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Ukrajinische Dorfkirchen aus Holz aus Galizien.
m B lo ck ho lz-K irchenbau  des teils 
sa n f t gew e llten , te ils  flachen  
u k ra jin isc h e n  L an d es  sp iegelt 
sich, d u rc h  d as  b re ite  H in lag ern  
d e r  H o lzb au te n  au f die he im at- 
liche  sch iitzen d e  E rd e , so re c h t 
d ie  m elancho lische , schw erm iitige  
G em iitss tim m ung  des u k ra jin i
sch en  V o ik es w ieder, u n d  es sind 
so m it d iese D orf-H olzk irchen  m it 

ihrer b esche idenen  E in ze lfo rm g eb u n g  u nd  ih rer d iirftigen  
S chm uckanw endung  a is  c h a ra k te r is tisc h e  A ufierungen 
des u k ra jin isch en  V o lkes anzusehen .

S te ts  a n  e in e r G e lan d e -E rh eb u n g  gelegen , am  
R and e ines W a ld e s  o d e r am  D orfte ich , u nd  s te ts  in n e r
halb des K irch h o fes , w e lch e r m it leb en d en  H ecken  oder 
m it e iner h o lze rn en  U m friedung  um g eb en  is t, w irken  
diese B au w erk e  d u rc h  ih re  u rw iichsige  G e s ta ltu n g  und  
ihre Z w eckm aB igkeit u n d  b eso n d ere  K la rh e it in der 
K o nstruk tion , sow ie  d u rch  den  n ie  feh len d en  B aum - 
schm uck m a c h tig e r  L in d en  o d e r E ich en , d ereń  w eiche 
Umrisse m it d en  e tw a s  h a r te n  des K irch en b au es eine 
harm onische U inriB linie e rg eb en , b e so n d e rs  stim - 
m ungsvoll.

Die H o lzk irche  b a u t sich h ie r au s  u b e re in an d e r ge- 
legten, m it d e r  A x t in n en  g la t t ,  auB en roh  oder g a r  
nicht b eh au en en  B a lk en  v o n  20— 25 cm W a n d s ta rk e  
und 30— 50 cm B alk en h o h e  au f. D ie B a lk en  sind  an  
den E nd- u n d  E c k p u n k te n  d u rch  e in fache  
C berp la ttu n g  o d e r a u f  S ch w alb en sch w an z  in- 
e inander g e fiig t und  es s teh en  die se lten  ge- 
sagten , so n d e rn  n u r m it d e r  A x t ab- 
gestum pften  B a lk en k o p fe  u n rege lm aB ig  vor, 
oder d iese lben  u b e rk ra g e n  sich  m it le ich te r 
P ro filgebung  u n d  w irk en  d u rch  ihre 
S ch a tten b ild u n g  seh r b e lebend . D ie G rund- 
schw ellen ru h en  a n  d en  E n d p u n k te n  auf 
Steinen auf. D ie F u g e n  zw ischen  d en  B al
ken w erden  v o n  aufien  m it M oos oder m it 
Lehm v e rs to p ft.

Die c h a ra k te r is tisc h e  G rundriB form  ist 
en tw eder d ie  des L a n g h a u se s  o d e r die d er 
K reuzform  m it m e is t d re ite ilig em  C hor- 
abschluB; an  le tz te re n  is t die S a k ris te i an- 
gebau t, w elche m itu n te r  w eg en  F euersgefa .h r 
inassiv d u rc h g e f iih rt is t.

E in  seh r b eze ich n en d e r u n d  au ffa lle n d e r 
B estan d te il d e r u k ra jin isc h e n  S ch ro tho lz - 
k irchen  is t d e r  m e is t offene U m gang , w el- 
cher v o r S tu rm  u n d  W e tte r  S ch u tz  gew ilh ren  
soli. D as D ach  is t e in fach  u nd  beęcheiden ,
Schlepp- u nd  F lu g d a c h e r  s ind  b e lieb t. Ober- 
halb des U m ganges b e fin d en  sich  d ie  F e n s te r.
D ie D eck u n g  b e s te h t au s  S ch in d e ln  au f 
L a ttu n g . E in  w e ite re s  c h a ra k te r is tisc h e s  
M erkm al d ie se r K irch en  is t d e r  D a ch re ite r , 
w elcher b a ld  in  d e r  a lte re n  s c h la n k e n  F o rm  
m it Z e ltd ach  o d er a b e r  m it Z w iebeldach  den  
K reu zu n g sp u n k t d e r  D ach e r zu  b e to n en  ha t.

D as In n e re  d e r  K irch e  is t fa.st s te ts  
fa rb ig  b eh an d e lt, un d  w enn  a u c h  die

e inze lnen  E in rich tu n g s-G eg en stan d e  zum eist v o n  ge- 
r ingem  k iin stle rischem  W e rt sind, so kom m en  in  der 
in n eren  G esam trau m w irk u n g  doch  o ft eine iiber- 
rasch en d e  F a rb en frisch e  u n d  eine stim m ungsvo lle  
W eihe  zum  A usd ruck .

D er FuB boden b e s te h t in  a rm eren  G egenden  bloB 
aus zers tam pftem  Lehm , is t  so n s t ab e r s te ts  m it Z iegeln 
g e p fla s te r t oder m it d icken  B re tte rn  ged ie lt. B isw eilen 
zeigen  die Z iegel in ih rer A n o rd n u n g  ein M uster.

D ie G locken tiirm e der K irch en  m it ih re r zum eist 
g eb ó sch ten  au sd ru ck sv o llen  F o n n  d er S tan d fe s tig k e it 
h an g en  m it d er K irche  k o n s tru k tiv  se lte n  zusam m en, 
so n d ern  sind  vo llig  fre istehend . D as G lockengesehoB  is t 
n ied rig , iib e rh an g en d  u n d  m itu n te r auch  geboscht. D as 
v ie rse itig e  Z e ltd ach  des T u n n e s  b e s itz t b isw eilen  noch 
ein  k le ines Z e ltd ach  oder eine B aro ck h au b e  m it hiibsch 
g ea rb e ite tem  K reuz, g leich  w ie beim  D ach re ite r eines 
groB en K irchendaches ais w irk u n g sv o llen  A bschluB  
n ach  oben.

B ei d e r S ch inde ldeckung  des D aches kom m en  in 
d e r A rt d er re in  handw erksm aB igen  D urch ftih ru n g  u n d  
d er d ad u rch  en ts teh en d en  belebenden  S ch a tten w irk u n g  
b e trach tlic lie  S tim m ungsw erte  v on  hohem  m alerischem  
G eh a lt zur besonderen  G eltung .

W ien, am  31. J a n n e r  1922.
K a rl R a a b e n h o f  e r ,  

A rch itek t.

A l t e  u k r a j i n i s c h e  H o l z k i r c h e  i n  L u k  a w i e c  i n G a l i z i e n .  
Aufgenommen von A rchitekt K arl K a  a b e n li o f e r  in W ien.
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A l t e  u k r a j i n i s o li -e D o r f k i r c h e  i n Z a d r e w a c z e  ( G a 1 i z i e n ).

A l t e  u k r a j i n i s c h e  H o l z k i r c h e  i n W i e c z a n y  ( G a l i z i e n )  
Nach der Natur gezeiclmet von Architekt Karl R a a b e n l i o f e r  in Wicu!

Vermischtes.
Der Schutz des Holzes gegen Faulnis. Ober den Schutz 

des Holzes gegen Faulnis fiihrt unser M itarbeiter, Herr 
Dr. F. M o l l  in Berlin-Sudende, in der von Prof. B e c h -
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h o  1 d in F rank fu rt a. M. herausgegebenen Zeitsohrift „ Di e  
U m s c h a u  das Folgende, sehr Bem erkensw erte aus: 

Aus klem en A nfangen h a t sich die Holzimpriignierung 
im Laur des vergangenen Jah rh u n d erts  zu einer macht-
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A l t e  u k r a j i n i s c h e  H o l z k i r c h e  i n S a s s ó w  i n G a 1 i z i e n. 
Aufgenommcn und gezcichnet von K arl R a a b e 11 li o f e r  in Wion.

vollcn Industrie entw ickelt. Jedes J a h r  noch b ring t neue 
Fortschritte  und E rkenntnisse. Technisch brauchbar sind 
allerdings, um es vorw eg  zu nehm en, von den bisher ver- 
offentlichten annahernd 3000 P aten ten  nur sehr wenige. 
Immer mehr haben sich in der H olzim pragnierung zweł

G rundrichtungen herausgeschiilt, einerseits der Schutz 
durch O l e ,  und  zw ar tiberw iegend P roduk te  des Stein- 
kohlenteers, anderseits durch S a l  z e . Yon den Ólen steht 
entschieden das schwere S t e i n k o h l e n - T e e r o l  im 
Y ordergrund. B raunkohlenteer, W assergas-Teerol, H olzteer

1. Marz 1922. 15



spielen ihm gegeniiber eine untergeordnete Rolle. Die 
Teerol-Im pragnierung erlebte ihre groBte Zeit in Deutscn- 
land im Anfang dieses Jahrhunderts, ais durch das Riiping- 
Yerfahren die Mogliehkeit gegeben wurde, Holz, soweit es 
iiberhaupt technisch moglich ist, mit verhaltnismaBig ge- 
ringen Mengen Ol restlos zu durchtranken. W ahrend man 
friiher hierzu auf das K ubikm eter Holz bis 300 L iter 01 
gebraucht hatte, konnte man je tz t m it 60 bis 80 kg 
auskommen. Die Teerol-Im pragnierung wurde dam it in 
den Stand gesetzt, den anderen Im pragnier-Yerfahren gegen- 
iiber w irtschaftlich zu bestehen und gleichzeitig ihre An- 
wendungsgebiete betrachtlich auszudehnen. Aber auch die 
V ertreter der Salz-Impragnierung arbeiteten rastlos. Die 
sehr eingehenden statistischen Untersuchungen von Geh. 
Postra t C h r i s t i a n  i fiihrten dazu, daB das iiber 50 Jahre 
lang in allerweitestem Umfang in der ganzen W eit zum 
Schutz von Telegraphenstangen angew andte Verfahren 
von Boucherie m it KupfervitriollSsungen aufgegeben 
wurde und zunachst durch das ebenfalls schon alte, gegen 
1820 eingefiihrte Verfahren von K yan m it Q u e c k -  
s i l b e r s u b l i m a t  ersetzt wurde. Gleichzeitig wurde 
seit 1907 die Aufmerksamkeit der Fachkreise durch die 
Arbeiten des osterreichischen Pionierhauptm annes Bąsilius 
M a l e n k o v i c  auf die Yerwendung des F l u o r s  einer- 
seits, organischer Verbindungen, und zwar besonders der 
Dinitro-Verbindungen des P h e n o l s  und seiner Homologen 
anderseits gelenkt. Praktisch  kommen eigentlich in Be
trach t nur Mischungen des Fluornatrium s m it gewissen hoch 
wirksamen organischen Verbindungen und mit dem Queck- 
silbersublimat. Die ersten werden wesentlich in drei Aus- 
fiihrungsformen benutzt. Es wird bei ihnen vor allem 
Kresol, Dinitro-Phenol-Natrium oder Dinitro-Phenol-Anilin 
ais Zumischung genommen. Diese Mischungen fiihren 
in der Technik die Namen Triolith (Grubenholz-Impragnie- 
rung W olmann), Fluoxith (Riitgerswerke), Basilit (Weiler- 
ter Meer). Sie haben zur Im pragnierung von Masten und 
Grubenholz gute Dienste geleistet, besonders das Basilit 
und die W olmannsclien Salzgemische haben im Bergbau, 
wie noch kiirzliche Grubenvergieichsvęrsuche im Ober- 
bergam tsbezirk D ortm und zeigen, ganz hervorragend ab- 
geschnitten. Die andere genannte Mischung, Fluornatrium  
mit Sublimat, wurde zunachst w ahrend des K rieges ais 
Sparverfahren ausgefiihrt, dann zu dem Verfahren der ver- 
besserten K yanisierung ausgebaut. Bei diesem Verfahren 
werden die Holzer in eine Losung von 0,667 v. H. Sublimat 
und 1,0 v. H. F luornatrium  eingelegt. Sie saugen sich 
w ahrend der etw a achttagigen Einlagerungsdauer voll, wo
bei das Sublimat bis zu einem Zentimeter, das F luor
natrium  bis zu drei Zentimetern tief in das Holz eindringt 
und den durch kein Impragnierungs-Verfahren zu tranken- 
den K ern m it einer sehr w iderstandsfahigen Hiille umgibt. 
W ahrend man die Lebensdauer rohen Holzes in Gestalt 
von Telegraphenstangen und Leitungsm asten m it etwa 
fiinf Jahren  rechnet, kann man die Lebensdauer sachgemaB 
im pragnierter Masten auf Grund der sehr sórgsam ge- 
fiihrten S tatistiken unserer Reichspostverw altung und zahl- 
reicher einzelnen Angaben von Oberlandzentralen m it im 
D urchschnitt 18 Jahren, d. h. dem dreieinhalbfachen, an- 
nehmen. Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse im Bergbau 
und bei Eisenbahnschwellen. Auch fiir Gartnereiholzer, 
Friihbeete, Baumstiele, Lauben, Holzhauser usw. bedeutet 
die Holzim pragnierung eine auBerordentliche Y erstarkung 
ihrer D auerhaftigkeit, eine recht betrachtliche Verminde- 
rung der Ausbesserungskosten und dam it eine sehr wesent- 
liche Y erbesserung der W irtschaftskasse. —

Die Mogliehkeit einer Verstarkung des Holzeinschlages 
in den preuBischen Staatsforsten is t G egenstand einer 
D e n k s c h r i f t  d e s  p r e u B i s c h e n  M i n i s t e r i u m s  
f u r  L a n d w i r t s c h a f t ,  D o m a n e n  u n d  F o r  s t e n  
an den preuBischen L andtag  vom 11. Februar 1922:

„Es w ar vorauszusehen, daB zum W iederaufbau der 
deutschen V olksw irtschaft auch hohe Anspriiche an den 
deutschen W ald gestellt werden wurden. W enn so mancher 
Industriezweig aus Mangel an Rohstoffen oder aus anderen 
Griinden nach Beendigung des W eltkrieges zum Nieder- 
gang verurteilt war, so w ar es selbstverstandlich, daB 
andere Zweige, fiir welche wir die Rohstoffe in gróBerem 
Umfang zur Verfiigung haben, um so sorgfaltiger gepflegt 
werden muBten. Dazu gehort die holzverarbeitende In 
dustrie: Tischlerei, Bottcherei, Zellstoff- und Papierfabri- 
kation, HolzdestUlation, Schneidemiihlen-Industrie usw. 
Reichte aber schon vor dem W eltkrieg unsere eigene Holz- 
erzeugung nicht aus, um diese Industriezweige hinreichend 
mit Rohstoffen zu versorgen, so ist es selbstverstandlich, 
daB das nach dem V erlust zweier w aldreicher Provinzen 
erst recht n ich t der Fali sein kann. Dazu kom m t noch, daB 
in den niichsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten , auf die 
gleiche Holzeinfuhr wie vor dem Krieg, besonders aus RuB-

land und Osterreich, aus m ancherlei Griinden nicht ge- 
rechnet werden kann. Neben der V ersorgung der In
dustrie und der holzverarbeitenden Gewerbe gilt es, auch 
den Bedarf an Bau-, Schwellen-, Gruben- und anderen 
Holzern m oglichst im Inland zu decken. Es ergab sich 
also fiir die preuBische S taa tsforstverw altung  von selbst 
die Frage: Ist eine voriibergehende E rhohung des Ein- 
schlages in den S taatsforsten  moglich? Die Staatsforst-Ver- 
w altung ha t diese Frage bejah t und schon im Marz 1919 die 
notigen Anweisungen erlassen.

Die preuBische S taatsforst-V erw altung ha t bisher sehr 
vorsichtig gew irtschaftet, sodaB es unbedenklich ist, in der 
Zeit unserer Not, wo die Y olksw irtschaft Holz und Arbeits- 
gelegenheit braucht, den E inschlag auf eine Reihe von 
Jahren  etw as zu erhohen. Die E rhohung kann aber nur 
ganz allmahlich erfolgen; sie kann fiir das einzelne Revier 
nur nach Durchfiihrung einer neuen ordnungmiiBigen Be- 
triebsregelung bemessen und  angeordnet werden. Trotz 
des augenblicklich empfindlichen Mangels an Forst- 
assessoren, den gegebenen H ilfsarbeitern bei Betriebsrege- 
lungen, hofft die S taatsforst-V erw altung nach etw a 5 Jahren 
soweit zu sein, daB fiir alle Reviere der zulassige Ab- 
nutzungssatz festgesetzt ist. Bis dahin w ird die seit 1919 
begonnene allmahliche S teigerung des jahrlichen Holzein- 
schlags in den S taatsforsten  anhalten. Um aber die zu
lassige E inschlagssteigerung so schnell wie moglich ein- 
treten  zu lassen, sind schon im vorigen Ja h r  fiir eine Reihe 
von besonders geeigneten Revieren voriibergehend „Not- 
abnutzungssatze“ iiberschlaglich festgesetzt worden.

Die W irkung dieser MaBnahmen laBt dcutlich die nach- 
stehende Ubersicht erkennen.

Ja h r Betriebsflache

ha

A bnutzungssatz 
im ganzen 
F estm eter

der Haupt
nutzung je ha 

Festmeter

1903 2 542 870 5 441 441 2,14
1913 2 715 901 6 205 085 2,28
1921 2 165 092 5 263 130 2,43
1922 2 145 657 5 451 124 2,54

Danach hat der A bnutzungssatz in der H auptnutzung 
1922 ungefahr w ieder die Hohe von 1903 erreicht, obgleich 
sich die Betriebsflache um rund 400 000 ha verm indert hat. 
Es kann angenomm en werden, daB sich eine weitere, 
miiBige Steigerung wird durchfiihren lassen.

Die S taatsforst-V erw altung is t sich der hohen V erant- 
wortung bewuBt, welche die V erw altung des groBen in ihre 
Hande gelegten K apitals der preuBischen S taatsforsten  mit 
sich bringt. Sie w ird bestreb t sein, die S taatsforsten  so 
rationell wie moglich, d. h. m it hochstm oglichem  Nutzen 
fiir die Allgemeinheit un ter voller W ahrung der Produk- 
tionskraft des Bodens und un ter B eriicksichtigung aller 
yolksw irtschaftlichen Erfordernisse zu bew irtschaften. Sie 
w arnt aber dringend, sie zu einer plótzlichen S teigerung 
des Holzeinschlages, die n ich t auf neu ausgearbeiteten 
W irtschaftsplanen aufgebaut ist, zu veranlassen, da sie als- 
dann die V erantw ortung fiir die N achhaltigkeit der W irt- 
schaft nicht mehr iibernehmen konnte, um sow eniger, ais in 
neuerer Zeit durch Abgabe von Siedlungsland umfang- 
reiche und gerade die hochstproduzierenden Flachen der 
Holzzucht entzogen w erden.11 —

Ein Holzhaus am Hasenberg in Dresden. In  den letzten 
Monaten ist von den „D e u t s c h e n  W e r k s t a t t e  n“, 
Hellerau, auf dem unterhalb der Carola-Briicke bei der Syna
gogę in Dresden gelegenen Geliinde ein H olzhaus errichtct 
worden, in dem die G eschiiftsstelle der „Landes-Siedlungs- 
gesellschaft Dresden S tad t und L and“ Aufnahme gefunden 
hat. Der Entw urf des H auses stam m t von Prof. R i e m e r- 
s c h m i  d. Es handelt sich um eine dauernde H eim statte. 
durch die der Siedlungsgedanke und der Bau von Holz- 
hausern ais I  amilienwohnungen gefordert w erden diirften. In 
D eutschland h a t ein V orurteil gegen solche H auser bestanden. 
Man denkt nicht daran, daB in Norwogen und Schweden, in 
einem Teil von RuBland, in K anada und A merika, in China 
und Japan  unzahlige solcher B auten vorhanden sind. Der 
Einwand, daB das Holz verfault, tr iff t nu r zu, wenn es mit 
dem Boden in Beriihrung kom m t. Die H olzhauser sind. 
wenn sie nicht in Reihen gebaut werden, auch nich t feuer- 
gefahrlicher ais S teinbauten. In Norwegen stehen noch 
30 Holzkirchen aus dem 12. und 13. Jah rhundcrt. Es sei an 
die alte K irche erinnert, die aus W ang nach dem Rieson- 
gebirge gebracht und bei Bviickenberg aufgestellt wurde. —

Inlialt: Ukrajinisclie Dorfkirchen aus Holz in Galizien. — 
Yermisclites. —
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