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ls w e ite re s  S p ez ia l-K onstruk tions- 
g lied  w erd en  be i d er N iesk y er 
B auw eise g e se tz tlich  gesch iitz te  
„S to B rip p en “ v e rw en d e t, du rch  
d e reń  E in sc h a ltu n g  s ta rre , un- 
versch ieb liche  K n o ten  en ts tehen . 
D ie K o n s tru k tio n  d ieser StoB- 
r ip p en  S is t  au s d e r A bb ildung  8 t 
S. 27 ers ieh tlich . Bei B indern  m i t ' 
S p an n w eiten  iiber 35 m u nd  bei 

Bindern m it g e rin g e re r  S tiitzw e ite  u nd  a n g eh an g ten  
schweren L a s te n  w erd en  auB erdem  „S perrho lz -K no ten - 
platten P “ v o n  e tw a  6— 8 cm S ta rk ę  v e rw en d e t, die au s 
3—5 L ag en  k reu zw eise  v e r le g te r  H a rt-  u n d  W eich- 
holzer u n te r  hohem  D ru ck  u n d  u n te r  Y erw en d u n g  eines 
in F liissigkeit n ic h t lo s lichen  L eim es h e rg es te llt w erden . 
Diese „ S p e rrh o lz -K n o te n p la tte n "  w erden  au ch  bei 
geringerer S tiitzw e ite  a is  35 m d a n n  e in g eb au t, w enn  
die B auhohe des S y stem es aus bau lichen  oder sonstigen  
Griinden seh r g e rin g  is t. D ieses k a n n  u. a. d e r F a li 
sein, w enn n ied rig e , also  le ich t 
heizbare R au m e  zu schaffen  
sind, oder a n  G ieb e lm au erw erk  
gespart w erd en  soli. Die 
giinstige W irk u n g sw e ise  d er 
„S toB rippen“ b e ru h t d a rau f , 
daB durch  ih ren  E in b a u  d er un- 
m ittelbare H irnho lzstoB  s ta rk  
gedriick ter S tab e  verm ied en  
wird u nd  daB sie e inen  g u ten , 
unbeding t z e n tr isc h en  A nschluB  
der S tab e  in  d en  H a u p tla s t-  
punk ten  g ew ah rle is ten . W eite r- 
hin w ird  d u rch  d ie  „S to B rip p en “ 
eine le ich te  A nschluB -M oglich- 
keit a lle r  zu v e rb in d e n d e n  T eile  
gecchaffen  u n d  d e r  B inder n ich t 
nu r in  sich, so n d e rn  a u c h  in  
der L an g sric h tu n g  des G eb au d es 
k ra f tig  au sg es te if t. W ie  au s  A b b ild u n g  8 ers ieh tlich , 
w erden  h ierbei z a n g e n a rtig e  S tiick e  S zw ischen die 
O bergurte  O e in g e sc h a lte t, w elche  die Y e rtik a le n  V au f 
die e rfo rd erlich e , rech n u n g sm aB ig  sich e rg eb en d e  L an g e  
decken . D iese Z an g en s tiick e  S s ind  m it den  G u rten  O 
durch  d ie  K n o te n p la t te n  P  v e rb u n d en . Die in  ih re r 
L ange  n ic h t b e sc h ra n k te n  Z an g en stiick e  s ichern  die 
V erb in d u n g  m it d en  K n o ten . D ie M itw irkung  d er 
K n o te n p la tte n  zu r B e fe s tig u n g  d e r V e rtik a le n  in den  
K n o ten  is t a is  se k u n d a r  zu b e tra c h te n . A bb. 9 z e ig t die 
K o n s tru k tio n sz e ic h n u n g  e ines fiir d ie  M o n t a g e -  
h a l l e  e i n e r  W a g g o n f a b r i k  k o n s t r u i e r -  
t e n  F a c h w e r k - D a c h b i n d e r s  v o n  28,6 m 
S tiitzw eite  u n te r  A n w e n d u n g  v o n  „S p errh o lz -K n o ten - 
p la t te n 11 in  e in e r a lte re n  H o lz -In g en ieu rb au w eise  u n te r  
E in b au  e iner g roB en  B o lzen zah l o h n e  b e s o n d e r e  
S p e z i a l d i i b e l .  D e r u n v e rh a ltn ism aB ig  schw er 
au sg eb ild e te  A u fla g e rp u n k t ze ig t, w ie  so rg sam  d ie  H er- 
s te lle r d e r H o lz fach w erk e  in  d en  A n fan g en  d ieser B au 
w eise k o n s tru ie r te n , um  groB e K ra ftw irk u n g e n , h ier

z. B. e tw a  34 t0 Z ug u n d  e tw a  37 t0 D ru ck , e inw andfre i 
zu iib e rtrag en . D ie A usfiih rung  d ieses a lte n  A uflagers 
e rin n e rt —  ab g eseh en  von  den  g u t d u rchgeb ilde ten  
E isenschuhen  —  s ta rk  an  die friiher re in  z im m erm anns- 
m aBig du rch g eb ild e ten  schw eren  H o lzverb indungen .

D ie A nschluB stelle von  D iagona len  u n d  V ertik a len  
im U n te rg u r t la ssen  den  im  E isen b au  s tre n g  ge fo rd e rten  
zen trischen  S tabanschluB  auB er A ch t. D iese unbe- 
d eu ten d e  E x z e n tr iz ita t w urde  in  d er s ta tisch en  B erech
nu n g  b eriick s ich tig t u n d  bew uB t an g eo rd n e t, um  durch  
H oherlegung  des U n te rg u rte s  in  der R au m m itte  groB ere 
R aum hohe zu gew innen  u n d  um  bessere  A nschluB- 
M oglichkeiten  fiir die flach g en e ig ten  D iagona len  in 
den  E n d fe ld e rn  zu schaffen . A bb ildung  10 ze ig t den 
g leichen  B inder w ie A bb ildung  9 u n te r  V erw endung  
d er n eu es ten  E rru n g e n sc h a ft d e r ,jH o lz-Ingenieurbau- 
w eise“ , d er e isernen  D iibel-E in lagen  u n te r  w irtsch a ft- 
licher A usb ildung  des A uflagers  u n d  u n te r  s tre n g s te r 
D urch fiih rung  eines zen trischen  S tab an sch lu sses  in  den  
F a llen , in  denen  eine besonders s ta rk ę  H ebung  des 

U n te rg u rte s  au s  bau lichen  
G riinden  n ich t e rfo rderlich  is t. 
G eringe S p ren g u n g en  w erden  
im H olzbau  g en au  w ie im  
E isen b au  vorgenom m en, da, 
w ie b e k a n n t, e in  h o rizo n ta le r 
U n te rg u rt ohne S p ren g u n g  
s te ts  beim  B esch au er den 
E in d ru ck  e rw eck t, a is ob er 
nach  u n te n  d u rch sack t. A bb. 11 
ze ig t die M ontage - H alle  in 
N iesky  im  G anzen, A bb. 12 
eine A ufsich t au f d as  H allen- 
dach  (B inder nach  A bb. 9). 
D ie D re ite ilu n g  d er G urte , so
w ie d ie  V erb in d u n g  d e r G urte , 
V e rtik a len , S toB rippen u n d  der 
K n o te n p u n k t is t g u t sicht- 
bar.

E in en  besonders  in te re ssa n te n  P la n  d er H o lz-F acn- 
w e rk s-K o n s tru k tio n  s te llt ein  E n t w u r f  f i i r  d i e  
B a h n s t e i g d a c h e r b e i m n e u e n E m p f a n g s -  
g e b a u d e  L i n d a u - S t a d t  d a r, d e r a lle rd in g s  
n ich t in d ieser F o rm  zur A usfiih rung  g e lan g te . D er
E n tw u rf  laB t zw eifellos e rk en n en , daB h e u te  dem
Ing en ieu r-H o lzb au  k e in es d e r G ebiete  versch lo ssen  is t, 
w elches v o r noch  n ich t la n g e r  Z eit aussch lieB lich  dem  
E isen b au  y o rb e h a lte n  w ar.

D ie B etriebs- u n d  B au in sp ek tio n  L in d au  sch rieb  
im  M ai 1921 au f dem  W eg  d e r b e sc h ra n k te n  V er- 
d in g u n g  die H e rs te llu n g  d er B a h n s t e i g d a c h e r  
f i i r  d a s  E m p f a n g s g e b a u d e  L i n d a u  - S t a d t  
in H o l z  au s. N ach  dem  v o n  d e r  F irm a  C r i s t o p h
& U n m a c k  A .-G. in  N iesk y  O ./L. au fg e s te llte n
B in d er-V erte ilu n g sp lan  w u rd en  v on  g e n a n n te r  F irm a  
groB e H a llen b in d e r C, sow ie h a lb e  H a llen b in d e r A  u n d
B, auB erdem  e in s tie lig e  B inder D , sam tlich  in  F ach - 
w erk , v o rg e sc h la g e n  (A bb. 13 ze ig t d en  B inder-V er- 
te ilu n g sp lan ).

Abb. 11. Mo n t a g e - Ha l l e  in Ni es ky.



D ie beiden  H allenb inder E  m ufiten  w egen d er sehr 
g e rin g en  verfiig b a ren  B auhohe ais V o llw andb inder a n 
g eo rd n e t w erden . Die anschlieB enden K rag b in d er sind 
jedoch  im  In te resse  eines e inheitlichen  A ussehens der 
gesam ten  H a llenan lage  ais F ach w erk e  ausgeb ildet. 
D ie w irtsch a ftlich  u nd  k o n s tru k tiv  m ogliche V erb indung  
von Y ollw and- u nd  F achw erk -S ystem en  befried ig t auch 
vollkom m en in  a s th e tisch e r H insich t (A bbildungen  14 
bis 16).

D er m ittle re  groBe H allenb inder C— A is t ais 
D oppelb inder en tw orfen  w orden , d a  nach  Y orschrift

n u tzu n g  m oglich  is t. D im ension ie rt w u rd en  die S tabe 
u n d  so n stig en  K o n s tru k tio n s te ile  in  d e r  iib lichen  W eise, 
die V erb in d u n g  d er S tab e  zum  F a c h w e rk  gesch ah  in 
der vor,her e rw a h n te n  N ie sk y e r  B a u a rt.

F iir  den  F ach m an n  w erd en  d e r  E n tw u rf  u nd  die 
D u rchb ildung  v on  In te re sse  sein. B esonders  beacht- 
lich sin d  au ch  die 96 e in s tie lig en  B ah n ste ig b in d e r nach 
A bb. 14. Bei g e rin g en  A b m essungen , d ie  w en ig  R aum  
b e a n s p ru c h e n , ze ig t sich  au ch  h ie r d ie  g u te  A nw endungs- 
M oglichkeit des H o lz fach w erk es im  V erg le ich  zu den 
b isher fiir so lche B ah n ste ig -O b erd ach u n g en  an ste lle  von

Abb. 12. A u f  s i c h  t  a u f  d a s  H a l l e  n d a c h  m i t  B i n d e r n  n a c h  Ab b .  9. D ie D reiteilung 
der Gurte, sowie die Yerbindnng der Gurte, Yertikalen, Stofirippen und .Knotenplatten is t gut sichtbar.

d er B etriebs- und B au in spek tion  L in d au  an  d e r d u rch  
die G ebaudeverha ltn isse  fe s tg e le g ten  B in d erv e rte ilu n g  
n ich ts  g e a n d e rt w erden  du rfte , an d erse its  be i V er- 
w endung  ein facher B inder die S pannw eite  von  13,74 n“ 
seh r s ta rk ę  P fe tte n  b ed in g t h ab en  w urde . W ie aus der 
A bb ildung  15 ersichtlich , sind  G itte rp fe tten  v e rw en d e t 
w orden , iiber die gerad lin ige  S p arren  v e rle g t w erden . 
D iese tra g e n  S chalung  und  O berlicht. D ie s ta tische  
B erechnung  sam tlich er B inder erfo lg te  nach  den  
g le ichen  M ethoden, w ie sie im  E isen b au  iiblich sind, 
w odurcli na tiirlich  eine d en k b a r g u n stig e  M ateria l-A us-

Vermischtes.
Das Yersiegen auslandischer Holząuellen. E iner der 

groBen russischen Naturreichtiim er is t der Holzreichtum. 
Leider ergeht es ihm gegenw artig ahnlich wie allen russi
schen Schatzen: der V erband zur A usheutung der nor- 
dischen W alder ha t die planmaBige V erschleuderung des 
russischen W aldreichtums in die W ege geleitet und im 
vergangenen Dezember 17 groBe Sagewerke im Gebiet von 
Archangelsk und 4 im Murman-Gebiet in Betrieb gesetzt. 
Im Lauf der letzten 5 Monate gelangten von NordruBland 
iiber 35 000 Standard Holz zur V erschiffung ins A usland 
und zwar vornehmlich nach England und Holland. Es ist 
klar, daB bei diesem R aubbau die Holzvorrate RuBlands in 
absehbarer Zeit auf die Neige gehen werden.

Ahnliche Zustande scheinen sich in der Czechoslowakei 
entwickeln zu wollen. Hier bestehen Piane der Y erstaat
lichung der W alder. Das czechische Bodenamt hat einen 
Plan zur Y erstaatlichung von 1 Million H ektar W alder aus- 
gearbeitet, sodaB der staatliche W aldbesitz im W eg der 
E nteignung von 7 auf 25 % der gesam ten Waldflttche 
gebracht werden soli. Forstw issenschaftlich ist eine der
artige Y erstaatlichung nicht zu rechtfertigen. Dr. Wilh. 
M e d i n g e r ,  ein Mitglied des P rager Parlam entes, weist 
darauf hm, daB die S tatistik  zeige, daB der forstliche 
S taatsbetrieb in Deutschland etw a um ein Fiinftel weniger 
R einertrag aufweist, ais der P rivatbetrieb; im alten Oster- 
reich war der Unterschied ein noch viel groBerer. Der 
P rivatbetrieb  arbeatet viel mehr kaufm annisch, er stellt 
eine „Erfolgsw irtschaft11 dar, das heiBt, in allen Phasen

E isen  geb rau ch lich en  a b e r te u re re n  Y ollw andbindern  
aus H olz. B eso n d erer W e rt m uB te bei d e r  g an zen  Duroh- 
b ild u n g  d e r A nsch lusse  u n d  d e r  S tab e  au f die Y erbin
d u n g  v on  B inderfuB  u n d  F u n d a m e n t g e leg t werden, 
d a  am  B odensee b e so n d ers  s ta rk ę  W in d ę  zu beriick- 
s ich tigen  sind.

D en F reu n d en  d e r  H o lz -Ingen ieu rbauw eise  sowie 
denen , die b isher noch  n ich t G e leg en h e it h a tte n , oder 
G elegenheit n ah m en , neu ze itlich e  H o lzkonstruk tionen  
zu v erw en d en , d iirften  d ie  A u sfiih ru n g en  u n d  A bbil
du n g en  sicherlich  m anches N eue g eb o ten  haben . —

und bei jedem  H andgriff h a lt m an den Blick auf den 
finanziellen Endeffekt geheftet; dadurch wird, je domi- 
n ierender der EinfluB des Eigentiim ers ist, eine desto hohere 
Betriebsokonom ie erzielt, die sogar oft erm oglicht, nicht 
bloB mehr zu investieren, sondern auch bessere Liiluie und 
Gehalte zu zahlen und billiger zu verkaufen, ais es der 
schwerfallige S taatsbetrieb  zu tun  in der Lage ist. Dieser 
richtet bekanntlich, im G egensatz zum P rivaten , seine Ein- 
nahmen nach seinen Ausgaben. D er K rieg  und die Er- 
fahrungen seither haben die theoretischen A nhanger des 
„E tatism us“ in allen L andem  w eit von diesem abgebracht. 
Niemand zeigte sich auch ungeschickter zur Spekulation, 
m it der das U nternehm ertum  im jetzigen Preisw irbel leider 
verbunden ist. ais der S taat, N iem and erwies sich auch ais 
ftrgetrer P reistre iber ais er, sodaB also das Argum ent, man 
miisse P rivatbetriebe verstaatlichen, um dem Konsumenten 
billigo P rodukte, zum Beispiel billiges Holz, zu sichern, 
hinfiillig wird. —

Hojzhauser fiir den Wiederaufbau in Litauen. Nach 
oiner AuBerung des MeBamtes der S tad t K onigsberg in 
PreuBen kommen fiir den W i e d e r a u f b a u  i n  
L i t a u e n  vor Allem auch H o l z h a u s e r  in Betracht. 
Nach Mitteilungen der A bteilung fiir W ohnw esen und Technik 
beim litauischen Ministerium des Inneren ha t L itauen im 
K rieg sehr stark  gelitten. Es sind 13 253 W ohnhauser und 
30 680 unbew ohnte G ebaude zers tó rt w orden. Die Be- 
vo lkerung von L itauen w ird ais w ohlhabend geschildert, 
sodaB fiir den W iederaufbau in diesen G ebietsteilen erheb- 
liche Suminen in Inm m on l/nnnon
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Abb. lo. Gr o f i e r  H a l l e n b i n d e r  d e r  B a h n s t e i g e  d e s  E m p f a n g s - G e b a u d e s  d e s  B a h n h o f e s  L i n d a u ,  S t a d t .
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Abb. 13. B i n d e r - Y e r t e i l u n g s p l a n  f u r  d i e B a h n s t e i g - D a c h e r d e s E m p f a n g s g e b i t u d e s  d e s  B a h n h o f e s  L i n d a u - S t a d t .

Abb. 9. F a c h w e r k -  P a c h b i n d e r  d e r  
M o n t a g e - H a l l e  e i n e r  W a g g o n - F a b r i k .  
Stiitzweite 28,6 m; berechnet fiir 4 K ranlasten 
m it je  2 -to N utzlast. A lter B indertyp mit 

B o l z e n  - Y e r b i n d n n g .

Abb. 10. F a c h w e r k - B i n d e r  f i i r  d i e  
M o n t a g e - H a l l e  e i n e r  W a g g o n - F a b r i k .  
Stiitzweite ‘28,6 m, berechnet fiir 4 K ranlasten 
m it je  2 to N utzlast. N euer Typ m it geringstem  
Bolzenverbrauch un ter Anwendung yon Teller- 
diibeln besonders leichłer K onstruktion  des Auf- 
lagerpunktes und m it genau zentrischen Stab- 

anschliissen im U ntergurt.

Ausfiihrung: C]h r i s t  o p h & U n m a c k  A .-G ., 
N iesky O -L.

■Gesamłsłufzwel/e 28y6m



In L itauen kosten zur Zeit 1000 Ziegelsteine russischen 
Form ates iiber 2000 M., und da der Arbeitslobn 100 bis 
200 M. fiir 1 T ag betragt, is t es vollstandig unmoglich, 
Hauser aus Ziegelsteinen zu bauen. Es verbleiben mit- 
hin H o l z h a u s e r  und verschiedene Ersatzbauweisen.

Holzhauser, insbesondere die sogenannten transpor- 
tablen Hauser, konnten in L itauen un ter der Bedingung 
groBe V erbreitung finden, wenn man sie vor B randgefahr 
sehiitzen konnte. Die H auptursache aller dieser Brande, die 
jahrlich in Litauen ganze Ortschaften zerstoren, liegt 
darin, daB die Holzhauser m it Schindeln und noch haufiger 
mit Stroh gedeckt sind. W enn sich Baufirmen entschlieBen 
konnten, in L itauen an Ort und Stelle billige Dachpfannen 
oder eine andere feuersichere D achdeckung herzustellen, 
so konnten sie in Litauen einen groBen A bsatzm arkt 
haben. Um die Holzbauten selber vor Brand zu sehiitzen, 
ist die H erstellung einer billigen S tukkatur (? Die Red.) 
notig.

Was nun die transportablen H auser betrifft, so wurden 
diese sich fiir Litauen, insbesondere fiir die kleinen Ort
schaften, wo vornehmlich W ohnungen von zwei bis drei 
Zimmern m it Kiiche in B etracht kommen, sehr eignen, 
wenn sie billig waren und sich gut heizen lieBen.

Die Beschaffung des Holzes begegnet in L itauen in 
sofern gewissen Schwierigkeiten, ais die litauische gesetz- 
gebende K orperschaft, der „Sejm“, zurzeit m it der Frage 
des W aldschutzes beschaftigt is t und daher darauf be- 
dacht ist, die W alder vor starker Inanspruchnahm e durch 
Holzlieferungen moglichst zu sehiitzen. Daher wird auch 
der feuersicheren B auart aus einheimischen Materialien 
groBe A ufm erksam keit zugewendet. Doch wird das Holz- 
haus vielleicht nicht allgemein, aber seiner guten Eigen- 
schaften wegen in grofiem Umfang Verwendung finden. 
Die deutschen H ersteller von HolzhSusem sollten daher 
nicht versaumen, ihre Aufmerksamkeit auf dieses nahe 
Absatzgebiet zu richten. —

Das Schicksal der Holzhauser fur Frankreich. Der bis- 
herige V ertreter des W iederaufbau-M inisteriums bei der 
Kriegslasten-Kommission in Paris, Hr. Alfred W o l f ,  schrieb 
fiir das „Beri. T ageblatt“ einen Artikel: „W i e d e r a u f b a u  
u n d  R e p a r a t i o n s p r o b l e m “, in dem auch die Frage 
der L i e f e r u n g  v o n  H o l z h a u s e r n  f i i r  F r a n k 
r e i c h  gestreift wurde. Die Ausfiihrungen sind so bemer- 
kensw ert, daB wir diesen Teil des Aufsatzes den Lesern des 
„Holzbau" nicht vorenthalten mochten. Hr. Alfred Wolf 
fiihrt aus, dafi man von franzosischer Seite immer nach 
Yorwanden gesucht habe, „um den Beweis zu konstruieren, 
daB Deutschland es m it seinen Vorschlagen gar nicht ernst 
meine. Die franzosische Regierung ha t es stets versaumt, 
die deutsche Regierung beim W ort zu nehmen und in eine 
ernsthafte Diskussion iiber die Vorschlage einzutreten, mit 
dem Ziel, sie in Anpassung an die franzosischen Voraus- 
setzungen w enigstens teilweise zu realisieren. So war 
die Lage bis zum Londoner Ultimatum vom Mai des 
yorigen Jahres. Noch kurz vorher hatte der Reichsminister 
Dr. iSimons der Reparationskom mission einen ganz ein- 
gehenden Yorschlag fiir die deutsche Mitwirkung beim 
W iederaufbau unterbreitet, eine A rt M usterkarte aller in 
B etracht kommenden Moglichkeiten zur Auswahl, m it der 
Betonung des em sten  Willens, auch auf jede andere 
von franzosischer Seite gewiinschte Auregung eingehen 
zu wollen. Auch diese K undgebung der deutschen Regic- 
rung hat bis auf das A ngebot der 25000 H o l z h a u s e r ,  
das nach Annahme des Londoner Ultimatums von Loucheur 
aufgegriffen wurde, keinerlei praktische Folgę gehabt.“

Aber nicht einmal dazu ist es bis heute gekommen.
„W enige Tage nach der Annahme des Londoner 

Ultimatums begannen eingehende Besprechuneen m it 
Loucheur iiber die praktische Durchfiihrung des Londoner 
Ultimatums, speziell der Sachleistungen und des W ieder- 
aufbaus. Ais i i b e r a u s  d r i n g l i c h  f o r d e r t e  
L o u c h e u r  d i e  L i e f e r u n g  v o n  25 000 H o l z -  
h a u s e r n  fiir das Jah r 1921. Loucheur erklarte mir da- 
mals in bestim m tester Weise, d a B  e r  a u f  a l l e  F a l l e  
d i e s e  H a u s e r  v o n  D e u t s c h l a n d  b e z i e h e n  
w e r d e. Die langwierigen Sachverstandigenverhandlun- 
gen, die ich damals m it dem Ministerium Loucheur fiihrte, 
verliefen, sich in Einzelheiten der Technik und der Kalku- 
lation verzettelnd, reichlich ergebnislos. Loucheur, der 
von der in Aussicht gestellten Bestellung yon 25 000 Holz- 
hausem  auf 5000 w ahrend der V erhandlungen zuriick- 
gekommen war, w ar nicht in der Lage, auch diese Zahlen 
zur Bestellung aufzugeben, und zwar sicher nicht deshalb, 
weil es ihm an dem notigen guten W illen gefehlt hatte, 
sondern weil er eine feste Bestellung einer derartigen 
Anzahl von H ausem  seitens der Sinestrierten nicht zu
sammen bekommen konnte und auch vor Losung der Gut- 
schriftsfrage nicht aufgeben wollte. Dabei w ar die 
Stimmung in F rankreich in der ganzen Presse dieser

Lieferung iiberaus giinstig  und n u r  d i e  w e n i g  
l e i s t u n g s f a h i g e  H o l z h a u s i n d u s t r i e  F r a n k -  
r e i c h s  m a c h  t e  d e r  f r a n z o s i s c h e n  R e g i e r u n g  
g e g e n  i i b e r  i h r e n  W i d e r s t a n d  g e l t e n d .  Trotz- 
dem kam dann schlieBlich nur eine B estellung von rund 
100 Probehausern zustande, die bis zum heutigen Tag 
noch nicht alle m ontiert sind, weil der franzosische Ver- 
w altungsapparat nicht fahig gewesen ist, die fiir die Mon- 
tierung notw endigen Fundam ente rechtzeitig  herstellen zu 
lassen. D ie  G e s c h i c h t e  d i e s e r  H o l z h a u s -  
l i e f e r u n g e n  i s t  e i n  S c h u l b e i s p i e l  d a f i i r ,  
w a s  d e r  S t a a t  k a n n  u n d  w a s  e r  n i c h t  k a n n .  
Die Griinde fur den A usgang dieser V erhandlungen, fiir 
den d i e  d e u t s c h e  S e i t e  , die die gesam te Industrie 
mobil gem acht hatte, k e i n e r l e i  S c h u l d  t r i f f t ,  sind 
zusammengefafit folgende:

1. Die Schw erfalligkeit der franzosischen B ureaukratie,
2. die Gegenstrom ungen der franzosischen Industrie,
3. die Zuriickhaltung der franzosischen R egierung, so- 

lange nicht die Finanzvorteile des W iesbadener Ab- 
kommens sichergestellt sind.

W as die Technik der D urchfiihrung dieser Lieferungen 
betrifft, so kann heute schon abschlieBend geurteilt wer
den, daB die Abwickelung groBer A uftrage auf diesem Ge
biet von Zentralstelle zu Zentralstelle n icht gelingen kann. 
W irklich groBe H olzhauserlieferungen w erden nur moglich 
sein im  d i r e k t e n  V e r k e h r  z w i s c h e n  f r a n z o 
s i s c h e n  U n t e r n e h m e r n  m i t  d e u t s c h e n  L i e -  
f e r a n t e n.“ —

Uber die Holzlieferungen an die E ntente entnehm en wir 
der „M. A. A .“, daB die R eparationskom m ission der deut
schen Regierung bekannt gegeben hat, daB diese unverziig- 
lich MaBnahmen zum Beginn der notw endigen Holzein- 
schiage zu ergreifen und m itzuteilen habe, welchen Umfang 
die Lieferungen im laufenden J a h r  haben werden. Statt 
nun die Unmoglichkeit unserer Forsten  zu Sonderleistungen 
zu betonen, ha t die deutsche R egierung der R eparations
kommission m itgeteilt, daB D eutschland alle gesetzlich zu- 
lśissigen MaBnahmen zur Anwendung bringen werde, um 
1922 die Lieferung von 1 275 000 Stiick H artholz- und 
Kiefernschwellen, 411700 T elegraphenstangen, 155 000 Fest- 
meter Rundholz und 1 246 040 F estm eter —  soli wohl 
richtig heiBen K ubikm eter — Schnittholz zu ermóglichen. 
Fem er hat die lieichsregierung die Landesregierungen zu 
MaBnahmen zwecks Durchfiihrung auBerordentlicher Ein- 
schlage in den Forsten aufgefordert, und  w eiter w ird mit
geteilt, daB der Reichskom m issar zur A usfuhrung von Auf- 
bauarbeiten in den zerstorten Gebieten dem nachst all- 
gemeine A usschreibungen zur E rlangung der gebrauchten 
Holzer erlassen wird.

Damit hat sich die R eichsregierung mit den Gutachten 
der fiir diese Frage zugezogenen deutschen H olzsachverstan- 
digen in W iderspruch gesetzt. Im Interesse der deutschen 
Holzwirtschaft sind die Sachverstandigen zu w eiteren Ver- 
handlungen nochmals nach Paris gereist, um wenigstens an 
der Festsetzung angangiger Preise m itzuw irken. Die von der 
Regierung zugesagten Holzlieferungen wtirden zur Erfiillung 
einen auBerordentlichen E inschlag von etw a 4 Millionen 
Festm etern Holz in unseren Forsten  yoraussetzen. Nach 
dem Dr. Leopold H ufnagelschen H andbuch be trag t aber der 
Norm alertrag der deutschen W aldungen insgesam t nur etwa 
17 130 000 Festm eter Nutzholz im Jah r . Ein Yergleich 
dieser Zahlen gentigt, um die U nm oglichkeit der an- 
gesonnenen Leistung und bei ta tsach licher Erfiillung die 
verheerenden Folgen fiir unsere gesam te W irtschaft dar- 
zulegen. In der oben erw ahnten Schnittholzm enge von 
1 246 000 K ubikm etern is t u. a. ein an England zu lieferndes 
K ontingent von etw a 1 Million K ubikm eter enthalten. 
Dieses englische K ontingent wiirde nach englischen Sorti- 
menten einzuschneiden sein und den in E ngland iiblichen 
sehr hohen Q ualitatsanspnichen geniigen miissen. Andern- 
falls liegt die Gefahr der N ichtabnahm e vor. U nter solchen 
Yerhaitnissen werden sich die deutschen Siigewerke fiir die 
englischen Lieferungen w enig interessieren. G erade das 
englische Schnittholz ist es, dessen Lieferung in solcher 
Menge die deutschen Sachverstandigen fiir unmoglich er- 
kliirten. Im Ganzen geht aus diesen M itteilungen eine 
starkę U nzufriedenheit der Holz liefernden K reise m it den 
MaBnahmen der zustandigen Stellen der Reichsregierung 
hervor. Namentlich w rd  bemiingelt, daB die Regierungs- 
stellen die G utachten der Saclw erstandigen unbeachtet 
lieBen. Politische Griinde sind vielleicht die Ursache dieser 
Zurucklialtung. —
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