrichts- 
gegenftand wird erschdpsend gelehrt, so das; der Studierende besiihigt wird, alle Aus- 
gaben, die ihm gestellt wcrden, z» losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
holungen aufgegeben.werden, zu beantworten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Studierenden dienen die standigen Wiederholungen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
einzelne Punkt des Lchrstoffes in der ansgedehntcstcn und griindlichsten Weise mehrfach 
dnrckisvrocheu wird. Vollstandig klares Vegreiseu jedes, selbst des kleinsten Tetles des 
Unterrichtsstoffes, wird daher durch diese Werke nnbedingt erztelt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke Hat sich eine Anzahl bewahrter 
ttichtiger Lehrkraste und Fachmiinner ver- 
einigt, deren Ziel cs ist, durch diese wissen- 
schaftlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Studirenden 

ohnr den Kesnch von Lehranstalten 
eine umfassende, gediegene Bilduno zn ver- 
schasfen. und aus Prufungen vorzubereiten. 
Demgemah haben die Werke die Ausgabe, in 

fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Matz von Wissen zn bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 

werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und -gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung qlan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodatz 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
weiter zu bekummern braucht. 

Dabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleitz und Ausdauer allein find die 

Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 

Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin Hat es sich zur Auf- 

gabe gemacht, in der -entbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
vorznlraaen, so-ak auch der weniger 

Beftabte in der Lage ist, dem Unter- 
richt zu folgen. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Verbindung mit einer zur 
leichteren Erlernung dienenden Anlettung 
Mr Gediichtnisscharfung und des Er- 
tnnerungsvermogens, sowie alts fort- 
laufendem, umfangreichen, brieflichen, 

personlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichlsbriefe wurde deshalb 
daranf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 

Leben und durch einen srischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein ganzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet sinden, und da er 
sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. 

Durch die Methods Nustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Sehiiler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten so mit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschcitz- 

barem Wert find. Sie MachtU Sell lltttff- 

jiihriqen Besuch teurer Schnlen 

entbehrlich, nnd dies ist fur alle, 

die nicht die Mittel haben over 

deuen es an Zeit qebricht, eine 

hohere Lehranstalt zu besuchen, von 

bedentendem Borteil, den auch fries 
jeuiften ftCHieften toimcii, welche an 

einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hohere Lehranstalt bestndet, 
wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 
Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzung Seite 4. 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
welter Fortbildenden bieten die Werke eine Fiille 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenntnlsse einer hoh. Lehranstall u. zivarin einer 
uberaus leicht fahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird keine trockene Grammatik, kein 
durrer Leitsaden der Geschichle re. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dah der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie mihmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grotzen Vorzuge der Werke 
der Methode Rustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stosfes lassen sich durch folgende Fun- 
dam entalgrund satze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Inhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Ein si eh end er und um- 
fansireicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufunsis- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- siefiihrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlunsi des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unaussiesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtisit, dah er prufunsi des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lunsi des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucke'n find, die er wosiene Anweisungen zur 
durch Wiederholunsien aus- Unterstutzunsi des Gedacht- 
sullen mutz. ' nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, Verlagsbuchhandlung, 

Potsdam. 

Druck von A. W. Hahn'S Erben. Berlin und Potsdam. 



Das gcjamte Gaugewerbe. 
K a n H b u ch 

deS 

Hoch- und Ticfliaumcscns. 
Zualeick: 

-Aachichcagebuch 
stir alle Gebiete des Kauwefens und verwandier Trchniken 

mit ausfuhrlichem Sachregister. 

Sowie: 

Umstmgreiches Uorlagewerk und Mustertmch 
des gesamteu Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Lulls architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

tandhaufer, !Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Achulen, offentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in mobexnex Ausfnhrung 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwurfe 
aus dem Gebiete des Erd-, Brucken-, Aanal-, Gisenbahn-, 

5tratzen- und wegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von O. Karnack. 

Heft 14. 

Subskriptionspreis 60 Pfg. Eiryelpreis 00 Pfg. 

Iedem i0- Hefts wird kostenlos ein Teil des werkes: Umfang- 

reiches Vorlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

Potsdam u. Leipzig. 
Uerlag von Konnetz L Hachfeld. 



In iem Verlage von Bonness & Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methode Rustin 
verbunden wit eingchendem brieflichen Fcrnunterricht, 

liek'LUZgegsben von dem Rustinschen Lehrinstitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitel V. Professor vr. Gustav ZLehrendt- ZZerkin, Oberlehrer vr. War ZLaumann, 
ZZerlin, Professor Aranz ZLuhkcr, ManKow-Werkin, Direktor Or. Kugo GruSer- Wrlmers- 
dorf-Werkin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Guthjahr, WerseSurg, Realschuldirettor Professor 
vr. Waul Kellwrg, ZLertln, Professor War Koch, HhartottenSurg, Gymnasialoberlehrer 
Hslrar Hatge, ZSerlln, Professor vr. Adalbert Schulte, Wekptrn, Oberlehrer vr. Karl 

Wersche, ZLertln u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Liefcrungen L 90 Pf. 
crscheint, bildet ein abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Icrs ^rsg'ynrnllsiurn. 2)er gebildete Xaufmann. 
Kandduch zur Aneignung derjenigen Kennt- 

niffe d. ein geSitd. Kaufmann -esttzen mutz. 
Inhait: Deutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphie, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
llamlelsgeogr., Handel sjresch., einfache u. doppelte 
Bnchfuhrnng. Warenkunde. 

Vorvereitung zur Aufuahme in die Hverfekrmda 
eines Hymnastums oder zur Abfchtutzprufung an 
einem K rogymnaftum. 

Inhalt: Religion (hath. od. prot.), Dentsch, Latei- 
niach, Griechisch, Franz.. Geschichte, Geographic, 
Heohnen. Mathematik. Phvsik, Chemie, Naturgesch. 

Das Nealpragymnasium. Aer £injdhr.-Jrevwillige. 
Aorvereitung zur Avtegung des HinjaHrig- 

Krciw.-Lramens. 
Inhait: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 

Grieohisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Phyeik, Chemie, Naturgesohichte. 
Ausgabe A: Lateinisch and Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch a. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch und Englisch, 

Wot0ereitung zur Aufnahme in die Hver- 
fekunda eines Aeatgymnaftums oder zur AStegung 
der Avfchlutzprufung an einem Zleatprogymnastum. 

Inhait: Religion (prot. od. kath.>, Deutsch, Latei- 
nisch, FranzSsisch, Englisch, Geschichte, Geograpliie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Iis Xandelssehule. 
Worvereituna zur Avschlutzprufung an einer 

Kandelsschule mit Aerechtigung zur Hrteitung des 
Zeugniffes fur den Ginjahrigendrenst. 

tnhall: Religion (kath. od. prot.), Dentsch, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Phyeik, Chemie, Naturgesch., Ilandels- 
korreHpondenz, Handelsl., Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Arithm., Kcntokorrentl., Handelsgeogr. und Handels- 
gesch., einfache a. doppelte Buchf&hr., Warenkunde. 

Der 
MilitHranwarter. 
MorSereitung zur Srlarrgung derjenigen Kennl- 

nisse, wekche dei der Arufung zur Anstelkung der 
Anwarter vei den Weichs- und StaatsSeHorden ats 
SubatlernVeamte notwendig stud. 

Inhait: Dentsch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik. Ansgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
obne Franzosisch. 

Iis 
hoh. Joehtersehule. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete jVCann. 

Kandvuch zur Aneignung derjcnigen Kennt- 
niste, wetche in einer hohercn ^ochterschute getehrt 
werden, u Korverelt. z Aufnahme ins Lehrerinnen- 
feminar 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Dentsch, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgesohichte. 

sLeyrmetyode Austin zur Aneignung eines ««- 
fassenden univerfetren Miffens. 

Inhait: Dentsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Konst- 
geschichte, Philosophie, Naturgeschichte. 

Die dorveheuden Werke fallen dem Studterenden in vollcm Ilmfange den Schul- 



unterricht ersesten und ihm das vollstandige Wiffen tUxtt wiffenschaftlichen llnter* 
riartsanstalt vermitteln. Tie Werke letznen sich, da sie die Schule ersetzen sollen, in 
ihrcr ganzen Cinrichtnng an die ordenttichen wisjenschajtiichen Lebranstalren an. Wie 
in denselven der Lehrer den Lehrstosf systematisch vortragt, so wird derseibe auch in 
den Werken arts das eingehendste voraetvaaen nnd erklart; jeder einzelne UnterrtchtS- 
aeaenstand wird erschbpfend aelehrt, so vast der Ltudrerende befahigt wrrv, alle Auf- 
gnven, die itzm gesreUt werden, zu losen, alle FraaenV die ihm in Form von Wieder- 
hoiungen anfgegeben werden, zu bearrtworten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Studierenden dienen die ftSndigeu Wiederholungen des gefamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede llnklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
eillzelne Puntt des vevrftoffeS in der ausgedehnteften und grundtichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochen wird. Vollstiindig klares Begreisen jedes, selvst des kleinsten Teiles des 
Unterrichtsstoffes, wird daher durch diese Werke unbediugt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke Hal sich eineAnzahl bewiihrter 
tuchtiger Lehrkrafte und Fachmauner ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schajnich. Selbstunterrichtsbriefe dem Sludirenden 

olme den Krlnch, von Lrhrnnstalten 
eine nmfaffende, grdiegene Bildnnazn ver- 
schcmen. und aus Priifunaen vorzuvereitcn.. 
Deitlgematz haben die Werke die Aufgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jeirige Mast von Wissen zu bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufunaen not- 
wendia ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in griindlicher 
und gediegener Weise nichl ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung qlan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
weiter zu bekummern braucht. 

Dabei geschieht, dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soli beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig ■ werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und ' Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
vorznlraqen, sodas; auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unters 
richt ZU folgtN. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Verbindnng mit einer znr 
leichteren Vrlernnna dienenden Anleitung 
znr Gedachtnisscharfuna nnd des Er- 
innernnasvermogens, sowie anf fort- 
laufendew, umfanareichen, vrieflichen, 

hersonlichen Einzelnnterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessanl wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschaft durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein ganzes Jnteresse der Darflellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, das; er schnell 
vergiszt. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 
benutzen. ^ 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzeinen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaitenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel Ibsen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschcitz^ 

barem Wert find. Sic machen den 

jiihrisien Bcsnch tenrer Schnlcn 

entlichrlich, nnd dies ist fiir alle, 

die nichl die Mittcl haben over 

denen es an Zeit gebrichl, eine 

hohere Lehranstalt zn besnchen, von 

bedentendem Borteil, den auch die- 

jeniften fteuicftcn konnen, welche an 
cinem Orte wohnen. an dem sich 

keine HSHere Lehranstalt befindel, 

v/\6 auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 
Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der t. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzmrg Srite 4. 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
welter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kemltttisse einer hoh. Lehranstalt u. zivar in einer 
uberaus leicht sahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wild keiue trockene Grammatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichte rc. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dost der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie mihmutig bei- 
seite legen wird. 

Die groszen Vorzuge der Werke 
der Methode Nustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stosfes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsiitze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Inhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
sangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs-s 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufung des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen must. nisses, sodah der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, ^tsdalT8, 

Druck vou A. W. Hayn'S Erben, Berlin und PotSdam. 



Das gesamte Gaugewerbe. 
KarrSbuch 

des 

Hoch- und Tirfbauwesrns. 
Zugleich: 

Wachs chtagebuch 
fur alle Gebiete des Kanwefens und vermandter Techniken 

mit ausfiihrlichem Lachregister. 

Sowie: 

Umstngreiches Uorlagewerk und Mustertmch 
des gefamlen Banwesens, 

enthaltend eine unerschSpfliche grille architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergiiltiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Schulen, Sffentliche Bauten, Bergnugungslokale, Rirchen, industrielle 
Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in mobexnex Ausfuhrung 
in Grundrissen, Ansichten, Schnitten, j)erspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwiirfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Brucken-, Aanal-, Lisenbahn-, 

5tratzen- und lvegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 
Redigiert von O. Karnack. 
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Kubfkriptionspreis 60 Pfg. Eiiyelpreis 90 Pfg. 
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In dem Verlage von Bonness L Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methods Rustin 
verbunden mit eingehendem hrieflichen Fernunterricht, 

K6i-au8geg6b6n von dsm Rustinsohen Lehrinstitut. 
Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 

Bearbeitet V. Professor Dr. Hustav Mehrendt- Merlin, Oberlehrer Dr. War Manmann, 
Merlin, Professor Kranz Muhker, ManKow-Werlin, Direktor Or. Kugo Gruber, Wilmers- 
dorf-Merlin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Huthjahr, Merseburg, Realschuldirektor Professor 
Dr. Maul Kellrvig, Merlin, Professor Mar Koch, Hhartottenvnrg, Gymnasialoberlehrer 

Hskar Hatge, Merlin, Professor Dr. Adalbert Schulte, Metplin, Oberlehrer Dr. Karl 
Wersche, Merlin u. a. < 

Jcdes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferuugen a 90 Ps. 
erscheint, bildet cm abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Ia§ 5rog?irin«§iuni. 2)er gebildete jKaufmcmn. 
Kandvuch znr Aneignung derjenigen Kennt- 

niffe d. ein gevitd. Kanfmann vesttzen wutz. 
Inhalt: Deutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buchfiihrung, Warenkunde. 

Dorvereitnng znr Anfnayme in die Hverfeknnda 
eines Hymna stums over znr AVschfuHprufung an 
einem Krogymnastum. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei« 
nisch, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Pliysik, Chemie, Naturgesch. 

Das Nealprogymnasium. 2)er £injahr.-/revwillige. 
Worvereitung znr Avtegung des Hinjayrig- 

Kreiw.-G-Lamens. 
Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateinisch und Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch und Englisch. 

Moivereitung znr Aufnahme in die Hver- 
feknnda eines Ileatgymnastums oder znr Avtegung 
der Avfchtntzprufung an einem Ileatprogymnastum. 

Inlialt: Religion (prot. od. kath.\ Deutsch, Latei¬ 
nisch, Franzbsiseh, Englisch, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

2)ie Xcmdelssehule. 
Hiorvereitnng znr Avschtutzprnfung an einer 

Kandetsfchnte mit Merechtigung znr Krteitung des 
Zeugniffes fur den Oinjayrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. vd. prot.), Deutsch, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Pliysik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondenz, Handelsl, Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Arithm., Kontokorrentl., Handelsgeogr. und Handel s- 
gesch., einfache u. doppelte Buchfiihr., Warenkunde. 

Der 
Militaranwarter. 
Morvereitnng znr Ortangnng derjenigen Kennt- 

niste, metche vei der Z»rufung znr Ansteitung der 
Anwarter vei den Aeichs- nnd StaatsveHorden ats 
Suvatternveamte notwendig find. 

Inhalt: Deutsch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
ohne Franzosisch. 

Jis 
hoh. Joehtersehulc. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete JYtann. 

Kandvuch znr Aneignung derjenigen Kennt- 
niste, wetche in einer yaljeren Tachterschnte geteyrt 
werden, u Worvereit. z. Aufnayme ins ^Leljrerinnen- 
feminar 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutsch, Fran- 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgoschichte. 

Leyrmetyode Wustin znr Aneignung eines nm- 
fastenden univerfeNen Wiffens. 

Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
geschichte, Philosophic, Naturgeschichte. 

Die vorstehenden Werke sullen dem Ttndierenden in nolle,n Nmsange den Schul- 
Fortsetzung Seite 3. 



unterricht ersetzen und ihm -as vollstandige Wissen einer wissenschaftttchen Unter- 
richtsanstalt vermitteln. Tie Werke lehnen sich, da fie die Schnle ersetzen fallen, in 
ihrer ganzen Einrichtung an die vrdentlichen wifienschastlichen Lehranstalten an. Wie 
in denselven der Lehrer den Lehrstoff shstematisch vortragt, so wird derselbe anch in 
den Werken anf das eingehendste voraetraaen und erklart; jeder einzelne Unterrichts- 
aeaenstand wird erschopfend aerehrt, so das; der Studierende vefahigt wird, alle Anf- 
qaven, die ihm geftellt werden, zn losen, alle Fragcn, die ihm in Form von Wieder- 
hoiungen aufgegeven werden, zn veantworten. Zur nngemeinen Erleichterung des 
Studierenden dienen die standiaen Wiederholnngen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
eiuzelne Pnnkt des Lehrstoffes in der ansgedehniesten und grundlichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochen wird. Vollstandig klares Begreisen jedes, selvst des kleinsten Teiles des 
Unterrichtsstoffes, wird daher dllrch diese Werke nnbedingt erzielt. 

Zur Ausarbeitnng der vorstehenden be- 
deulenden Werke Hal sich eine Anzahl bewahrter 
tnchtigcr Lehrkraste und Fachmanncr ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schajtlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Studirenden 

ohne den Lesnch von Lrhranstalten 
eine umfafiende, aediegene Bilduna ;n ver- 
schaffen. und auj Prnfunaen vorzubereiten. 
Demgemah haben die Werke die Aufgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Mast von Wifien zn bieten, welches 
zn den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichls Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodatz 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichls 
writer zu bekummern braucht. 

vabel geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teiihaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie- 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrarlen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Nustin Hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
vorzuiraoen, sodatz auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter- 
richt zu solgen. Sie basiert anf Selvst- 
unterricht in Vervindung mit einer zur 
leichteren Krlernnng dienenden Anleitung 
zur Gedachtnisscharsuna und des Er- 
innerunasvermogens, sowie anf fort- 
laufendem, nmfangreichen, brieflichen, 

hersonlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergisjt. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gednchtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert fi'rhlt, sie gern und gewissenhast 
benutzen. 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschatz^ 

barem Wert find. Sie MttchkN dkN lang- 

jiihriqen Besnch leurer Schnlen 

entbehrlich, imd dies ist fiiv alle, 

die nicht die Mittel haben over 

denen es a» ^eit gebricht, eine 

hohere Lehranstalt zu besnchen, von 

bedentendem Borteil, den auch die- 

jeniqen nenieften konnen, welche an 

einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hiihere Lehranstalt befindet, 

wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzung Seite 4. 



Dem sich erst int vorgeriickten Lebensalter 
weiter Forlbildenden bieten die Werke eine Fiille 
von Wisson, die es ihm ermoglicht, sich die 

den Inhalt der Werke leichter 

Kenntnisse einer hoh. Lehranstalt u. z>var in einer 
uberaus leicht fascharen Form anzueignen. In 
den Werkcn wild keine Irockene Grammatik, kein 
durrer Leitsaden der Geschichte re. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
das; der Schiller niemals beim Lernen die Ge- 
dirld verliert und die Werke nie mihmutig bei- 
seite legen wird. 

Die qroszen Vorziige der Werke 
der Methode 9iuftin und die leichte 
Erlernlxirkeit des dar^ebokenen Lehr- 
stoffcs lassen sich durch folgende Fun- 
danientalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

5. Eingehender und um- 
sangreicher, brieflicher, per- 
soulicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs-- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze rc., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache stir jedermann ver- gefuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufnnq des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 

3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm 

lung des Gelernten. 
4. Praktische und wohler- 

dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er 

wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- 

Uilterstutzung des Gedacht- 
sullen muh. 

nisses, sodas; der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, Verlagsbuchhandlung, 
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Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin and Potsdam. 



tliui gejamte Oaugrwerbe. 
KcrnHbuch 
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Hoch- und Tiestiauwrfcns. 
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mit ausfuhrlichem ^achregister. 

Sowie: 

Umsangreiches Uorlagewerk und Musterduch 
des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopfliche Fulle architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Schulen, offentliche Bauten, Vergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moberner Ansfubrung 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entnmrfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Briicken-, Aanal-, Lisenbahn-, 

Atratzen- und Megebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 
Redigiert von O. Karnack. 
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Subfkriptionspreis 60 Pfg. Einzelpreis 90 Pfg. 
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reiches Vorlagewerk und Musterduch beigegeben. 

Potsdam u. Leipzig. 
Uerlag vsn Konnejf & Hachfew. 



In dem Verlage von Bonness & Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

SIH **J.L A OIIAl' Wissenschaftliche IfiettlOde TiUStin Selbstunterrichts-Werke, 

uerbunden mrt eingehendem lirieflichen Fernunterrrcht, 
k6PLU8g6gsd6n von dem Rustinsohen Lehrinstitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Beriin. 
Bearbeitet V. Professor vr. Gustav Mehrendt, Merlin, Oberlehrer vr. War Manmann, 
Merlin, Professor Aranz Mntzler, Mankow-Werkin, Direktor vr. Kugo Gruber, Wilmers- 
dorf-Merlin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Gnlhjahr, Wersebnrg, Realschuldirektor Professor 

vr. Maul Kellwig, Merlin, Professor War Koch, tzharlottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

Hskar Iatge, Merlin, Professor vr. Adalbert Schulte, Melplin, Oberlehrer vr. Karl 
Wersche, Merlin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Liefernngen a 90 Pf. 
erschemt, bildet ein abgeschlossenes Gauzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. ^ 

Ias ?rogYn\ncisium. Isr gebildete Kaufmann. 
Kandduch znr Kneignung derjenrgen Kennt- 

nisse d. ern geSitd. Kaufmann Sesttzen must. 
Inhalt: Deutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buohfiikrung, Warenkunde. 

WorSereitnng zur Knfuahme in die Hberfekunda 
ernes Hnrnna stums oder zur Avschtutzprufung an 
einem Krogymnastum. 

Iaha.11;: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei- 
, nisoh, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Das Realprogymnasium. 2)er £injahr.-jprevwillige. 
Worbereiinng znr KStegnng des Kinjayrig- 

Areiw.-Kramens. 
InhalL: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschiohte. 
Ausgabe A: Lateinisch und Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch und Englisch. 

H?orSerei1nng znr Anfnahnre in die HVer- 
seknnda ernes Aeatgymnasiums oder znr KStegung 
der ASschtutzprufung an einem Aeatprogymnastum. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.\ Deutsch, Latei- 
nisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geographic, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

2)ie Xcmdelssehule. 
^orCcreitung znr ASfchtntzprufung an einer 

Kandetsschnte mit Merechtigirng znr Hrtertnng des 
Zeugniffes fur den HinjLHrrgendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handel s- 
korrespondenz, Handelsl., Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Aritlim., Kontokorrentl., Ilandelsgeogr. und Handel 8- 
gesch., einfache u. doppelte Buchfiihr., Warenkunde. 

Der 
Militaranwarter. 
Worbereitung znr Hrtangnng derjenrgen Kennt- 

nrsse, wetche vei der Z'rnfnng znr AnsteMmg der 
Anwarter vei den Meichs- nnd StaatsSeyorden ats 
Snvatternveamte notwendig stnd. 

Inhalt: Deutsch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
ohne Franzosisch. 

Iis 
hoh. Soehtersehule. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete jYcann. 

Kandkuch znr Aneignung derjenrgen Kennt- 
nrste, wetche in einer yoyeren Tochterschnte getestrt 
werden, u Worvereit. z. Aufnayme ins Leyrerinnen- 
seminar 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutsch, Fran- 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgeschiohte. 

Lehrmethode Wustin znr Kneignnng eines nm- 
fajfenden nniverfeiten Wistens. 

Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
geschichte, Philosophic, Naturgeschichte. 

Die vvrstehenden Werke sollen dem Studierenden in vollem Uuifanae den Schul- 
Fortsetzmig Seite 8. 



unterricht ersetzen und ihm -as vollstandige Wissen einer wissenschaftlichen Unter- 

richtsanstalt vermitteln. Die Werke lehnen sich, -a fie die Schnle ersetzen fatten, in 
ihrer ganzen Cinrichtung an die ordentlichen wissenschaftlichen Lehranstalten an. Wie 
in denselven -er Lehrer -en Lehrstoff systematisch vortragt, so wird dersetbe auch in 
-en Werken auf das eingehendste vorgetragen und erklart; jeder einzelne Unterrichts- 
geaenstand wird erschopfend gelehrt, so datz der Studierende vefahigt wird, alle Auf- 

gaven, die ihm gesteUt werden, zu losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
holungen aufgegeben werden, zu veantworten. Zur ungemeinen Crleichterung des 
Studierenden dienen die standigen Wiederholungen des gesamten UnterrichtSstoffes 
dnrch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
einzelne Punkt des Lehrstoffes in der ansgedehntesten und grundlichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochen wird. Vollstandig klares Begreifen jedes, selbst des kleinsten Teiles des 
Unterrichtsstoffes, wird daher dnrch diese Werke unbedingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deuteuden Werke hat sich eineAnzahl bewahrter 
tnchtiger Lehrkraste und Fachmanner ver- 
einigt, dcren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schasttich. Selbstunterrichlsbriefe dem Studirenden 

ohue den Kesnch von Lehranstalten 
eine umfassende, gediegene Bildung zn ver- 

schaffen. und aus Prnfungen vorzubereiten. 
Denlgemah haben die Werke die Aufgabe, in 

fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Matz von Wissen zn bieten, welches 
zu den verschiedensten Prnfungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also uichts Ueberflussiges, was er niemats ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
urld gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Priifung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
writer zu beknmmern braucht. 

Dabel geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung Kin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleisz und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden vcrlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anverirauen, er wird herrliche Frnchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der -enkbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrftoff 
vorzuirageu, sodasz auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Nuters 
richt zu folgen. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Verbindung mit einer zrir 
leichteren Erlernung dienenden Arileitung 
zur GedachtniSscharfnng und des Er- 
inilerttngsvermogens, sowie ails fort- 
lausendem, umfangreichen, drieflichen, 

hersonlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissen'schast durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein ganzes Jnteresse der Darflellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Haudhaben fur. 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert fiih5t, sie gern und gewissenhast 
benutzen. 

. Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so vie!, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 

miitel Ibsen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, Von nnschatz< 

barem Wert find. Sie machen den lanq- 

jiihriften Besnch tenrer Schnlen 

cutbehrlich, nnd dies ist flic alle, 

Dtf uicht die Mittel haben over 

denen es an Aeil nebricht, eine 

hohere Lehraustalt zn besnchen, von 

bedentendem Borteil, den anch die- 

jenigen nenieften konnen. welche an 

eiuem Orte wohnen, an dem sich 

keine hiihere Lehranstalt befindet, 

wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsetzung Scifc 4. 



Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kcnnlnisse einer hoh. Lehranstalt u. zivarin einer 
uberaus leichl sahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird feiite Irockene Grammatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichle rc. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
das; der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
dnld verlierl und die Werke nie mitzmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grosien Vorzuge der Werke 
der Methods Rustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze, charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Jnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
fangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aussatze 2C., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gefuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstosses. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufunq des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen muh. nisses, sodah der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, ^cSam.""8' 
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Das gejamte Gaugewerbe. 
K cr n d b u cH 
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S Zugleich: 

McrchschLclgebuch 
fur alls Gebiete des^Kauwefens und verivandter Techniken 

mit ausfuhrlichem Sachregister. 

Sowie: 

Umfangreiches Uorlagewerk und Mustertmch 
des gesamten Bauweseus, 

enthaltend eine unerschopfliche grille architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

Landhauser, Ltadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Schulen, offentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moberner AusfuHrung 
in Grundriffen, Ansichten, Lchnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwurfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Brucken-, Aanal-, Gisenbahn-, 

Stratzen- und Wegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 
Redigiert von O. Karnack. 
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In dem Verlage von Bonness L Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

Methode Rustin MBKL, 
verbunLen wit eingehendem brirflichen Fernunterricht, 

liei-auBgtzgeben von l!em Busiinseiien I-elirinsiitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeiter v. Professor Or. Hustav Jehrendt, Jerkin, Oberlehrer Dr. War Jaurrrann, 
Jerkin, Professor Aranz Jutzker, IanKow-Werkin, Direktor Dr. Kugo HruSer- Wikmers- 
dorf-Iertin, Gymnasialoberlehrer Wikhekrn Kuthjahr, Merseburg, Realschuldirektor Professor 
Dr. Jauk Kelkwig, Jerkin, Professor War Koch, tzharkottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

Zskar Hatge, Jerkin, Professor Dr. AdakSert Schukte, Jetpkin, Oberlehrer Dr. Kart 
Wersche, Jerkin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferungen L 90 Pf. 
'.rscheint, bildet ein abgeschlossenes Ganzes und beginnt jedes Werk mil den 

Anfangsgrunden. 

jIas ?rsg^rnnasiurn. 2)er gebildete 3<aufmann. 
Kandvuch zur Aneignnng derjenigen Kennl- 

nisse d. ein geSitd. Kaufmann Lesttzen mutz. 
Inhalt: Deatsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaafm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache a. aoppelte 
Bachfuhrang, Warenkande. 

Aorvereitung znr Anfuahme in die HLersekunda 
eines Hymnafinms over $ttr ASschtntzprnfnng an 
rittiU Arogymnasturn. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deatsch, Latei¬ 
nisch, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Fhysik, Chemie, Naturgesch. 

Das Realprogymnasium. 2)er £injdhr.-/revwilUge. 
WorLereitung >«r KLtegung der -injdyrig- 

Areiw.-Hramenr 
Inhalt: Deatsch, Litteratargeschichte, Lateinisch, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic, Mathematik, Physik, Chemie, Na targes chi chte. 
Ausgabe A: Lateinisch and Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch a. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran- 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch and Englisch. 

Sotverettung znr -ufnayme in die HLer- 
feknnda eines AeaLgymnastums oder zur KStegung 
der AVschluKprufnng an einem ZLeatprogymnasium. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deatsch, Latei¬ 
nisch, FranzSsisch, Englisch, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Fhysik, Chemie, Naturgesch. 

Iie Xandelssehule. 
SorLereitung zur ASschtutzprufung an einer 

Kandetsschule mil Aerechtigung zur Krteitung des 
Keuanisses fur den Hinjahrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deatsch, Fran- 
zosisoh, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondenz, Handelsl., Bank- a. Bdrsenwes, kaafm. 
Arithm., EontokorrentL, Handelsgeogr. and Handel s- 
gesoh„ einfaohe a. deppelte Bachfflhx., Warenkande. 

Der 
Millt&ranwarter. 
^orberfilung zur chrlangung derjenigen Kennt- 

nisse, wetche Lei der H'rufung zur KnsteTung der 
Knwarter Lei den Aeichs- und KlaatsVeHorden atr 
SnLalternVeamte natwendig stud. 

Inhalt: Deatsch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mil Franzosisch, Ausgabe B 
ohne Franzfisisoh. 

2)ie 
hoh. Joehtersehule. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete Mann. 

Kandvuch |ur Kneiannng derjenigen Kennt- 
niste, wetche in einer -Syeren USchter chute getehri 
werden, u AarLereiL,. Auf»a-me ins ^eyrerinnen- 
frminar 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deatsch, Fran- 
aSsioch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgesohiohte. 

^eyrntelyode Austin zur Aueignnng einer ««- 
fastendeu nninerseKev Miffenr. 

Inhalt: Deatsch, Litteratargeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
gcsehichte, Philosophic, Natnrgeschichte. 

Die Aertzeheuden Werke selleu eiu»tere«deu t» v»0em llmsauge den Schul- 



mikerricht crfcftcit und ihm das vollstandtge Wiffen einer wiffenschastlichen Unter- 
rtatsanftalt vcrmittrln. Die Werke lehnen fid], da sie die Schule ersetzcn sullen, in 
three gauzen tz-inrichtnng an die ordentlichen wissenschastiichen Lehranstalten an. Wie 
in dcnselben der Lehrer den Lehrstoff syftematisch vortragt, so wird derselbe auch in 
den Werken aus das eingehcndste vorgetragen nnd erklart; seder einzelne Unterrichts- 
aeaenstand wird erschopsend gelchrt, so das; der Ltudtercnde befiihigt wird, alle Aus- 
gaben. die ihm gestcllt werden, zn losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
holungen ausqcgeben werden, zu veantworten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Studierenden dicnen die stiindigen Wiedcrholnngen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen nnd Antwortcn. Jede Unklarheit wird dadnrch verschwinden, da seder 
einzelne Punkt des Lchrstoffes in der ansgedehntesten nnd grundltchsteu Weise mehrsach 
dnrcksprochen wird. Bollstandig klares Begreisen jedes, selbst des kleinsten Teiles deS 
Unterrichtsstoffes, wird daher Snrch diese Werke unbedingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 

deutenden Werke hat sich eine Anzahl bewahrter 
tnchtiger Lehrkraste nnd Fachmanner ver- 
einiqt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schastiich. Selbstunterrichisbriefe dem Studirenden 

oltne den Kesnch von Lehranstalten 
eine umfnsfende, gediegeue Bildung zn ver- 
schaffen. und auf Prufungen vorzubereiteu. 
Denigemah haben die Werke die Aufgabe, in 

fester, abgerundeter Form genau das- 
jeuige Mast von Wifsen zn bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebryucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodasi 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 

weiter zu bekummern braucht. 

Dabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung bin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teiihaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 

Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

' Die Methods Rustin Hat es sich zur Aus- 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und klnrsten Weise deu Lehrstoff 
vorzniragen, sodnsz auch der weniger 

Begabte in der Luge ist, dem Unter- 
richt zu folqen. Sie vasiert auf Selvst- 
nnterricht in Verbindung mit einer zur 
leichteren Erlernung dienenden Allleitung 
zur Gedachtnisscharfung ttitH des Er- 
inrrerungsvermogens, ^ fowie auf fort- 
laufeudem, nmfaugretchen kriefltchen, 

persoulichen Einzelnuterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 

darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschaft durch Beispiele aus dem 

Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 

wird sich nicht zu beklagen haben, datz er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 

sich gefordert fiihlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. . » 

Durch die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzeinen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voli- 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschatz- 

barem Wert find Sie Mitchell dell laitst- 

jahrigen Besnch tenrer Schnlen 

entbchrlich, nnd dies ist fiir alle, 

die nicht die Mittel hasten over 

denen es an Zeit iscliricht, eine 

hohere Lehranstalt zu besnchen, von 

bedeuteudem Borteil, den auch die- 

jeniqen acnieften konnen, welche an 

einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hohere Lehranstalt befindet, 

>viv suck Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause • bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

4 



Dem sich erst im vorgeruckten LebenSatter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke erne Fulle 
von Wisien. die es ihm ermoglichl, sich dre 
Kenntnisie einer hoh. Lehranstalt u. zwar in einer 
uberalls leicht fatzbaren Form anzueignen. In 
den Werken wild keiue trockene Grammalik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichte rc. gebolen, 
sondern eine belebende und ersrischende, 
Herz und Geist anreqende Darstellung, so 
dasi der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke me mihmulig bei- 
seite legen wird. 

Die grotzen Borzuge der Werke 
der Method Nustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stosfes laffen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

denJnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
fanqreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- uefuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch staudliche Behandlung des 
die Individualitat jedes ein- Lehrftosfes. 

2. Unauslsesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufunls des Dtudierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortqesetzte Wiedcrho- 
verftiindliche erklart und ihm lunq des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene AnweisuiMn zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutznnst des Gedacht- 
sullen mutz. nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, vTots“‘' 

Drmk iwa MB, Hayu'r Lrbev, verlirr «r» P»tSd»m. 



Dap grjamte Kaugewerbe. 
A c» n d b u ch 

des 

Hoch- und Tirfbamvefens. 
Zugleich: 

Nccch schLccgebuch 
fur alle Gebiete des Kauwefens und verwandter Techniken 

mit ausfllhrlichem Sachregister. 

Sowie: 

Umfangreiches Uorlagewerk und Musterimch 
des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschopsliche ^ulle architektonischer Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

Landhauser, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

5chulen, offentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moderner Ausfuhrung 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhaste Entwurfe 
aus dem Gebiete des Erd-, Brucken-, Aanal-, Gisenbahn-, 

Stratzen- und lVegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von O. Karnack. 

Heft 18. 

Subfkriptionspreis 60 Pfg. Eiryelpreis 90 Pfg. 

Iedem s0. Hefte wird kostenlos ein Teil des Werkes: Umfang¬ 

reiches Borlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

Potsdam u. Leipzig. 
Derlag von Sonnetz & Hachfeld. 



In dem Verlage von Bonness L Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

MA4>IIA/1A DIIAIIH Wissenschaftliche, meinoae nusiin ^tuntemcMe^ 
verbunden mil ring eh end cm brieflichen Fernunterricht, 

derauBgogedon von dom Bustiiaseiaen Lehrinstitut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitet V. Professor vr. Gustav Mehrendt, Merlin, Oberlehrer vr. Was Maumann, 
Merlin, Professor Kranz Mnhler, Mankow-Wertin, Direklor Or. Kugo Gruber- Wilmers- 
dorf-Merkin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Guthjahr, Merseburg, Realschuldirektor Professor 
vr. Waul Kellwig, Merlin, Professor Mar Koch, Gharlottenvurg, Gymnasialoberlehrer 
Hsllar Hatge, Merlin, Professor vr. Adalbert Schulte, Metpkiu, Oberlehrer vr. Kart 

Wersche, Merlin u. a. 

Jedes der nachfolgenden 8 Werke,- welches je in Lieferungen & 90 Pf. 
erscheint, bildet ein abgeschlossenes Ganzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Icrs ^rog^rnnasiuru. 2)er gehildete Kaufmann. 
KandSuch zur Kneignung derjenigen Kennt- 

niffe d. ein geditd. Kaufmann Lesttzen mutz. 
Inhalt: veutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handelskorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buchfiihrung, Warenkunde. 

WorSereitung zur Kufuahwe in die HberseKnnda 
ernes Hynnrastums oder zur KSschkutzprufung an 
einem Z^rogymnastum. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), veutsch, Latei¬ 
nisch, G-riecliisoh., Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Das Realprogymnasium. Asr £injahr.-/rerwUlige. 
Morvereilung zur KVkegung des HinjaHrig- 

Kreiw.-KLamens. 
Inhalt: veutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 

Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschickte. 
Ausgahe A: Lateinisch und Griechisch. Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zosisch. Ausgabe D: Lateinisch und Englisch. 

VorVereitung zur Aufnahme in die KVer- 
sekunda ernes Meafgymnastums oder zur Mlegnng 
der Khschlutzprufung an einem Mealprogymnajlum. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.\ Geutsck, Latei¬ 
nisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Iie Xandelssehule. 
Worvereitung zur KKfchtutzprufnng an einer 

Kandelsfchnte mit Jerechtigung zur Hrtetking des 
Ieugniffes fur den Kinjahrigendienst. 

Anhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Fran¬ 
zosisch, Fnglisvh, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondenz, Handelsl., Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Arithm., Kontokorrentl., Ilandelsgeogr. und Handels- 
gesch., einfache u. doppelte Buchfiihr., Warenkunde. 

Der 
Militaranwarter. 
Worvereilung zur Grkangung derjenigen Kennt- 

niffe, mefche vei der ^rtrfung zur Knsteltung der 
Knmarter vei den Hteichs- und StaatsveHSrden atS 
Snvatternveamte notmendkg find. 

Inhalt: veutsch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzosisch, Ausgabe B 
ohne Franzosisch. 

2)ie 
hoh. Joehtcrsehulc. 

2)er wissensehaftlieh 
gebildete jYcann. 

Kandvuch zur Kneignung derzenkgen Kennt- 
niffe, melche in einer yoyeren Tochterschute geteyrt 
werden, n Korvereit. z. KufnaHme ins Leyrerinnen- 
feminar 

Inhalt: Religion (prot. od. hath.), Geutscb, Fran¬ 
zosisch, Englisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, 
Physik, Naturgeschiohte. 

cLeyrmetyode Wustin zur Kneignnng eines um- 
faffenden univerfeiren Wiffens. 

Inhalt: veutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzosisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphie. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
gesohichte, Philosophic, Naturgeschlchte. 

Die vorstehenden Werke fallen dem Studierenden in vollem Umsange den Schul- 

Fortsetzung Seite S. 



anterricht ersesten und ihm das vollstandige Wissen einer wissenschaftlichen Unter- 
richtsanstalt vermittcln. Tie Werke lehnen sich, da sie die Schule ersetzen fallen, in 
three ganzen Einrichtnng an die ordentlichen wissenschaftlichen Lehranstalten an. Wie 
in denselben der Lehrer den Lehrstoff shstcmatisch vortragt, so wird derselbe auch in 
den Wcrken ans das eingehendste vorgetragen »nd erklart; jeder cinzelne Unterrichts- 
gegenstand wird erschSpfend gelehrt, so das; der Studierende besiihigt wird, alle Auf- - 
gaben, die thin gestellt werden, zu losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
holungen anfgegeben werden, zu beantworten. Zur ungemetnen Erleichterung des 
Studierenden dienen die standigen Wiederholnngen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da seder 
eiuzelne Punkt des Lehrstoffes in der ansgedehntesten und grnndlichsten Weise mehrfach 
dnrchsprochcn wird. Bollstandig klares Begreisen jedes, selbst des lleinsten Tetles des 
Unterrichtsstoffes, wird daher durch diese Werke unbedingt erztelt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich eine Anzahl bewahrter 
tiichtiger Lehrkraste und Fachmanner ver- 
einigt, Keren Ziel es ist, durch diese wisjen- 
schafllich. Selbstunterrichtsbriese dem Studirenden 

ohne den Gesnch von Lehranstalten 
eine nmfafsende, oediegene Bildung zn ver- 
fchassen. und auf Prufnngen vorzubereiten. 
Demgematz haben die Werke die Aufgabe, in 

fester, abgerundeter Form genau das- 
jerrige Mast von Wissen zn bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufnngen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu hasten und um nichts 
weiter zu bekummern braucht. 

vabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bet ihm tragen. 

Die Methode Rustin hat es sich zur Auf- 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und klarsteu Weise deu Lehrstoff 
twrznlragen, sodatz auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter¬ 
richt zn folgen. Sie vasiert auf Selbst- 
unterricht in Berbindung mit einer zur 
leichteren Erlernung dienenden Anleitung 
zur Gedachtnisscharfnng und des Er- 
innerungsvermiigens, sowie auf fort- 
laufendem, umsangreichen, brieflichen, 

personlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 

^ Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
fern gauzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert siihlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. 

- Durch die Methode Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne waiters Hilfs- 

mittel Iosen konnen. Mr bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von ilnschatz- 

barem Wert find. Sie machen den lang- 

jkhristeir Besuch tenrer Schnlen 

eutbehrlich, nnd dies ist fur alle, 

die nicht die Mitlel hasten over 

denen es an Aeil gebricht, eine 

hohere Lehranstalt zu besuchen, von 

bedeutendem Borteil, den auch die- 

jeniisen steniesten konnen, welche an 

einem Orte wohnen, an dem fich 

keine Where Lehranstalt befindet, 

wie aueii Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 
einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheron Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 

Fortsehung Sette 4. 



Dem sich erst im vorgerucklen Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fiille 
von Wissen, die es ihm errnoglicht, sich die 
Kenutnisse einer hoh. Lehranstalt u. zlvar in einer 
uberaus leicht fahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird keine trockene Grammatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichle rc. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dah der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie nnhmulig bei- 
seite legen wird. 

Die grotzen Vorzuge der Werke 
der Methode Rustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Jnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
sanareicher, brieslicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prufungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aussatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unansgeschte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, dah er prufung des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortuesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisunc;en zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzung des Gedacht- 
sullen muh. nisses, sodah der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 

Bonness & Hachfeld, 

Druck von A. W. Hayn'S Erben, Berlin und PotSdam. 



Clnr. gesamte Gaugewrrbe. 
Kandbuch 

des 

Hoch- und Tirsbauivesens. 
Zugleich: 

Machschtagebuch 
fLr alle Gebiete -es Kauwesens un- verwandter Techniken 

mit ausfiihrlichem Sachregister. 

Sowie: 

Umsangreiches UorLagewerk un- Musterduch 
des gesamten Bauwesens, 

enthaltend eine unerschSpfliche Fulle architektonifcher Motive, 

eigenartiger und mustergultiger Bauten in allen Stilarten, und zwar 

Landhaufer, Stadthauser, Geschaftshauser, landwirtschaftliche Bauten, 

Achulen, koffentliche Bauten, Bergnugungslokale, Airchen, industrielle 

Gebaude, Arbeiterwohnungen rc. 

in moderner Ausfuhrnng 
in Grundriffen, Ansichten, Schnitten, Perspektiven, Detailzeichnungen, 

sowie 

meisterhafte Entwurfe 
aus dem Gebiete des Grd-, Brucken-, Aanal-, Gifenbahn-, 

Stratzen- und Wegebaues. 

Bearbeitet von hervorragenden Fachleuten. 

Redigiert von O. Karnack. 

Heft 19. 

Kubskriptionspreis 60 Pfg. Ginzelpreis 90 Pfg. 

Iedem t0. £>eftc wird kostenlos ein Teil des lVerkes: Umfang- 

reiches Vorlagewerk und Musterbuch beigegeben. 

Woksdam u. Leipzig. 
Uerlag von Konnetz & Hachfeld. 



In dem Verlage von Bonness L Hachfeld, Potsdam ist erschienen: 

n.IAi' Wissenschaftliche ivi6inou6 nusun 86ib8tuni6i-i-iol,i8-w6i-ks, 
I I II III Hill ■ 

verbunden mit ringehendem brieflichen Fernunterricht, 
borauogogodon von dem Bu8tiri8Qli6n l-6iiriri8titut. 

Redigiert von Gymnasialoberlehrer C. Ilzig-Berlin. 
Bearbeitel V. Professor vr. Hustav ZSeyrendt- ILertin, Oberlehrer vr. War Aaumann, 
ZSertin, Professor Aranz ZSutzter, Hankow-Wertrn, Direktor vr. Kugo Kruver, Witwers- 
dorf-Wertin, Gymnasialoberlehrer Wilhelm Huthjahr, WerseSurg, Realschuldirektor Professor 

vr. Uaut Kesswrg, Merlin, Professor War Koch, tzhartottenvurg, Gymnasialoberlehrer 

HsKar Uatge, Merlin, Professor vr. Adalbert Schulte, Mekptin, Oberlehrer vr. Kart 
Wersche, Merlin u. a. 

Iedes der nachfolgenden 8 Werke, welches je in Lieferungen L 90 Ps. 
erscheint, bildet ein abgeschlossenes Ganzes und beginnt jedes Werk mit den 

Anfangsgrunden. 

Jus ?xo gymnasium. 2)er gebildete Xaufmtmn. 
KandSuch zur Aneignung derjenigen Kennt- 

nisse d. ein gevitd. Kaufmann besttzen must. 
Inhalt: Deutsch, Franz., Englisch, Rechnen, Geo¬ 

graphic, Geschichte, Handel skorresp., Handelsl., Bank- 
u. Borsenwesen, kaufm. Arithmetik, Kontokorrentlehre, 
Handelsgeogr., Handelsgesch., einfache u. doppelte 
Buchfiihrung, Warenkunde. 

Aorvereitung zur Aufuahme in die HSersekunda 
ernes Hymnastums oder zur ASfchtutzprufung an 
einem Arogymnastum. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Latei¬ 
nisch, Griechisch, Franz., Geschichte, Geographie, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Das Uealprogymnasium. Jer £injdhr.-/remillige. 
AorSereitung zur AStegung des Hinjayrig- 

Kreiw.-Hramens. 
Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 

Griechisch, Franzdsisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte. 
Ausgabe A: Lateinisch und Griechisch. ‘ Ausgabe B: 
Franzosisch u. Englisch. Ausgabe C: Lateinisch, Fran¬ 
zdsisch. Ausgabe v: Lateinisch und Englisch. 

Aorvereitung zur Aufnayme in die HVer- 
feKunda eines Aeatgymnastums oder zurASlegung 
der ASschlutzprufung an einem Aealprogyrnnastum. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), Deutsch, Latei- 
nisch, Franzdsisch, Englisch, Geschichte, Geographic, 
Rechnen, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch. 

Iis Xandelssehule. 
Aorvereitung zur Abschfutzprufung an einer 

Kandetsschute mit Aerechtigung zur Hrteitung des 
Zeugrristes fur den GinjaHrigendienst. 

Inhalt: Religion (kath. od. prot.), Deutsch, Fran¬ 
zdsisch, Englisch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturgesch., Handels- 
korrespondenz, Handelsl, Bank- u. Borsenwes, kaufm. 
Arithm., Kontokorrentl., Handelsgeogr. und Handels- 
gesch., einfache u. doppelte Buohfiihr., Warenkunde. 

Der 
Militaranwarter. 
Aorverettung zur Grtangung derjenigen Kennt- 

niffe, metche vei der Arufung zur AnsteNung der 
Knwarter vei den Aeichs- und StaatsveHorden ats 
SuVatternSeamte notmendig stnd. 

Inhalt: Deutsch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Mathematik. Ausgabe A mit Franzdsisch, Ausgabe B 
ohne Franzdsisch. 

Iis 
hoh. Joehtersehule. 

2)er yrissensehaftlieh 
gebildete JYCanrt. 

Kandvuch zur Kneignung derjenigen Kennt- 
niste, wekche in einer yoyeren Iochlerschuke geteyrt 
werden, n Aordereit. z. Kufnayme ins LeHrerinnen- 
femiuar. 

Inhalt: Religion (prot. od. kath.), DeutsOh, Fran¬ 
zdsisch, Englisch, Geschichte, Geographic, Rechnen, 
Physik, Naturgesohiohte. 

eteyrmelhode Austin zur Aneignung eines «m- 
fastenden univerfeCen ZSistens. 

Inhalt: Deutsch, Litteraturgeschichte, Lateinisch, 
Griechisch, Franzdsisch, Englisch, Geschichte, Geo¬ 
graphic. Mathematik, Physik, Chemie, Asthetik, Kunst- 
geschiohte, Philosophic, Naturgeschichte. 

Die vorstehenden Werte sollen dem Studierenden in vollem Umfange den Schul- 
Fortsetzung Seite S. 



nnterrtcht ersetzen und thm daS vollstiindige Wiffen einer wiffenschaftlichen Nnter- 
richtsanftalt vermitteln. Die Werke lehnen fid), da fie die Schule ersetzen sollen, in 
ihrer ganzen Einrichtung an die ordentlichen wissenschaftlichen Lehranstalten an. Wie 
in denselven der Lehrer den Lehrstoff systematisch vortragt, so wird derselbe auch in 
den Werken auf das eingehendste vorgetragen und erklart; jeder einzelne Unterrichts- 
gegenstand wird erschopfend gelehrt, so datz der Studierende vefahigt wird, alle Auf- 
gaven, die ihm gesteUt werden, zu losen, alle Fragen, die ihm in Form von Wieder- 
holungen anfgegeven werden, zu beantworten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Studierenden dienen die standigen Wiederholungen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antworten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwinden, da jeder 
eiuzelne Punkt des Lehrstoffes in der ausgedehntesten und grundlichsten Weise mehrfach 
dnrcksprochen wird. Bollstandig klares Begreifen jedes, selbft des kleinsten Teiles deS 
Unterrichtsstoffes, wird daher durch diese Werke unvedingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke hat sich eine Anzahl bewahrter 
tnchtiger Lehrkrcifte und Fachmanner ver- 
eittigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schastlich. Selbstunterrichtsbriefe dem Sludirenden 

offne drn Kesnch von Lehranstalten 
erne nmfaffende, gediegene Bildnng zn ver- 
schaffen, und aus Prufungen vorzubereiten. 
Demgemah haben die Werke die Aufgabe, in 
fester, abgerundeter Form genau das- 
jenige Mast von Wiffen zn bieten, welches 
zu deu verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemals ver- 
werten- kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Priifung glan- 
zend zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu hasten und um nichts 
wester zu bekumrnern braucht. 

vabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soil beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortschreitet, sodass er mit aufrichtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleih und Ausdauer allein find die 
Grundbedingungen, die wir von dem Studie- 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 
gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 
Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methods Rustin hat es sich zur Auf¬ 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

und klarsten Weise deu Lehrstoff 
vorzntragen, sodatz auch der weniger 

Beqabte in der Lage ist, dem Unter- 
richt zn folgen. Sie vasiert auf Selbst- 
unterricht in Verbindung mit einer zur 
leichteren Crlernung dienenden Anleitung 
zur Gedachtnisscharfnng und des Er- 
innerungsvermogens, sowie auf sort- 
laufendem, umfangreichen, vrieflichen, 

personlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschast durch Beispiele aus dem 
Leben und durch einen frischen anregenden Ton 
anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein ganzes Jnteresse der Darflellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, dah er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da er 
sich gefordert suhlt, sie gern und gewissenhast 
benutzen. 

Durch >die Methods Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schuler 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so viel, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel losen konnen. Wir bieten fount Werke, 
welche fur jeden, der ste erwirbt, von unschatz- 

Imran Wert find. Sie machen den lanq- 

jahrigen Besuch teurer Schnlen 

enlbehrlich, nnd dies ist fiir alle, 

die nicht die Miltel haben over 

denen es an Aeit gebricht, eine 

HSHere Lehranstatt zu besnchen, von 

bedentendem Borteil, deu auch die- 

jeniqen genieften konnen, welche an 
einem Orte wohnen, an dem sich 

keine hiihere Lehranstatt befindet, 

wie auch Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheren Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 
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Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Fortbildenden bieten die Werke eine Fulle 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenntnisse einer hoh. Lehranstalt u. zlvar in einer 
uberaus leichl fahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird feme trockrne Grammatik, kein 
durrer Leitsaden der Gchchichte rc. geboten, 
sondern eine belebende und erfrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dah der Schuler niemals beim Lernen die Ge- 
duld verliert und die Werke nie mihmutig bei- 
seite legen wird. 

Die grosien Vorziige der Werke 
der Methode Nustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun¬ 
damental grundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

denJnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Einqehender und um- 
fangreicher, brieslicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prusungs- 
arbeiteu, Extemporalien, 
Aufsatze re., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gesuhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondem auch standliche Behandlunq des 
die Individualist jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, dah er prufunll des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissenslucken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzunll des Gedacht- 
sullen mutz. nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 
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unterricht ersetzen un- ihm -as vollstan-ige Wiffen einer wiffenschastlichen Unter- 
richtsanftalt vermitteln. Tie Werke lehnen sich, -a sie die Schnle ersetzen fallen, in 
ihrer ganzen Einrichtirng an die or-entlicheu wisjenschaftlichen ^ehranstalten an. Wie 
in -enselven -er Lehrer den Lehrstoff systematisch vortragt, so wird -erselve auch in 
-en Werken auf -as eingehen-ste vorgetragen nn- erklart; je-er einzelne Unterrichts- 
geaenstan- wird ersch-psen- gelehrt, so -asz -er Stu-ieren-e befahigt wird, alle Auf- 
gaven, die ihm gestellt wer-en, zu losen, alle Fragen, die ihm in Farm van Wie-er- 
holungen anfgegeben werden, zu beantwarten. Zur ungemeinen Erleichterung des 
Studierenden dienen die standigen Wiederholungen des gesamten Unterrichtsstoffes 
durch Fragen und Antwarten. Jede Unklarheit wird dadurch verschwin-en, da jeder 
einzelne Puntt des Lehrstoffes in der ausgedehntesten und grun-lichsten Weise mehrfach 
-nrchsprochen wird. Bollstau-ig klares vegreisen je-es, selvst des kleinsten Teiles deS 
Unterrichtsstoffes, wird -aher durch -iese Werke unbe-ingt erzielt. 

Zur Ausarbeitung der vorstehenden be- 
deutenden Werke Hal sich eine Anzahl bewahrter 
tuchtiger Lehrkrafte und Fachmanner ver- 
einigt, deren Ziel es ist, durch diese wissen- 
schastlich. Selbstunterrichlsbriefe dem Sludirenden 

oljne den Lesnch von Lehranstalten 
eine umsaffende, gediegene Bildung zn ver- 
schaffen. und aus Prufungen vorzuvereiten. 
Demgemah haben die Werke die Ausgabe, in 

fester, avgerundeter Farm genau das- 
jenige Mast von Wiffen $u bieten, welches 
zu den verschiedensten Prufungen not- 
wendig ist. Der Studierende soll durch die Werke 
also nichts Ueberflussiges, was er niemats ver- 

werten kann, erlernen, sondern in grundlicher 
und gediegener Weise nicht ein Wort mehr, als 
er notwendig gebraucht, um seine Prufung glan- 
-end zu bestehen, aus den Werken erfahren, sodah 
er sich nur an das Werk zu halten und um nichts 
weiter zu bekummern braucht. 

vabei geschieht dies in einer Form, die 
dem Studierenden das Studium nach jeder 
Richtung hin erleichtert und ihm unausgesetzt 
Freude bereitet. Der Studierende soli beim 
Studium der Werke von Stunde zu Stunde 
des Segens derselben teilhaftig werden, 
selbst wahrnehmen, wie er unausgesetzt 
fortsehreitet, sodass er mit aufriehtig. Freude 
die Resultate seines Studiums erkennen 
wird. Fleitz und Ausdauer allein find die 

Grundbedingungen, die wir von dem Studie¬ 
renden verlangen, und wenn diese von ihm mit- 

gebracht werden, so kann er sich getrost unserm 

Unterricht anvertrauen, er wird herrliche Fruchte 
bei ihm tragen. 

Die Methode Rustin hat es sich zur Auf- 

gabe gemacht, in der denkbar einfachsten 

nnd klarsteu Weise den Lehrstoff 

vorzutraaen, sodasr auch der weniger 

Begabte in der Lage ist, dem Unter- 
richt zu folgen. Sie basiert auf Selbst- 
unterricht in Verbindung mit einer zur 
leichteren Erlernung dienenden Anleituug 
xnt Gedachtnisscharfung und des Er- 
tnnerungsvermSgerrs, sawie auf fort- 
laufendem, umfangreichen, vrieflichen,! 

hersonlichen Einzelunterricht. Bei Ab- 
fassung der Unterrichtsbriefe wurde deshalb 
darauf Bedacht genommen, den Unterricht so 
interessant wie irgend moglich zu machen, die 
oft trockene Wissenschaft durch Beispiele aus dem 

Leben und durch einen frischen anregenden Ton 

anmutender und reizvoller zu gestalten. Wer 
sein ganzes Jnteresse der Darstellung zuwendet, 
wird sich nicht zu beklagen haben, datz er schnell 
vergiht. Er wird oft besondere Handhaben fur 
sein Gedachtnis verzeichnet finden, und da 'er 
sich gefordert fuhlt, sie gern und gewissenhast 

benutzen. 

Durch die Methode Rustin wird der 

Lehrer vollstandig ersetzt, denn die Schiller 
erlernen aus dem einzelnen Briefe so vie!, 
dass sie die darin enthaltenen Aufgaben voll¬ 
standig begreifen und ohne weitere Hilfs- 
mittel Ibsen konnen. Wir bieten somit Werke, 
welche fur jeden, der sie erwirbt, von unschatz- 

barem Wert find. Sie MNcheil dktt lllNst- 

jahriqen Besuch teurer Schnlen 

entbehrlich, nnd dies ist siir alle, 

die nicht die Mittel haben oder 

deuen es an Aeit gebricht, eine 

hohere Lehranstalt zu besuchen, von 

bedeutendem Borteil, den auch die- 

jeniqen ftenieszen kiiunen, welche an 

einem Orte wohuen, an dem sich 

keine hiihere Lehranstalt vestndet, 

wie sued Kinder, die sich in den 

mittleren Schuljahren befinden, durch 

die Werke der Methode Rustin im 

Elternhause bis zur Obersekunda 

einer hoheren Lehranstalt, der I. Kl. 

einer hoheron Tochterschule etc. 

vorbereitet werden konnen. 
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Dem sich erst im vorgeruckten Lebensalter 
weiter Forlbildenden bieten die Werke eine Fiille 
von Wissen, die es ihm ermoglicht, sich die 
Kenntnisse einer hoh. Lehranftalt u. zivar in einer 
uberaus leicht fahbaren Form anzueignen. In 
den Werken wird keiue Irockene Grammatik, kein 
durrer Leitfaden der Geschichle re. geboten, 
sondern eine belebende und ersrischende, 
Herz und Geist anregende Darstellung, so 
dah der Schuler niernals beim Lernen die Ge- 
duld verliert imd die Werke me mitzmutig bei- 
fcite legen wird. 

Die grotzen Vorzuge der Werke 
der Methode Rustin und die leichte 
Erlernbarkeit des dargebotenen Lehr- 
stoffes lassen sich durch folgende Fun- 
damentalgrundsatze charakterisieren: 

1. Klare und uberaus ein- 

den Jnhalt der Werke leichter 
erlernt und behalt. 

5. Eingehender und um- 
sangreicher, brieflicher, per- 
sonlicher Einzelunterricht, 
der nicht nur die Prusungs- 
arbeiten, Extemporalien, 
Aussatze 2C., welche an den 
hoheren Lehranstalten ein- 

fache fur jedermann ver- gesnhrt find, in vortrefflicher 
Form ersetzt, sondern auch standliche Behandlung des 
die Jndividualitat jedes ein- Lehrstoffes. 

2. Unausgesetzte Selbst- zelnen Studierenden in der 
Weise berucksichtigt, datz er prufung des Studierenden. 
demselben alles ihm schwer 3. Fortgesetzte Wiederho- 
verstandliche erklart und ihm lung des Gelernten. 

4. Praktische und wohler- dadurch bekundet, wo seine 
Wissensliicken find, die er wogene Anweisungen zur 
durch Wiederholungen aus- Unterstutzunq des Gedacht- 
sullen mutz. nisses, sodatz der Lernende 

Die ersten Lieferungen obiger Werke werden bereitwilligst zur 
Ansicht versandt. 
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