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Uliffeilungen ö e s  „Seuffcfjen ^ o l j b a u -B e te in s “

HERÄUSGEGEBEN VON DER

JÄHRGÄNG 1921. ..DEUTSCHEN BÄUZEITUNG“ n u m m e r  19.

Entwurf zu einem weit gespannten frei tragenden Hallendach in Holzkonstruktion.
K o n s tru k te u r :  B aum eister E m st X o a e k ,

ine  K o n s tru k tio n  in  H olz, die 
se in e rze it n ich t zur A usfü h ru n g  
g e la n g t is t.  a b e r  be i d e n  k o n s t ru k 
t iv e n  B es tre b u n g e n  des H olz
b a u e s  u n se re r  T a g e  e rhöh tes  
In te re sse  fü r  sich b e a n sp ru ch en  
k a n n ,  obw ohl sie b e re its  12 J a h re  
z u rü c k  lieg t, sei n a c h s te h e n d  der 
B e a c h tu n g  d e r  H o lz k o n s tru k 
te u re  em pfoh len , u m  A eu ß eru n - 

g en  a u s  d ie sen  K re isen  d a rü b e r  h e rv o r  zu  ru fen , ob 
u nd  w elche  B e o b a c h tu n g e n  be i d e r  A u sfü h ru n g  d ieser 
A n o rd n u n g  g e m a c h t w e rd e n  k ö n n te n  ü b e r  d a s  Ine in 
a n d e rp re s se n  u n d  d a s  S e tz e n  e iner so w eit g e sp a n n te n  
u n d  v ie lfach  zu sam m en  g e se tz te n  H o lz -K o n s tru k tio n . 
F e rn e r  d ü r f te n  A e u ß e ru n g e n  e rw ü n sc h t se in  ü b e r  die 
F rag e , ob  d ie  D u rc h b ild u n g  d e r  K n o te n  n a c h  d ieser 
R ic h tu n g  a u s re ic h e n d e  S ich e rh e it g e b o te n  h a b e n  w ü rd e  
u nd  g e g e b e n e n  F a lle s ,  w e lch e  A b ä n d e ru n g e n  n a c h  dem  
h eu tig en  S ta n d  d e r  K o n s tru k tio n s te c h n ik  in  H olz n ö tig  
w ä ren , u m  e ine  fre ie  R a u m w irk u n g  o h n e  S tü tz e n  v o n  
äh n lich e r  S p a n n w e ite  zu e rh a l te n , w ie sie d ie ser E n t 
w urf ze ig t.

Im  J a h r  1909 fe ie r te  d ie  U n iv e rs itä t  L e ipz ig  ih r 
500-jäh rig es B e s te h e n  u n te r  T e iln ah m e  d e r  w e ite s ten  
K reise  a l le r  B e v ö lk e ru n g ssc h ic h te n  D eu tsc h la n d s  u n d  
u n te r  A n w e se n h e it  z ah lre ic h e r  \  e r t r e te r  des  A u s lan 
des. E s  w a r  e in  Z u sam m e n s trö m e n  v o n  g ro ß e n  Men
sch en m assen  zu r  F e ie r  zu  e rw a r te n .  D a  d ie  S ta d t  L e ip 
zig t r o tz  d em  K ry s ta l l -P a la s t  u n d  a n d e re n  g ro ß e n  R a u 
m en e in e n  g e n ü g e n d  g ro ß e n  R a u m  zu r  F a s su n g  d e r  
g ro ß e n  M en sch en m en g e  n ic h t b e saß , so  m u ß te  fü r  den  
Z w eck  e ig en s  e ine  F e s th a l le  e r r ic h te t  w e rd en . \  on  dem  
d am a lig en  k g l. H o fz im m erm eis te r  B au m e is te r  E m s t  
X 0  a  e k  in  D re sd e n  is t  zu  d ie sem  Z w eck  d e r  h ie r  d a r 
g e s te ll te  E n tw u r f  e in g e re ic h t w o rd e n , n a c h  w elchem  die 
im L ic h te n  63.2 m w e ite  u n d  14S.9 m la n g e  F e s th a lle  m it 
einem  fre i t r a g e n d e n  b o g en fö rm ig e n  H a lle n d a c h  in  H olz 
k o n s t ru k t io n  ü b e rd e c k t  w e rd e n  so llte . D ie S ta d t  L eip 
zig h a t te  fü r  d ie se  H a lle  e ine  d re isch ifü g e  A n la g e  m it 
2 R e ih en  v o n  Z w isc h e n s tü tz e n  v o rg e se h e n , u n d  es is t 
au ch  e ine  so lche  zu r  A u sfü h ru n g  n a c h  d em  A n g eb o t 
e iner K o n s ta n z e r  Z e ltb au firm a  b e s t im m t w o rd en , t r o tz 
dem  die  fre ie  U e b e rsp a n n u n g  d es  R au m es  fü r  e ine  F es t-  
u n d  K o m m e rsh a l le  w e g e n  d e r  v ö ll ig  f re ien  L e b e rs ic h t 
u n lä u g b a re  V o rzü g e  b e se s se n  h a b e n  w ü rd e . W ie  uns  
d am a ls  m itg e te i l t  w u rd e , h a t t e  d ie  K o s te n f ra g e  h ie r  d en  
A u ssch lag  g eg eb en , d ie  v o n  d e r  e rw ä h n te n  Z e ltbau firm a  
b e so n d e rs  g ü n s t ig  g e lö s t  w e rd e n  k o n n te ,  d a  sie ih re  
M ate ria lien  fü r  d ie  B a u te n  d e r  d em  U n iv e rs i tä ts - Ju b i 
lä u m  g e fo lg te n  la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  A u ss te llu n g  zum  
zw e iten  M al v e rw e n d e n  k o n n te .

D a  es s ich  b e i  d e r  w e itg e s p a n n te n  H o lzha lle  a b e r  
u m  ein  d u rc h a u s  e rn s te s  A n g e b o t h a n d e l te ,  u n d  d a  d e r  
E n tw u r f  d e rs e lb e n  so w oh l in  d e r  K o n s tr u k t io n  w ie  in  d e r  
ä u ß e re n  A u sb ild u n g  In te re s s e  b ie te t ,  so  so ll e r  h ie r  zu r 
E r ö r te ru n g  g e s te l l t  w e rd en . W ir  g e b e n  in  u n se re n  A b
b ild u n g e n  e ine  A n s ich t u n d  e inen  p e rs p e k tiv is c h e n  E in 
b lic k  in  d ie  H a lle , sow ie  eine L 'ebe rs ich ts-Z e ichnung  des

ehem. kgl. H ofzim mermeister in Dresden.

H allenb inders  m it e in igen  E in ze lh e iten  se iner k o n s t ru k 
tiv e n  D u rch b ild u n g  w ieder.

D ie a ls  D re ig e len k -F ach w erk b ö g en  au sg eb ild e ten  
D oppel-B inder h a b e n  G u rte  v o n  k a s ten fö rm ig em  Q uer
sch n itt .  67.75 m S tü tzw e ite  v o n  M itte zu  M itte G elenk  
u n d  10.85 m Pfeil. Ih r  A b s ta n d  b e t rä g t  1 3 .3 5 111 v o n  M. 
z. M.. d ie  äu ß e re  B reite  2.05 m. D ie B ogenhöhe  im  Schei
te l b e t rä g t  e tw a  1 .7 m. im g e fäh r lich s ten  Q uerschn itt 
rd . 2 .9 m. D ie u  -fö rm igen  G u rte  sind  au s  B oh len  zu
sam m en g ese tz t u n d  w erd en  v on  d en  sen k re c h te n  F a c h 
w e rk s tä b e n  um faß t, w ä h ren d  die  S c h rä g s tä b e  sich in 
d ie  G u rte  einseh ieben . D urch  V ersch rau b u n g  u n d  um 
g e leg te  E ise n b ä n d e r  w e rd en  d ie  K n o te n p u n k te  zusam 
m en g eh a lten . Die G u rte  eines D oppelb inders  sind  au ch  
in  ih re r  E b en e  n o c h  d u rc h  G itte rw e rk  v e rs te if t .  A n  d en  
G e lenken  is t E isen  led ig lich  a ls  H ilfsm itte l zur V erb in 
d u n g  d e r  e inze lnen  T e ile  v e rw e n d e t g ed a c h t .  D ie be
sonders  au f D ru c k  b e a n sp ru c h te n  T e ile  a n  d e n  G elen
k e n  so llten  in  H arth o lz  a u sg e fü h rt w erden , w ä h re n d  im 
L 'ebrigen F ich ten h o lz  v o rg eseh en  w a r. D er K äm pfe r
d ru c k  w a r  dabe i zu 6 1 .2 5 5 b e rech n e t, d ie  B ean sp ru ch 
u n g  d e r  G e lenke  is t jed o ch  n u r  30— 31 *5 i'-31. D er H ori
zo n ta lsch u b  v o n  59.7 * so llte  d u rc h  H o lzzangen  aufge- 
no inm en  w erd en , d ie  im  E rd b o d e n  lieg en  u n d  d ie  aus 
e in g e ram m ten  P fäh len  h e rg e s te l l te n  W id e rlag e r  des  Bo
g en s  v e rb in d en . E s  fä llt d ab e i ü b rig en s  auf. d aß  d ie  
W id e r la g e r  se lb st n ic h t d u rc h  S ch räg s te llu n g  d e r  P fäh le  
b esse r  be fäh ig t w o rd e n  sind , se lbst e inen  g rö ß e re n  T eil 
des S chubes au fzunehm en .

A ls H ö ch st-B e las tu n g  d e r  B inde r w a ren  67,6 au f 
1 G rundfläche  angenom m en , u n d  d ie  B ogen fo rm  w ar 
so  g ew äh lt , d a ß  bei V o lla st d ie  S tü tz lin ie  m it d e r  Bo
g e n a c h se  zusam m enfä llt, b e i e in se it ig e r B e la s tu n g  auf 
d e r  b e la s te te n  S e ite  in n e rh a lb  des O ber-, a u f  d e r  unbe 
la s te te n  inne rha lb  des U n te rg u r te s  v e rläu ft . Bei d ie ser 
m itt le re n  B e las tu n g  w urde  d as  E ig en g ew ich t des K a s te n 
b in d e rs  au f  189 d as  G ew ich t des  D aches, einschl. 
d e r  V ers te ifu n g  d e r  B inder u n d  einsehL W in d d ru c k  au f  
rd . 68 t“  w a g re c h te r  P ro je k tio n  e rm itte lt .  iSchnee- 
d ru c k  b ra u c h te  h ie r  n a tü r l ic h  n ic h t b e rü c k s ic h t ig t  zu 
w erd en .)  Bei B em essung  d e r  Q u e rsch n itte  w a r  e iner
se its  zu  b e rü ck s ich t ig en , d a ß  es sich  h ie r  um  zusam m en 
g ese tz te  K o n s tru k tio n e n  h an d e lt,  a n d e rse its  a b e r  au ch  
n u r  um  eine  v o rü b e rg e h e n d e  B en u tz u n g  des B aues. Bei 
Z u g ru n d e le g u n g  e in e r B ean sp ru ch u n g  v o n  100— 115 
kg w a r  d ie  ta tsä c h lic h e  A u sn u tzu n g  zu  n u r  8*3 * i  

b e re c h n e t .
W ie  d ie  E in ze lh e iten  d e r  K o n s tru k tio n  e rk en n en  

la ssen , is t d e r  L ä n g sv e rb a n d  zw ischen  d e n  B indern  
d u rc h  S p re n g w e rk e  h e rg e s te llt ,  d ie  in  d en  E nd fe ld e rn  
zu r A ufnahm e ih res  S chubes F u ß z a n g e n  e rh a l te n  haben  
A u ß e rd em  is t fü r d ie  g an ze  L än g e  d e r  H alle  ein  W ind 
v e rb a n d  in  d e r  D achfläche  v o rg eseh en . F ü r  d ie  E in 
d e c k u n i  se lb st w a r  w asse rd ich te s  S ege ltuch  in A ussich t 
ie n o m m e n . D ie b e id en  G iebe lse iten  so llten  als  H olz
fa c h w e rk e  a u s ie fu h r t  w erden . D ie d e n  i-.-
H a lle  v o rg e la g e r te n  W ir ts c h a f ts rä u m e  w a ren  in d e r  
ü b lich en  W eise  a ls  H o lzfachw erke  m it rau h em  B re t te r 

v e rs c h la g  g ed a c h t .
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^ o s ten  iü r  d ie  A u fs te llu n g , V o rh a ltu n g  un d  
den  A b b ru c h  d e r  K o n s tru k tio n  —  einsch l. d e r  inne ren  
S ch e id ew än d e , A b o r ta n la g e n , T isch e  u n d  B än k e , jedoch  
au ssch ließ lich  T ap ez ie re r- , M aler- u n d  D e k o ra tio n s-A r
be iten  —  w u rd e n  d am a ls  a u f  102 783 M. v e ra n sc h la g t .  
Bei e in e r G esam t-G ru n d fläch e  vo n  12 448 <im e rg ib t dlis 
n u r  8,26 M. au f  1 q™ b e b a u te r  F läch e .

E s is t  seh r zu b ed au e rn , d a ß  d iese  K o n s tru k tio n  
n ic h t zur A u sfü h ru n g  g ek o m m en  ist. Sie w ü rd e  be 
m e rk en sw erte  A ufsch lüsse  ü b e r  d ie  K o n s tru k tio n  und  
die  B ew äh ru n g  w eit g e sp a n n te r  H a llen b au ten  in Holz 
g egeben  haben . W ir b i t te n  a b e r  die H o lz k o n s tru k te u re ,  
sich au f G ru n d  d e r  h eu tig en  re ich e ren  E rfa h ru n g e n  zu 
ih r zu  äu ß e rn . —

Die Bahnsteighallen des neuen
SVäjj f e s s l  “1 „Berliner T ageb la tt“ erschien vor kurzem 
■ B  S fflajl ein A rtikel des Schriftstellers, der unter dem 

Pseudonym  Fritz S t a h l  schreibt, über ..D e r 
g f ö  feWa l n e u e  B a h n h o f  i n  S t u t t g a r t “ . Der 
WggJ teSg« A rtikel wird eingeleitet durch den Satz: ..Der 

v  v ; Zu£  fährt in die eiserne Halle ein, die Halle 
aller modernen Bahnhöfe, ganz zw eckgerecht nur aus den 
notwendigen T rägern  und Bögen aufgebaut.“ Es folgen

Käm pfer-Gelenk und  W iderlager. 

E n tw urf  von Baum eister E rn s t  l i o a c k ,  
ehem. kgl. Hofzimmermeister in Dresden.

Entwurf zu e inem w eit  g esp annten  frei 

tragenden Hallendach in H olzkonstruktion.

Scheitel-Gelenk,

fä n c js  -  V er fa n d .

'Zangen in  Oen ¿nVfcfdern

dann einige A usführungen über den Menschen von heute, 
„durch den  A rchitek ten  von gestern im Geschmack ver
d reh t“, und  es folgt w eiter d ie  B eschreibung eines Bahn- 
hofs-Empfangs-Gebäudes, die der V erfasser als eine F i k 
t i o n  bezeichnet, da er e tw as beschrieb, was noch nicht 
vollendet ist und wohl auch nicht so vollendet werden 
wird, wie es beschrieben wurde. W as schmerzlich wäre 
nicht nu r für S tu ttgart, sondern für unsere ganze Bau
kunst und ihre R epräsen tation  vor den A usländem  sei. daß 
die eisernen Hallen, von denen aus der ganze C harakter 
des Bauwerkes festgelegt w orden sei, der hohen K osten 
wegen nicht gebaut werden sollen. Auch nicht die höl
zernen, die der A rchitekt als E rsa tz  fü r die eisernen Hallen 
entworfen habe. U eberbaupt keine Hallen. Dieser stolze 
Bau, der zum ersten Mal eine m oderne A ufgabe vollkom 
men löse, der in jedem, d e r  ihn betrete , sofort die Erw ar-

17. S ep tem ber 1921.

vermeiden. Die deutsche Eisen-Industrie habe oft Millio
nen für ihre R epräsentation  auf flüchtigen A usstellungen 
ausgegeben, warum solle sie hier n icht einen dauernden 
Beweis ihrer Leistungsfähigkeit schaffen helfen? Auf dem 
W eg des Ueblichen gehe es nicht. Aber wenn sie billige 
Preise mache und bequeme Zahlungs-Bedingungen, dann 
werde doch die  V erw altung vielleicht die richtige Vollen
dung ihres schönsten Bahnhofes durchsetzen können. Die 
ganze A ngelegenheit sei keine lediglich lokale, sondern eine 
deutsche. Das Opfer werde n icht für eine Stadt, sondern 
für unsere K unst und  ihren Ruf gebracht. „Es wäre,“ 
schreibt der Verfasser zum Schluß, „ein schönes Symbol 
unseres Willens und unserer Kraft, w enn das schöne W erk 
so durchgeführt werden könnte, wie es in einer glücklichen 
Zeit geplant war.“

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß  es sich hier
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im Wesentlichen um den Gegensatz von Eisen und Ho z 
handelt. Der Verfasser scheint dem Holz die monumentale 
W irkung für Hallenbauten absprechen zu wollen. Nach den 
bisherigen Erfahrungen durchaus mit Unrecht, Man könnte 
daher seine Ausführungen auf sich beruhen lassen, wenn 
nicht der „Schwab. Merkur“ die Schlußbemerkungen des 
Aufsatzes von Stahl seinen Lesern wiedergegeben und sie 
als „von besonderem Interesse“ bezeichnet hätte.

Die Leser des „Holzbau“ sind durch die Ausführungen 
des Hrn. Reg.-Rates Dr. S c h a e c h t e r l e  in S tu ttgart in 
den Nummern 9 und 10 des „Holzbau“ über den Stand der 
Dinge unterrichtet. Die für die A usführung bestimmte 
schubfreie Bahnsteig-Bedachung in Holz ist, das geben wir 
zu, nur ein s e h r  n o t d ü r f t i g e s  A u s k u n f t s m i t 
t e l  in der finanziellen Not unserer Zeit, Dr. Schaechterle 
schrieb darüber, man wolle so billig bauen, als möglich 
und habe deshalb von der W eiterverfolgung verschiedener 
monumentaler Entwürfe für die Hallen, wie wir sie dar
gestellt haben, abgesehen. Ja , der Ersparnisstandpunkt 
wird so streng eingehalten, daß vorläufig auch die Glas
schützen wegbleiben und durch Holz ersetzt werden sol
len, bis günstigere Umstände das nachträgliche Anbringen 
ermöglichen. „So sehr man vom künstlerischen Stand
punkt aus den Entschluß der Eisenbahn-Verwaltung für 
niedrige Bahnsteig-Bedachung bedauern mag, bei der 
schwierigen Finanzlage der Reichseisenbahnen konnte der 
Mehraufwand von 4 Millionen Mark zugunsten einer monu
mentalen Lösung der Bahnhofshallen-Frage nicht vertreten 
werden. Der reine Nutzbau ist den jetzigen Verhältnissen 
angemessen. Auch bei der Einzelbearbeitung wird sich 
die Verwaltung vom Grundsatz äußerster Sparsam keit lei
ten lassen.“ W ir hatten schon damals, bei Veröffentlichung 
dieser Zeilen in No. 10 des „Holzbau“, die Absicht, uns 
gegen sie zu wenden, haben es aber dann doch unterlassen, 
weil wir uns bei d e r  sinkenden F inanzwirtschaft d e r  
Reichseisenbahnen den Ueberlegungen der Bauverwaltung 
beugen mußten. Nachdem aber nunmehr die Frage wieder 
aufgeworfen wurde, wollen wir nicht zögern, auch unserer 
Meinung dahin Ausdruck zu geben, daß auch wir das 
schwächliche Kompromiß der niederen Bahnsteighallen ver
urteilen. W ir gehen jedoch nicht so weit, das Holz ganz zu

verwerfen, namentlich nachdem die A rchitekten B o n a t 7. 
und S c h o 1 e r durch m eisterhafte Entw ürfe zu Holzhallen 
n-ezei°t haben, daß auch m it ihnen eine monumentale und 
dazu °eine W irkung von glücklicher E igenart erreicht wer
den kann. Man vergleiche hierzu nur die Abbildungen der 
Holzhallen auf S. 38 dieses Jahrganges mit der Abbildung 
der Eisenhalle S. 33. W ir stimmen durchaus mit den bei
den feinsinnigen A rchitekten überein, wenn sie angesichts 
ihrer Holzentwürfe schreiben: „Vom S tandpunkt des Archi
tekten  aus is t  der E rsatz der Eisenhallen durch Holzhallen 
nicht nur unbedenklich, sondern den Holzhallen wird, w e - 
g e n  i h r e s  b e s o n d e r e n  R e i z e s ,  d e r  u n b e 
d i n g t e  V o r z u g  g e g e b e n .  Die Vervielfältigung der 
Parallelholzstäbe ergibt e i n e  g a n z  b e s o n d e r e  u n d  
r e i z v o l l e  W i r k u n g .  W esentlich ist dabei allerdings, 
daß die 40-m-Halle und nich t die 20-m-Halle gewählt wird.“ 
Es wird bemerkt, daß  -sich die K ostenunterschiede zwischen 
geschlossenen 20- und 40-m-Hallen als so gering erwiesen 
haben, daß die großen Hallen m it Rücksicht auf die Vor
teile bezüglich Raum w irkung, Belichtung und Lüftung den 
Vorzug verdienten.

Treten also hier die künstlerischen Urheber des Bau
werkes selbst warm für die A nwendung des Holzes in wei
ter Spannung für die Bahnsteighallen ein, so könnte es sich 
im Augenblick nur um die F rage handeln, ob denn der 
Unterschied der Baukosten zwischen den 40 m weit gespann
ten Holz-Hallen und den dürftigen Ersatzhallen, die für die 
Ausführung angenommen wurden und die wir S. 39 des 
„Holzbau“ abbildeten, so groß ist, daß er selbst für unsere 
heutige arme Zeit nicht zu erschwingen wäre. Wir möch
ten diese Frage auf das Bestimm teste verneinen. Es unter
liegt zudem gar keinem Zweifel, daß der großartige An
fang in den bereits ausgeführten Teilen des Empfangsge- 
bäudes des S tu ttgarte r Hauptbahnhofes auch in den Bahn
steighallen fortgesetzt werden muß, soll nicht eine jämmer
liche Disharmonie im fertigen Bauwerk entstehen. Das 
möge man bedenken und  darnach handeln.

Der Kampf zwischen Holz und Eisen entscheidet sich 
also in diesem Fall zugunsten des ersteren. Dabei könnte 
sich auch Hr. Stahl beruhigen. —

Vermischtes.
Deutsche Holzbau-Werke Carl Tuchscherer A.-G. in 

Ohlau. Im Gebiet der Holzbau-Industrie hat sich eine be
deutsame Umwandlung vollzogen. Die „ D e u t s c h e n  
H o l z b a u -  W e r k e  C a r l  T u c h s c h e r e r “, Breslau- 
Ohlau-Berlin, sind in eine Aktiengesellschaft mit einem 
Kapital von 8 Mill. M. durch ein Banken-Konsortium unter 
Führung des Breslauer Bankhauses E. Heimann umgewan
delt worden. Die neue Aktien-Gesellschaft hat die gesamten 
Aktiven und Passiven der „Deutschen Holzbau-Werke Carl 
Tuchscherer“ übernommen. In sie sind ferner die W erk
anlagen in Ohlau mit den Zweig-Niederlassungen im übri
gen Deutschland eingebracht worden. Dagegen sind die 
Auslands-Unternehmungen einschließlich aller Patente  im 
Eigentum des bisherigen alleinigen Inhabers der „Deut
schen Holzbau-Werke“, Hrn. Carl Tuchscherer, verblieben. 
Vorstand der neuen Gesellschaft ist Hr. Carl T u c h s c h e 
r e r ;  zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Kom.-Rat 
H e i m a n n  in Breslau gewählt. —

Der geschichtliche Holzbau im Kanton Luzern. Im K an
ton Luzern erinnern nur vereinzelte Beispiele an das bür
gerliche Holzhaus. So das Stifts-Chorhaus im Hof an der 
Stift-Straße in Luzern, das Riegelhaus am Mühlebach-Weg, 
das Bauernhaus von 1651 an der Volta-Straße, einst ein Be
standteil des Landsitzes „Steghof“. Ein schöner Fachwerk
bau ist das R athaus in Sempach; ein charakteristisches 
Holzhaus das Haus Bachofen in Buchrain, ein W erk, wohl 
erhalten, das auf 1740 zurück geht. Bis 1584 reicht ein W ohn
haus in Götzental zurück, das ganz in Holz erbaut, aber in 
Ziegeln gedeckt ist. Holzhäuser säumen auch heute noch 
die H auptstraße in Rothenburg im K anton Luzern ein. Stolze 
Bauten in Holz mit weitem, geschwungenem Giebel und viel- 
fenstrig, sind ein Haus in der „Widme“ und Haus Bachwil 
in Entlebuch, sowie das Hotel Löwen in Escholzmatt. Was 
der S tadt Luzern ihre besondere E igenart gibt, sind ihre 
stattlichen, malerischen Holzbrücken. Auf 1168 zurück geht 
die Reuß-Brücke, die das linke Reuß-Ufer mit der S tadt ver
bindet. Am Anfang des 14. Jahrhunderts entstand die höl
zerne, gedeckte, mit Pallisaden bewehrte Hofbrücke die 
1833—54 abgetragen wurde. Eine dritte Brücke ist die’1333 
erbaute, heute noch bestehende Kapell-Brücke. —

t , S? zi u,e Baub,etriebe- Der „Reichsverband der Deutschen 
Industrie schreibt uns: „Eine besondere Art von Soziali- 
sierungs-Versuchen oder sozialistischen Produktiv-Genos-
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senschaften hat sich in den le tzten  2K Jahren im Bauge
werbe entwickelt. Von Bauarbeitern und Angestellten wer
den, meist in genossenschaftlicher Form, Betriebe gegrün
det, die sich „Soziale Baugesellschaft“ oder „Bauhütte“ 
oder „Produktiv-Baugenossenschaft“ oder ähnlich nennen 
und mit den privaten  Bauunternehm ern in lebhaften W ett
bewerb treten. U nter F ührung eines früheren Schöneberger 
S tadtbaurates haben sie kürzlich einen „Verband sozialer 
Baubetriebe“ begründet. Ihre Zahl ist auf etwa 160 gestie
gen. Vielfach erfreuen sich diese sozialistischen Genossen
schaften der Gunst der Gemeinde-Verwaltungen und ande
rer Behörden. Umsomehr muß W ert darauf gelegt werden, 
daß die Industrie bei ihren B auaufträgen sich bewußt ist, 
daß derartige genossenschaftliche Gründungen eigentlich 
zur Verdrängung des Bauunternehm ertum es ins Leben ge
rufen sind.

Das deutsche Baugewerbe, ein wichtiger Teil des deut
schen W irtschaftslebens, der in den le tzten Jahren  überaus 
schwere Zeiten durchgem acht hat, fühlt sich durch die 
allenthalben begründeten „sozialen Baubetriebe“ umsomehr 
bedroht, als vielfach aus Unkenntnis von industriellen W er
ken ebenso wie von landwirtschaftlichen Betrieben und 
Gemeinde-Verwaltungen Bauaufträge an die sozialen Bau
hütten vergeben werden.

Zur Abwehr auch dieser Sozialisierungs-Bestrebungen 
und aus Gründen der Solidarität werden alle Verbände und 
1 irmen aufgefordert, ihre B auaufträge an Bauunternehmer 
und nicht an sozialistische Produktiv-G enossenschaften zu 
geben. W ir bitten, diesem Aufruf durch A bdruck in der 
rachpresse, in den „Geschäftlichen Mitteilungen“ der Ver
bände und auch sonst durch Rundschreiben möglichst große 
Vv irkung zu geben. Bei Bauofferten zweifelhafter Herkunft 
ist die G eschäftsführung des R eichsverbandes zur Auskunft 
bereit ob es sich um einen „Sozialen B aubetrieb“ handelt.“

V ir kommen der A ufforderung des Reichsverbandes 
umso lieber nach, als wir mit ihm völlig einig gehen in der 
Abwehr der sozialen Baubetriebe, die wir teilweise auch 
aus anderen Gründen für wenig wünschenswerte Erschei
nungen halten. Wir werden zurzeit hierauf noch zu sprechen 
kommen. D e u t s c h e r  H o l z b a u - V e r e i n .

u  ii^n • E n tw u rf  zu einem w eit  gesp an n ten  frei trag« 
H allendach in H o lzkons truk tion . — Die B ahnste ighallen  des i 

taup tbahnhofes in S tu t tg a r t .  — V erm ischtes. —

p« 7  er'¿g der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., in Berlin 
ru r  die Redaktion verantwortlich: Albert H o f m a n n  in E 
tsuchdruckerei Gustav Schonck Nachflg. P. M. Weber in E

No. 19.


