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Ausstellungshalle der Maschinenfabrik Dr.
V on D ip l .- In g .  Em . H a i m o  V i c i  in Leipzig .

in e  im  H o lz b a u  b i s h e r  s e l te n e r  
a n g e w a n d t e  B i n d e r a r t  o h n e  j e g 
l ic h e  Z w i s c h e n k o n s t r u k t i o n  s te l l t  
d ie  in  d e n  b e ig e g e b e n e n  A b b i ld u n 
g e n  e r s i c h t l ic h e  H a l le  a u f  d e m  
A u s s t e l l u n g s  - G e lä n d e  d e r  e h e 
m a l ig e n  „ I .  B. A .“ in L e ip z ig -S ü d  
d a r .  D ie se  H a l le ,  w e lc h e  z u n ä c h s t  
w ä h r e n d  d e r  d i e s jä h r ig e n  W a n 
d e r a u s s t e l l u n g  d e r  „ D e u ts c h e n  

L a n d w ir t s c h a f t s -G e s e l l s c h a f t“ in  L e ip z ig  in  B e t r i e b  g e 
nommen w u r d e ,  so l l  a u c h  k ü n f t i g  w ä h r e n d  d e r  t e c h 
nischen M e ssen  z u  A u s s t e l l u n g s z w e c k e n  d e r  E r z e u g 
nisse d e r  M a s c h in e n f a b r ik  D r.  G a s p a r y  in  M a r k r a n s t ä d t  
dienen.

Die R a u m a b m e s s u n g e n  d e r  H a l le  b e t r a g e n  im  L ic h 
ten: 17 m L ä n g e ,  12 m B re i t e ,  10 m H ö h e  u n t e r  B in d e r 
first, o d e r  4  m a n  d e r  13 cm s t a r k e n  Z ie g e l f a c h w a n d - U m 
fassung. D a s  D a c h  i s t  b e id e r s e i t s  u n t e r  45  ° 
geneigt u n d  a n  d e n  b e id e n  G ie b e ln  e b e n s o  
steil a b g e w a lm t ;  e s  w i r d  v o n  e in e r  3 , 5 m 
breiten u n d  1 2 , 5 m l a n g e n  A u f s a t z l a t e r n e  
bekrönt. D ie  E i n d e c k u n g  b e s t e h t  a u s  20  ,nm 
starker H o lz v e r s c h a lu n g  m i t  d a r a u f  g e n a 
gelter g e t e e r t e r  D o p p e l p a p p l a g e  v o n  p a t i n a 
artigem ä u ß e r e n  A u s s e h e n .

D as e ig e n a r t i g e  a n  d e r  B in d e r f o r m  is t ,  
daß die u n t e r  45  ° g e n e i g t e n  R ie g e l  e in e n  
D re ig e len k b o g e n  o h n e  a u f g e h o b e n e n  H o r i 
zontalschub, a ls o  o h n e  Z u g g u r t ,  b i ld e n .  D ie  
den S c h u b  u n d  d e n  s e i t l i c h e n  W i n d d r u c k  
au fn eh m en d en  S t ä n d e r  s in d  in  d e n  F u n d a 
m enten e in g e s p a n n t  u n d  v e r a n k e r t .  R ie g e l  
und S tä n d e r  d e r  in  3 ,4  m v o n  e in a n d e r  e n t 
fernten B in d e r  b e s t e h e n  a u s  je  8 cm s t a r k e n  
und 30 cm b r e i t e n  u n d  e b e n s o  h o h e n  fich te -  
nen B o h len ,  d ie  z u  e in e m  I -P ro f i l  ( „ S y s te m  
L eichtholz“ , D . R .  G. M .“ N o .  7 4 5  593) z u 
sammen g e s e t z t  s in d ,  d e s s e n  g e r a d l in ig  
d u rc h g eh e n d e  F l a n s c h e  u n d  S te g e ,  e n t 
sprechend  d e n  a u f t r e t e n d e n  S c h u b s p a n n u n 
gen, m it  e in a n d e r  d u r c h  7 mm s t a r k e  u n d  
2 6 cm la n g e ,  v o n  o b e n  u n d  v o n  u n t e n  g e g e n 
e inander v e r s e t z t e  R u n d n ä g e l  s t a r r  v e r b u n 
den sind. D ie  g e l e n k f ö r m ig e n  A u f l a g e r u n 
gen d e r  R ie g e l  im  S c h e i t e l  u n d  a n  d e n  
K äm pfern  b e s t e h e n  a u s  in  d e n  S t e g e n  e in 
ge lassenen , m i t  D o r n e i n s a t z  v e r s e h e n e n ,
8/8 em g r o ß e n  u n d  1 cm s t a r k e n  B le ip la t t e n .
Die F u n d a m e n t e  s in d  a u s  S t a m p f b e t o n  h e r 
gestellt, s ie  s in d  1 ,75  m im  G e v i e r t  g r o ß  u n d  
1,5 m t ie f  g e g r ü n d e t ;  d ie  B o d e n p r e s s u n g  b e 
träg t im u n g ü n s t i g s t e n  B e la s t u n g s f a l l  3 ks/<i( 1,1.

Die 1 m v o n  e i n a n d e r  e n t f e r n t e n ,  3 ,4  111 
langen P f e t t e n  s in d  e b e n f a l l s  I - f ö r m ig  p r o 
filiert, d e r e n  F l a n s c h e  u n d  S t e g e  s in d  3 cm 
stark u n d  10 cm b r e i t  u n d  e b e n s o  h o c h ;  sie  
sind d u r c h  5 mm s t a r k e  R u n d n ä g e l  m i t  e in 
ander v e r b u n d e n  u n d  m i t t e l s  K n a g g e n  u n d

Gaspary in Markranstädt.
H ie rzu  die  A b b ild u n g  S. 55.

N ä g e ln  s e n k r e c h t  a u f  d ie  B in d e r r i e g e l  g e la g e r t .  U n te r  
d e r  L a t e r n e n - E in f a s s u n g  s in d ,  w e g e n  d e r e n  g r ö ß e r e r  
B e la s tu n g ,  je  z w e i  so lc h e r  P f e t t e n  a n g e o r d n e t .  D ie 
G r a tb in d e r  b e s t e h e n  a u s  6 cm s t a r k e n  u n d  2 4 cm b re i t e n  
F l a n s c h e n  u n d  e b e n s o  h o h e n  S te g e n ,  d ie  w ie d e r  d u rc h  
5 mm s t a r k e  R u n d n ä g e l  v e r b u n d e n  s in d ;  s ie  s in d  e in e r 
s e i ts  im  S c h e i te l  d e r  R a n d b in d e r  z w isc h e n  d e r e n  F l a n 
s c h e n ,  a n d e r s e i t s  a u f  d ie  d u r c h  Z a n g e n  v e r s t e i f t e n  E c k 
s t ü t z e n  d e r  U m fa s s u n g  g e la g e r t .

D ie  B e r e c h n u n g  d e r  D r e ig e le n k b in d e r  e r fo lg te  au f  
g r a p h is c h e m ,  d ie  d e r  P f e t t e n  u n d  G r a t e  a u f  a n a ly t i s c h e m  
W e g .  A ls  B e la s tu n g e n  s in d  550  kg/cbm F ic h te n h o lz ,  
5 kg/qm P a p p e in d e c k u n g ,  25  kg/qm s c h r ä g e r  D a c h f lä c h e  fü r  
S c h n e e  u n d  90 kg/qm W i n d d r u c k  s e n k r e c h t  z u r  g e n e ig te n  
D a c h f lä c h e  in  R e c h n u n g  g e s te l l t .  D ie  s ich  e r g e b e n d e n  B e 
a n s p r u c h u n g e n  a u f  B ie g u n g  b e t r a g e n  f ü r  d ie  P f e t t e n ,  
S c h i f te r  u n d  G r a t e  a ls  a u c h  fü r  d ie  B in d e r -R ie g e l  u n d  
S t ä n d e r  —  l e t z te r e  a ls  e in g e s p a n n te  K r a g t r ä g e r  b e re c h -



u e t  im u n g ü n s t ig s t e n  B e la s tu n g s fa l l  100 kg/qcm z u g  
o d e r  D ru c k .  D ie  S c h u b s p a n n u n g e n  b e t r a g e n  8— 12 kg/q™, 
d ie  v o l la u f  d u rc h  d ie  N ä g e l  a u f g e n o m m e n  w e r d e n ;  l e tz 
t e r e  s in d  a n  d e n  A u f la g e rn  e n g e r ,  in  d e r  M it te  d e r  R ie 
g e l u n d  P f e t t e n  u n d  a m  o b e re n  E n d e  d e r  S t ä n d e r  w e i te r  
v e r te i l t ,  u n d  z w a r  s in d  d ie  A b s tä n d e  n a c h  d e r  b e k a n n 
te n  K re is te i l -M e th o d e  d e r  Z e r le g u n g  e in e s  D re ie c k s  in 
F lä c h e n  g le ic h en  In h a l t e s  d e r a r t  b e s t im m t,  d a ß  j e d e r  N a 
ge l g le ic h  v ie l  S c h u b k r a f t  a u fz u n e h m e n  in d e r  L a g e  ist.

D e r  V o l l s t ä n d ig k e i t  h a lb e r  se i  n o c h  b e m e r k t ,  d a ß  
d ie  A u fs te l lu n g  d e r  g e s a m te n  D a c h k o n s t r u k t i o n  e in 
sch ließ lich  d e r  D a c h v e r s c h a lu n g  u n d  d e s  a b g e b u n d e n e n  
U m fassun gs - F a c h w e r k e s  b in n e n  10 A r b e i t s t a g e n  e r 

fo lg te .  D ie  D a c h k o n s t r u k t i o n ,  d ie  d ie  W in d s tü r m e  d e r  
l e t z te n  Z e i t  e r l e b t  h a t ,  h a t  s ic h  b ish e r  t a d e l lo s  b e w ä h r t ;  
i r g e n d w e lc h e  n e n n e n s w e r t e  D u r c h b ie g u n g e n ,  d ie  b is 
zu  1 /500 s te l  d e r  j e w e i l ig e n  S p a n n w e i te n  in  R e c h n u n g  
g e s te l l t  s in d ,  s in d  b is h e r  n i c h t  f e s tg e s te l l t  o d e r  w a h r g e 
n o m m e n  w o r d e n .

D e r  G e s a m te n t w u r f  r ü h r t  v o m  B a u le i te r ,  A rc h .  O. 
F i e d l e r ,  d e r  E n t w u r f  u n d  d ie  B e r e c h n u n g  d e r  g e 
s a m te n  D a c h k o n s t r u k t i o n  s t a m m t  v o m  V e r f a s s e r  d ie s e r  
Z e ilen ,  D ip l .- In g .  E m .  H a i m o  V  i c i , d ie  A u s f ü h r u n g  
e r fo lg te  d u r c h  d e n  f ü r  d e n  F r e i s t a a t  S a c h s e n  u n d  K re is  
N a u m b u r g  a l l e in ig e n  A u s f ü h r u n g s b e r e c h t i g t e n  B m str .  
B e rn h .  W . K r a m e r ,  s ä m t l i c h  in  L e ip z ig .  —

Die Zukunft des deutschen Waldes.

Ile Kreise, die m it dem W achstum  des deu tschen  
W aldes in irgend  e iner W eise  v e rbunden  und 
an  seinem H olzreichtum  in te ressie rt  sind, sehen 
n icht ohne Sorge d e r  Z ukunft dieses W ir t 
schaftsgebietes entgegen. Der ungeheure  Holz
ve rb rauch  w ährend  des K rieges und  die n icht 

geringeren Holzmengen, die der V e r t rag  von  Versailles für 
den feindlichen S taa ten b u n d  fordert,  bringen  in den d e u t 
schen W ald  V erw üstungen, die nicht ohne schwere Arbeit 
und  Opfer w ieder gu t zu m achen sind. Doch ha lten  die  F a c h 
kreise es für möglich, die durch  K riegs- und V ertrags le i 
s tung  schwer m itgenom m enen deutschen W äld e r  in nicht 
allzu ferner Z ukunft wieder auf ihren a lten  S tan d  vo r  dem 
K rieg zu bringen. So v e r tr i t t  der  Dozent der Fors tw issen 
schaft an  d e r  U niversitä t  Fre iburg  im Breisgau, Prof. H. 
H a u s r a t h ,  in einem Aufsatz  d e r  „D eutschen R e v u e “ 
die Meinung, d a ß  das Unheil, das über unsere  W äld e r  he rein 
gebrochen ist, zu überw inden sei. Schon öfters, schreibt er, 
h a t  d e r  deutsche W ald  Zeiten d e r  V e rw ü s tu n g  durchge 
m acht und sich doch imm er w ieder teils d u rch  eigene Le
benskraft,  teils durch  spä tere  Pflege und  Schonung erholt. 
So w ar  es nach dem  D reiß ig jährigen K rieg , und so auch 
um die W ende  des 18. Jah rh u n d e rts ,  als die napoleonischen 
Kriege unsere W aldbestände  w ieder schwer gefährdeten . 
Schon am  A usgang  des 18. J a h rh u n d e rts  ist die v o lk sw ir t 
schaftliche L ite ra tu r  voll von  K lagen  über Holznot und 
Holzteuerung. Die G ese tzgebung ve rsuch te  bereits  in jener 
V ergangenheit  mit ganz ähnlichen Mitteln wie heute , den 
Brennstoffbedarf erheblich einzuschränken. So ve rfüg t  1736 
der Speyerer Fürstbischof, K ard inal v. Schönborn, daß  nur 
selbständige H aushaltungen  Holz aus den S taa tsw aldungen  
e rhalten  sollen. Um 1790 such t die P fälzer R eg ie ru n g  den  
B ierbrauern  den Holzbezug zu sperren  und  fordert,  daß  sie

S te inkohlen  verb rennen . Auch d e r  Schleichhandel mit Holz 
und  die d am it  v e rb u n d en en  P re is tre ib e re ien  zeig ten  sich 
dam als  in g roßem  Um fang. 1814 b es tan d  d e r  S pessar t  zu 
einem V ierte l  au s  B lößen und  K rü ppe lw üchsen ;  noch 1827 
lagen  in den  h an n o v ersch en  A em te rn  L ün eb u rg , S tade, Bre
m en und  Celle ü ber  178 000 M orgen a l te r  W aldboden  öde. 
E s ist das große  V erd ien s t  d e r  F o rs tw ir te  in der ersten  
H älfte  des 19. Ja h rh u n d e r ts ,  daß  sie in ve rh ä ltn ism äß ig  k u r 
zer Zeit O rdnung  schufen und  die  B lü te  u n se re r  W ald w ir t 
schaft  v o rbere i te ten ,  die um  1900 e rre ich t war. Freilich la 
gen die V erhältn isse  dam als  gü n st ig er  als heu te . D eutsch 
land  besaß 1650, a b e r  auch  n o ch  1815, ganz an d ere  W ald 
reserven  als heu te ; g roße  F läch en  w aren  noch fast  unbe
rührt.  Viel g rö ß e r  sind au ch  je tz t  die  B evö lkerungsd ich te  
und dam it d e r  Holzbedarf. Schon v o r  dem  K rie g  wurden 
m ehr als 10 Millionen K u b ik m ete r  Holz bei uns e ingeführt. 
J e tz t  k önnen  w ir n ich t m ehr  so viel Holz aus dem Ausland 
beziehen und  m üssen  riesige A b g ab en  leisten. Bleiben diese 
V erhältn isse  längere  Zeit bestehen , so w erden  unsere  Alt
ho lzvorrä te  dah ingeschw unden  sein, und n u r  eine große 
S te ig e ru n g  d e r  Z uw achsle is tungen  k a n n  uns re tten .  Die 
w ichtigste  A ufgabe  u n se re r  W ald w ir tsc h af t  w ird  es sein, 
W ege  zu finden, um  die E rh a l tu n g  d e r  B odenkraft  bei 
gleichzeitiger E rh ö h u n g  der P ro d u k t io n  zu sichern. H aus 
ra th  e rö r te r t  die ve rsch ied en en  S tre itf rag en ,  die da rüber  
häufig in d e r  F o rs tw ir tsc h a f t  bestehen , u n d  k o m m t zu dem 
Schluß, daß  die e rste  A ufgabe  die ungeschw äch te  E rhal
tu n g  der B o d en k ra f t  ist, weil n u r  diese d ie  E rzeu g u n g  g ro 
ßer w ertvo lle r  H olzm assen d a u e rn d  gew ährle is te t .  Dieses 
Ziel a b e r  ist im gem ischten , un g le ich a ltr ig en  W ald  m it na 
tü r licher  V e rjü n g u n g  in den m eis ten  Fä llen  am  besten  ge
s ichert, und  d a ru m  sollte d ieser in Z ukunft  die Regel 
bilden. —

Literatur.
Freitragende Holzbauten. V orträge  von  F. G e i s  s l e r ,  

Th.  G e s t e s c h i ,  W.  G r e i m ,  O.  H e t z e r ,  A.  J a c k 
s o n ,  O. K a p e r ,  H.  L e w e ,  S. M i c h a 1 s k i , A.  N e n - 
n i n g ,  R.  P l ö n n i s ,  J.  S t a m e r ,  H.  S - t o r c k  und S. 
V o s s .  Mit einem G eleitwort von  Dr.-Ing. W  e i s s. Z u 
sammen gestellt  und  e rg än z t  von  C. K e r s t e n .  Mit 335 
Textfiguren. Berlin 1921. V erlag  von Ju l iu s  Springer. 
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Ober-Ingenieur C. K e r s t e n  in Berlin is t  der O r g a 
n i s a t o r  d e r  „ b a u t e c h n i s c h e n  V o r t r ä g e “, in 
denen dem deutschen  B augew erbe der W eg  gezeig t w erden 
sollte und  soll, wie es tro tz  aller Schw ierigkeiten  und 
H em m ungen zu einem Sieg des deu tschen  Geistes u n d  zu 
einem W iedere rs ta rken  des deutschen W irtschafts lebens 
b e itragen  könne. Das V erd ienst um  diese Organisation, 
die viel Mühe und  A rbeit  e rforderte , ist, d a s  darf je tz t  
schon gesag t  werden, ein außerorden tliches und im neuen 
W erden  n ich t hoch g en u g  anzurechnen. E in  N iederschlag  
dieser um sichtigen A rbeit  ist das vorliegende  W erk , das 
aus der Reihe d e r  ve rsch iedenartigen  V orträge ,  die gehal 
ten  wurden, zunächst die  auf den d eu tschen  Holzbau b e 
züglichen herausgre if t  u n d  zu übersichtlicher Form  v er 
einigt.

Mit R ech t  führt  K e r s t e n  in einer von ihm geschrie 
benen E i n l e i t u n g  aus, die V erw endungsm öglichkeiten  des 
Holzes im m odernen Bauwesen seien heu te  zahlreicher 
denn  je. D er K rieg  m it seinen hohen A nforderungen  habe 
sehr befruch tend  und  an regend  auf die  H olzbau-Industrie  
e ingew irkt.  E ine Reihe von  Gründen, die  b isher g e ° e n  die 
V erw endung  dieses Baustoffes sprachen, seien geo-en- 
s tandslos geworden. In  welchem Maß die  V erw endung^des 
Holzes für weit gespann te  R äum e zugenom m en habe be
weise der U m stand, d aß  bisher e tw a  5 Mill. qm ü b erbau ter  
U ä c h e  mit fre itragenden  Holzbindern neuze itl icher A rt 
zur A usführung  ge lang t sind. W enn auch die Möglichkeit 
große  R äu m e  m it Holz zu überdecken  oder weit gespann te
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Hallen ingen ieu rm äß ig  in Holz zu e rbauen , n ich t  ausschließ 
lich Sache der N euzeit  ist, so n d ern  au f  100 und m ehr Jah re  
zurückgeh t,  so is t  es doch e in  V e rd ien s t  u n se re r  T age , die 
Bedenken, welche v ie lfach  g egen  d ie  M öglichkeit und die 
L ebensdauer  w eit g e sp a n n te r  H o lzk o n s tru k tio n en  gehegt 
w urden, durch  w issenschaftliche B eh an d lu n g  dieses wich
t igen  A rbeitsgeb ie tes  z e rs tre u t  u n d  der A n w en d u n g  des 
H olzbaues für g rößere  Dach- u nd  In g en ieu r-K o n s tru k t io 
nen volle  F re ih e i t  gegeben  zu haben . Aehnlich  liegen die 
V erhältn isse  auf dem  Gebiet d e r  K le in k o n s tru k tio n en  in 
Holz, v o r  allem  im H ausbau . A uch  h ier  h aben  w issenschaft 
liche T ä t ig k e i t  und  scharfe  B eo b ach tu n g  in d e r  P rax is  zu 
k o n s tru k t iv e n  M aßnahm en geführt,  d ie  fü r  den Holzbau 
große  D auer gew ährle is ten .

Die W irtsch a ft l ich k e it  sp ie lt  bei d e n  H olzbau ten  unter 
den V erhältn issen  d e r  u n m itte lb a ren  G eg en w ar t  eine en t 
scheidende Rolle. In jedem  F a ll  soll an  teu e rem  Baustoff 
g e sp a r t  w erden. Zu d iesem  Z w eck  t r i t t  d ie  w issenschaft 
liche In g e n ieu r-K o n s tru k tio n  in ihre R echte .  Die neuzeit 
lichen H olzbauw erke  ste llen  d a h e r  K o n s tru k t io n en  dar, die 
den F o rd e ru n g en  d e r  m odernen  B a u s ta t ik  en tsp rechen . „ E s  
h a n d e l t  s i c h  h i e r  u m  w i s s e n s c h a f t l i c h e  I n 
g e  n i e u r b a  u k  u n s t ; m it  F au s tfo rm eln  und  ve ra lte ten  
Z im m erm annsregeln , so g u t  m anche  v o n  ihnen auch  sein 
m ögen, k a n n  bei R ah m en  und  B ogenform en  bis zu  50, ja 
60 m Spannw eite  n ich t  g e a rb e ite t  w erden . N ich t d e r  Arch i
te k t  und B au g ew erk sm e is te r  h a t  bei der P lan u n g  d a s  en t 
scheidende W o rt  zu sprechen , so n d ern  d e r  s t a t i s c h  g e 
s c h u l t e  I n g e n i e u r . “ Das is t  in v ie len  Fä llen  richtig ; doch 
w ird  es au ch  Fälle  geben, in denen  n u r  du rch  Zusam m en
arbeit  von  In g en ieu r  u n d  A rc h i te k t  e in  au ch  f o r m a l  be 
f r iedigendes E rgebn is  e iner B a u k o n s tru k tio n ,  nam entlich  
wenn  sie ra u m u m sp a n n e n d  ist, e rw a r te t  w erden  kann . Die 
neuzeitlichen H o lzbauw eisen  für frei t r ag e n d e  K o n s tru k 
tionen sind  ke inesw egs n u r  a ls  E rsa tz -  und  Behelfsbau ten  
anzusehen, wie K ers ten  zu tre ffen d  au sfü h rt ,  sondern  sie 
haben  sich ihre se lb s tän d ig e  S te llu n g  im B auw esen  der
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Gegenwart e ro b ert .  Sie b e s teh e n  m it  g le ichem  R ech t  neben 
den K o n s tru k t io n e n  in E isen  u n d  Beton. E s  h a t  a lso  s ta 
tisch, k ü n s t le r isc h  u n d  w ir tsch aft l ich  vo lle  B erech tigung , 
ihnen die e rh ö h te  A u fm e rk sam k e it  zuzuw enden , die ihnen 
in unseren  T a g e n  g e sc h e n k t  w ird  u n d  die auch  in d e r  
Sammlung v o n  V o r t rä g e n  zum  A u sd ru c k  k o m m t, die  das 
vorliegende W e r k  v e re in ig t.

Diese V o r t rä g e  fan d en  viel Beifall. Ih re  Z usam m en
fassung soll d e n  B ew eis  e rb ringen , „ i n  w e l c h e m  h e r 
v o r r a g e n d e n  M a ß  s i c h  i n  d e n  l e t z t e n  J a h 
r e n  d i e  T e c h n i k  d e r  i n g e n i e u r m ä ß i g  e n t 
w o r f e n e n  H o l z b a u t e n  e n t w i c k e l t  h a t “ . F ü r  
den Inha lt  d e r  e inze lnen  V o r t rä g e  t r a g e n  n a tu rg e m äß  ihre 
Verfasser d ie  V e ra n tw o r tu n g .  Viele d e r  V o r träg e  haben 
auf W unsch des H e rau sg eb e rs  n o ch  zw eckdienliche E rg ä n 
zungen auf G ru n d  d e r  n e u e re n  E r fah ru n g e n  in der P rax is  
erhalten. A n  die  V o r trä g e  sch lossen  sich zum  Teil recht 
bemerkenswerte A u ssp rach en ;  es w a r  a b e r  nicht möglich, 
das ta tsäch liche  M ateria l  d ieser  A ussp rach en  m it au fzu 
nehmen. Es k ö n n te  a b e r  bei e ine r  neuen  A uflage doch in 
Erwägung g ezo g en  w erd en , ob n ich t  der w ich tig ste  Teil 
des in den A u ssp ra ch e n  zu tag e  g e fö rd e rten  E rfah ru n g s 

materiales den  e inze lnen  V o r t rä g e n  als A n h a n g  beigegeben 
werden k ö n n te .  D e n n  d a ß  das W e rk  seinen W eg  m achen 
wird, d a rü b e r  h eg en  w ir  n ich t  den  g e r in g s ten  Zweifel.

Der In h a l t  d e r  V o r t rä g e  is t  d e r  v e rsch iedenart ig s te .  
Es handelt  S. M i c h  a  1 s k  i ü b e r  „Die w irtschaftl iche  Lage 
des H o lz m a rk te s“ . Dr.-Ing. A. J a c k s o n  in »Stuttgart 
sprach üb e r  „ D e r  a n a to m isch e  A u fb au  des Holzes und die 
dadurch b e d in g te n  zu läss ig en  B ean sp ru ch u n g en  in den  ein
zelnen F a se r r ic h tu n g e n “ . A us se inen  A u sfü h ru n g en  ging 
hervor, „wie u n e n d lic h  w ich tig  es ist, bei F e s t leg u n g  von 
Bauverbänden d a s  W esen  des Holzes g e n au  zu k ennen  . 
„Die m echan ische  P r ü fu n g  d e s  H o lzes“ w a r  d e r  Inha lt  des 
Vortrages d e s  In g e n ie u rs  Jo h s .  S t a m e r ,  des s tänd igen  
Assistenten am  s ta a t l ic h e n  M a te r ia lp rü fu n g sam t in Berlm- 
Lichterfelde. A u s  se in e r  U ebers ich t  ü b e r  die üblichen Pru- 
fungsmethoden für H olz  g in g  h e rv o r ,  „ d aß  im m erhin  noch 
manche F ra g e n  d e r  L ö su n g  h a r r e n “, d a ß  es a b e r  n ich t v e r 
wunderlich ist, w e n n  bei den  m an n ig fach en  E ig en a r ten  der 
Materie die  E n tw ic k lu n g  n u r  lan g sam  fo r tsch re i te t .  „Das 
Feuerschu tzm itte l  beim  H o lz b au “ w a r  d e r  In h a lt  des Vor
trages von  Dr. P 1 ö n  n  i s in B erlin -W ilm ersdorf.  D er Ver
fasser be sp rich t  a b e r  n u r  d ie je n ig e n  F e u e rsch u tzm itte l ,  die 
unm ittelbar a u f  d a s  Holz oder die  zu sch ü tzen d en  s te l le n  
aufgetragen w erd en ,  n ich t  a b e r  d en  S chu tz  d u rch  A sbest
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oder Um m antelung. Reg. - Bmstr. F ran z  G e i ß l e r  gab  
Beispiele „Aus d e r  E n tw ick lung  des Holzbaues fü r g rößere  
Dach- und  In g en ieu r-K onstruk tionen“ , wobei e r  feststellte , 
d aß  das Holz in f rüheren  Ja h rh u n d e rte n  n icht n u r  in viel 
w eite rem  Um fang als heute  zum H ochbau  herangezogen  
w urde, sondern  der e igentliche h i s t o r i s c h e  B a u 
s t o f f  f ü r  a l l e  I n g e n i e u r  - K o n s t r u k t i o n e n  
g e w e s e n  i s t .  „Es bed ien ten  sich se iner n icht n u r  der 
A rch itek t  fü r  weite Hallen, D ächer und  Decken, sondern  
auch  der Ingen ieur fü r  B rückenbau ten ;  ja  auch  für Ma
schinen w urde d a s  Holz ve rw ende t,  und  zw ar hier nicht 
m ir für U n te rb au ten  und  T rag w erk e ,  sondern  selbst für die 
W ellen, Z ahnräder  und  andere  bewegliche Teile. W enn 
w ir so a lte  H andbücher der Z im m erkunst aus dem  18. J a h r 
h u n d e r t  d u rch b lä t tem , finden w ir m eistens ge rade  diesen 
A nw endungsgeb ieten  des Holzes ganz erhebliche Teile ge 
w idm et, und  die versch iedenen  „Z im m erkünste“ d e r  ä lte ren  
Zeiten bilden auch  für den  H is to riker des M aschinenbaues 
eine rech t w ertvo lle  F u n dgrube .“ Die E n tw ick lu n g  des 
H olzbaues in der e rs ten  Hälfte  des 19. J a h rh u n d e r ts  zeigt 
eine Reihe en tw ick lungsfäh iger A nsätze. Es w aren  seit 
E m y  und  A r d a n t  die g rund legenden  K enn tn isse  über

die s ta tische  W irk u n g  von  B ogen träg e rn  au s  Holz bekann t,  
es fehlte  nu r  die p rak tische  A n w en d u n g  dieser theo re t ischen  
E rkenn tn is .  F ü r  Fachw erk fo rm en  u n d  die  D urchb ildung  der 
K n o ten p u n k te  w enigstens fü r  H o lz -E isen-K onstruk tionen  
w ar  ebenfalls s ta tische  K la rh e it  erreicht.  Bei d e r  heu tigen  
W iederau fnahm e des Holzes als B austoff  fü r  g rößere  In g e 
n ieu r-K onstruk tionen , nam en tlich  für D ächer  u n d  B rücken, 
ist d e r  F a d e n  d o r t  w ieder au fg en o m m en  w orden, wo er 
durch  das A ufkom m en  der E isen -K o n s tru k tio n en  . liegen 
geblieben war. Bei d ieser W iederau fnahm e g e b ü h r t  dem 
A rch itek ten  S t e p h a n  in D üsseldorf ein g roßes V erdienst,  
denn  er  w a r  es, der d a s  H o l z  nach  d e r  V e rd rä n g u n g  der 
H o lzkonstruk tion  d u rch  das E isen  n e u  e n t d e c k t  hat.  
S tep h an  führte  .in fo lgerich tiger W eise  die ä lte re  E n tw ic k 
lung  fo r t  und  bildete  die „ B a u w e i s e  S t e p h a n “ aus, 
die Reg.-Bm str.  F ran z  G e i ß l e r  im VI. A bschn it t  d a r 
s tellt. Seit S tep h an  seine K o n s tru k t io n en  bau te ,  is t  ein 
reg e r  W ettb ew erb  auf dem  G ebiet d e r  H o lzkonstruk tionen , 
nam entlich  für d a s  F a c h w e rk  in Holz, en ts tan d en .  Dazu 
zählt die B a u  w e  i s  e H e t z e r ,  die Ob.-Ing. H ugo  S t o r c k  
in W eim ar im A bschn itt  V II da rs te ll t .  D e r  A usgangs-G e 
d anke  d ieser Bauweise ist, V o llbalken  aus e inze lnen  L a 
mellen zusam m en zu setzen, um  sie d ad u rch  bed eu ten d  
w iders tandsfäh iger  zu m achen  u n d  ihnen größere  T rag -
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k ra f t  zu verle ihen. D iesen G ed an k en  b a u te  H e tze r w eite r  
aus, indem  er V ollbalken  aus e inzelnen L am ellen  zusam 
men setzte . Dabei ben u tz te  e r  fü r  d e n  O bergurt  e in  beso n 
ders d ru ck fes te s  Material, fü r  den  gezogenen  U n te rg u r t  ein 
hochw ert iges  zugfes tes  Holz, w ä h ren d  er  die m itt leren , w e
n ig  b ean sp ru ch ten  Zw ischen lagen  au s  einem Material ohne 
hohe F e s t ig k e i t  herste ll te . E in  w e ite re r  S c h r i t t  d e r  V ervo ll 
k o m m n u n g  w ar  d an n  der ,  s t a t t  des q u a d ra t isc h en  oder 
rech teck ig en  Q uerschnittes  den  I-fö rm igen an zu w en d en , um  
das  M ateria l d ieses V e rb u n d b a lk en s  so noch  w e ite r  a u s 
zunutzen.

D as H o l z b a u - S y s t e m  M e i t z e r  sch ildert  B a u 
ra t  Dr.-Ing. A u g u s t  N e n  n  i n  g  in  München. D er  Erfinder 
beabsich tig te  u rsprünglich ,  H olzgerippe fü r s ta r re  L u f t 
schiffe zu bauen. Dabei k am  er au f  den  G edanken , d a s  h ier 
für a u sg ed ach te  leichte Sy s tem  au ch  fü r  Zwecke des In g e 
nieur- u n d  des H ochbaues anzuw enden . So e n ts ta n d  das 
„H olzbau-System  Meitzer“ , fü r  das c h arak te r is t isch  ist, d a ß  
p la t te  H ölzer ebenso wie W alzeisen  a n  K n o ten  ohne V er 
sc h n i tt  d i re k t  oder u n te r  Zuhilfenahm e v o n  H olz laschen 
du rch  Bolzen an ste lle  d e r  N ie ten  zu e iner s ta r ren  F a c h 
w e rk -K o n s tru k tio n  v e re in ig t  w erden . Bei d ieser B auweise  
w erden  sehr sch lanke  B aug lieder  ve rw ende t .

Die f re it rag en d en  D ac h k o n s tru k tio n e n  in d e r  „ H o l z 
b a u  a  r  t  T  u c h  s c h  e r  e r “ finden d u rc h  Ob.-Ing. S. V o s s  
in B res lau  einen sach k u n d ig en  D arste lle r. Sie w erden  in 5 
G ruppen  geschildert,  d ie  v o n  Carl T u ch sch e re r  in B reslau  
ausgeb ilde t  w orden  sind. Diese G ruppen  sind  a) die Holz 
e isen -K onstruk tionen ;  b) die B ogenb inder  m it Zugstange; 
c) die pa rabe lfö rm igen  F a c h w e rk b in d e r  m it iiberschnitte- 
nem  O bergurt  und  e) d ie  R ingd ü b el-K o n s tru k tio n en . Ueber 
le tz te re  is t  a n  d ieser S te lle  schon  ausführlich  geh an d e lt  
worden.

Die „ H o l z b a u w e i s e  K ü b l e  r “ , d ie  Reg.-Bm str. 
Dr. A. J a c k s o n  in S tu t tg a r t  sch ildert ,  le g t  ih ren  Schw er
p u n k t  auf d ie  A u sb ildung  d er  V erb indungste ile  d e r  frei 
t rag e n d en  H o lzk o n stru k tio n en . Sie will d a d u rch  eine vö l
lige E la s t iz i tä t  d e r  H o lzk o n stru k tio n en , ähnlich  wie beim 
Eisenbau , he rbei führen . D abei kom m en  die  M ateria l-E igen
schaften  besonders  in B etrach t.  B em erk en sw ert  ist, d a ß  die • 
F irm a  au ch  S traß en b rü ck en ,  d ie  d e r  Z ers tö ru n g  du rch  A b 
nu tzu n g  u n d  d urch  die  W itterungs-E inflüsse  m ehr  a ls  an d ere  
B auw erke  a u s  Holz a u sg e se tz t  sind, n ach  ih rer  B auweise  
m it bestem  E rfo lg  ausführt .

D er „ F r e  i b a  u i n  H o l z “ w ird  von  d e r  A k t . - Ges. 
C h r i s t o p h  & U n m a c k  in N ie sk y  n ach  ihrem  System  
gepflegt, das D irek to r  O tto  H e t z e r  in N ie sk y  beschreibt.  
Mit dem  E in se tzen  d e r  B estrebungen , neuze itl iche  H olz 
trag w erk e  an  die  Stelle  d e r  E isenb inder  zu setzen , begann  
die A.-G. C hristoph & U nm ack  V ersuche, d ie  bis dah in  v e r 
w an d ten  B inderform en  in  E isen  d u rch  s ta tisch  e inw andfrei 
be rechenbare  H o lz trag w erk e  in V ollw and- u n d  F achw erk -  
Sys tem  zu erse tzen . Sie bildete  e in  „ N iesk y er  Spezial- 
Holzprofil“ fü r  g e rad e  u n d  bogenförm ige  T rä g e r  aus ,  das 
schnelle H ers te llu n g  u n d  g e r in g s ten  M ater ia lve rb rauch  g e 
w ährle is te t.  In  den  N ie sk y e r  F a c h w e rk k o n s tru k t io n en  fü r 
In d u s tr ieb au ten  s ind  d ie  Vorte ile  d e r  a lten  Z im m erkon 
s t ru k t io n  m it  d en en  d e r  K n o te n v erb in d u n g en  des E isen 
baues verein ig t.

Die „ H o l z b a u w e i s e  S o m m e r f e l  d“ , von  ihrem 
technischen  und  k o n s t ru k t iv e n  U rheber  Ziv.-Ing. Dr.-Ing. 
Th. G e s t e s c h i  in Berlin  gesch ildert,  leg t  ih ren  Schw er
p u n k t  darau f ,  fü r  w eit  g e sp an n te  H a llen -K o n s tru k tio n en  
das F a c h w e rk  a ls H a u p t tra g sy s te m  zu v e rw en d en  und  die 
ses m it a lle r  S o rg fa lt  auszubilden . Die F irm a  e rre ich t  d a 
du rch  schnells te  und  e infachste  H e rs te llu n g  und  m öglichst 
ge r ingen  M aterial - A u fw an d  bei g roßen  Spannw eiten  fü r  
B au w erk e  d e r  ve rsch ied en s ten  B estim m ung.

Die „ H o l z b a u w e i s e  G r e i m “, beschrieben von 
ihrem  Urheber, Ing . W. G r e i m ,  s ieh t ihren  S ch w erp u n k t 
in e iner n eu ar t ig en  K n o te n p u n k t-L ö su n g  fü r  hölzerne F a c h 
w erke. Es h a n d e l t  sich u m  B re ttb in d er-K o n s tru k tio n en ,  die 
n ich t  m eh r  verle im t, sondern  du rch  gezahn te  E isenbleche 
innig  v e rb u n d en  w erden , w ä h ren d  die B in d u n g  d urch  Bol
zen erfolgt. Die „ B a u w e i s e  C a  b r ö 1“ is t  d ann , wie 
Reg.-B m str.  G e i ß l e r  ausfüh rt ,  a u s  den  V ersuchen  h e r 
aus gew achsen , g rö ß e re  f re itrag en d e  K o n s tru k t io n en  als 
F ach w erk e  in Z im m erk o n s tru k tio n  he rzuste llen .  Sie wird 
v o n  d e r  F in n a  C. B r ö s e l  in Cassel a u sg e fü h r t  u n d  zw ar  
haup tsäch lich  fü r  chem ische F a b r ik en  u n d  B au ten  d e r  K a li 
sa lz-B ergw erke. E ine Son d e rau fg ab e  b ilden sc h w e r  be 
la s te te  T rag w erk e .  Die „ B a u w e i s e  K  a  p e r “, schließ 
lich, ist, wie A rch i tek t  O tto  K a p e r '  au sfü h rt ,  eine B au 
weise fü r  T räg e r ,  die aus K an t-  oder R undhö lze rn  h e rg e 
s te ll t  w erden . D as Holz w ird  geschlitzt,  d a n n  gesp re iz t  
un d  innerha lb  d e r  Sp re izu n g  fest  ausgefü ll t .  An d en  E nden  
b le ib t d a s  Holz unausgefii l lt .  D a rau s  e rg ib t  sich ein hoher 
w ir tsch aft l ich er  W e r t  d ieser T räg e r .  D en Schluß d es  reich
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i l lu s tr ie rten  Buches b ilde t eine A u sfü h ru n g  üb e r  d ie  V e r 
w e n d u n g  d e r  D a c h p a p p e  und  d ie  v o lk sw ir tsc h a f t 
liche B ed eu tu n g  d e r  P ap p e , v o n  Dr. L e w e ,  u nd  ein von  
K  e r  s t  e n v e r fa ß te r  A n h a n g  fü h r t  noch eine R m he b e 
m erk e n sw er te r  H o lzb au ten  vor, die d a s  bis dah in  V o rg e 
t rag e n e  e rg än zen  sollen.

So e n th ä l t  d as  w ertvo lle  B uch  ein ungem ein  re iches und 
a u ß ero rd en tl ich  v ielse itiges M ateria l ü b e r  die so b e a c h te n s 
w erten  F o r tsc h r i t te  d e s  H o lzbaues u n se re r  T age . Die buch- 
technische  A u s s ta t tu n g  d es  W erk e s  n ä h e r t  sich d e r  besten  
V o rk rieg s-A u ss ta t tu n g .  —

Vermischtes.
Die Gleishallen des neuen H auptbahnhofes in Stuttgart.

W ir  e rh a l te n  fo lg en d e  Z u sc h r if t :  „ In  N r. 9 d e s  „ H o lz b a u “. 
J a h r g .  1921, w ird  in e inem  A r t ik e l  d es  H rn . R e g .-B a u ra t  
D r.-Ing . S c h a e c h t e r l e ,  S tu t tg a r t ,  ü b e r  d ie  G le ish a l len  
des  n e u e n  H a u p tb a h n h o fe s  S tu t t g a r t  g e sp ro ch en .  D e r  s. Zt. 
zu r  A u s fü h ru n g  g e w ä h lte  E n tw u r f  rü h r te  g e m e in sa m  v o n  
B r e e  s t  & C o .  u n d  m ir he r ,  w ie ich a u ch  g e m e in sa m  m it 
B re e s t  & Co. die A u s fü h ru n g  se lb s t  b e a rb e i te te .  Ich  b i t te  
e rg eb e n s t ,  d iese  B e r ic h t ig u n g  zu b r in g en ,  schon  im a l lg e 
m ein en  In te re s s e  d es  A n seh e n s  d es  m e is t  zu k u rz  k o m m e n 
d e n  A rc h i te k te n .“

A rch . W e rn e r  I s s e l ,  B e rlin -L ic h te r fe ld e .

Die Lage in der südwestdeutschen Holzindustrie. Mitte 
Mai 1921 hielt  in F re u d e n s ta d t  d e r  „ V e r e i n  v o n  H o l z 
i n t e r e s s e n t e n  S ü d w e s t d e u t s c h l a n d  s“ , in 
dem  die ganze S ä g ew erk s - In d u s tr ie  und  d e r  H olzhandel 
von  W ü r tte m b e rg ,  B aden , Hohenzolle rn , Hessen, d e r  Pfalz 
un d  des S aa rg eb ie te s  zusam m en  gesch lossen  ist, seine 
H a u p t v e r s a m m l u n g  ab. D er  G eschäftsbe rich t b e 
rü h r te  alle die v o m  V erein  se it  d e r  Mitte des J a h re s  1919 
‘b eh an d e lten  F rag en ,  wie Beeinflussung d e r  P re isb ildung , 
die Sch icksale  d e r  H olzeinkaufs -G enossensehaft ,  V erhä ltn is  
zum  W aldbesitz ,  Sozialis ierung , A u sd eh n u n g  d e r  L o h n 
sägerei,  V e rh ä ltn is  zum w e ite rv e ra rb e iten d en  H olzgew erbe, 
sodann  besondere  E inze lfragen , wie das Sch icksa l  des 
H olzausschusses in W ü rtte m b e rg ,  d a s  W esen  u n d  die T ä t ig 
k e it  d e r  L an d esau ftrag ss te l len ,  B esch rän k u n g en  des A u s 
fuhrhandels , die S te llu n g  zur A ußenhandelss te l le  fü r  R o h 
holz u n d  E rzeu g n isse  d e r  H o lz industr ie  in Berlin, zum 
A ußenhandels-A usschuß  u n d  an d e re n  n e u en  O rganen , um 
d ann  in besonders  e in g eh en d er  W eise  die E r le d ig u n g  der 
K on tin g en ts-A n g eleg en h e iten  zu besprechen , d ie  in einer 
F o rd e ru n g  der fre ien  A u sfu h r  und  d e r  freien H olzw irtschaft  
gipfelten . E in  A n trag , an  d e r  zu s tän d ig en  Stelle  in Berlin 
für die A u f h e b u n g  d e r  Z w a n g s w i r t s c h a f t  i n  
d e r  H o l z i n d u s t r i e  zu w irken , fan d  s tü rm ische  Zu
stim m ung. Auch  zu d e r  w ich tigen  F ra g e  des L ohn  - A b 
baues w u rd e  S te llu n g  genom m en. E in  V o r t r a g  von  Dipl.- 
Ing. C. B e c k e r  a u s  K ar ls ru h e  han d e lte  ü ber  d e n  A u s 
b a u  d e r  K l e i n w a s s e r k r ä f t e  u n d  d e r e n  N u t z 
b a r m a c h u n g  f ü r  d i e  H o l z i n d u s t r i e  m it  d e r  
A n reg u n g  zur E rr ic h tu n g  e ine r  W a sse rk ra f t  - B e ra tu n g s 
stelle. Die F ra g e  d e r  H o l z l i e f e r u n g  f ü r  d e n  W i e 
d e r a u f b a u  i n  d e n  E n t e n t e l ä n d e r n  s ta n d  zur 
E rö r te ru n g ,  wobei d e r  V ors itzende  z u n äch s t  die  E rgebn isse  
der kürz lich  e rfo lg ten  Subm iss ion  z u r  K e n n tn is  b rach te .  
A us W ü r tte m b e rg  w u rd en  a n  S ch n i ttw a ren  in sg esam t an- 
geb o ten  13 600 cbm, au s  B ay ern  57 000 und  a u s  B aden  e tw a 
25 000, in ganz  D eu tsc h la n d  s in d  k a u m  20 % des in sgesam t 
von d er  E n te n te  v e r la n g ten  Holzes v o n  d e r  In d u s tr ie  zum 
A n g eb o t  g e lang t .  D am it  is t  d e r  B ew eis geliefert,  d a ß  die 
deu tsche  H o lz indus tr ie  zu  den v o n  d e r  E n te n te  au fg es te l l 
ten  P re isen  u n d  B ed in g u n g en  d as  Holz fü r  den  W ie d e ra u f 
bau  in F ran k re ich ,  Belgien u n d  I ta l ien  n ich t  zu  liefern in 
der L age  ist. W elche S te llu n g  n u n  d e r  R e ich sk o m m issa r  
fü r  den W ied e rau fb au  zu d iesem  E rg eb n is  e innehm en  wird, 
und  w elche M aßnahm en w e i te re r  A r t  d ie  R e g ie ru n g  p lanen  
wird, um  die H olz lie ferungen  fü r#d ie  E n te n te  t ro tz  d ieser 
Sach lage  du rch fü h ren  zu  können , 'da rüber  k o n n te  n ich ts  g e 
sa g t  werden.

Der R e ich sb ev o llm äch tig te  für H olzausfuhr,  v. H o  u w a l  d, 
m ach te  so dann  noch eine R eihe  in te re ssa n te r  M itte ilungen 
über b ev o rs teh en d e  M aßnahm en d e r  R e g ie ru n g  bezüglich  
de r  R e ichsabgaben , die B eh an d lu n g  d e r  Ein- u n d  A usfuhr  
von  dem  u n b ese tz ten  in das b ese tz te  G ebiet u n d  G eg en 
m aß n ah m en  g eg en  die San k tio n en , ü b e r  die b e v o rs teh en d e  
Zulauf- und  A blau fkon tro lle  in d e r  neuen  Zollgrenze, falls 
diese t ro tz  des je tz t  a n g en o m m en en  U lt im a tum s a u frech t  
e rh a l ten  w erd en  sollte. —
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