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Spanien und die deutschen Holzhauser.
an g w ie rig en , in  S p an ien  se lb s t be- 
tr ie b e n e n  B em iihungen  au s  Mit- 
g lied sk re isen  des „D eu tschen  H olz- 
b au -Y ere in s“ sow ie d e r  u n te r- 
ze ich n e ten  G eschaftsste lle  du rch  
V e rm ittlu n g  des „R eichsve rban - 
des d e r D eu tsch en  In d u s tr ie 11 is t 
es end lich  g e lungen , d e n  d e u t 
s c h e n  H o l z h a u s e r n  e i n e  

_ _ ' b e v o r z u g t e  B e h a n d l u n g
b e i d e r  E i n f u h r  n a c h S p a n i e n  z u  e r w i r k e n  
und die b e tre ffen d en  Z o llsa tze  au f e inen  B ruch te il der 
bisherigen h e ra b se tz e n  zu lassen .

B islang w u rd e n  H o lzh au se r nach  d e r a lte n  P osition  
452 T arif I I  v e rz o llt m it 30 P es. fiir je  100 ks. H ierzu  
traten ein w ech se ln d e r K o effiz ien t sow ie d e r  G oldauf- 
schlag. sodaB z. B. im  J u l i  1921 d e r ta tsach lich e  Zoll- 
satz 51,8 P es. fiir 100 ke betrug -. D as en tsp rach  dam als 
ganz ube rsch lag lich  e inem  W ertzo ll v o n  120 %.

Im n eu en  sp an isch en  E in fuh r-Z o llta rif, d e r m it 
koniglichem D e k re t vom  12. F e b ru a r  1922 v e rf iig t 
wurde, is t a is  le tz te  P o sitio n  des g an zen  T arife s  ein- 
gefiigt w ord en  d ie  N r. C 1540, Z u sam m en se tzb are  H olz
hauser, v o lls ta n d ig :

E rs te r  T a r if  . . . 30 v. H. W  e r  t  z o 11 
Z w eiter T a r if  . . 15 v . H. W  e r t  z o 11.

B edingung  fiir A n w en d u n g  des zw eiten  T arife s  is t 
das V orhandense in  e ines H a n d e lsv e r tra g e s  m it Spanien . 
Unser Y e rtra g  la u f t  n och  b is 20. 12. 1922. Am 22. A pril 
d. J. h a t sich u n te r  F iih ru n g  d e r  M in iste ria lra te  
v .  S t o c k h a m m e r  u n d  v.  S c h o n e b e c k  eine 
Delegation n ach  S p an ien  b eg eb en  zw ecks A bsohlusses 
eines neuen V e rtra g e s . D ie B efiirch tu n g  e iner v e rtra g s -  
losen Zeit sc h e in t som it u n b e g riin d e t. F e rn e r  m iissen 
die W aren, d ie  m it dem  B u ch stab en  C v e rseh en  sind 
(also auch H o lzhauser), v o n  e inem  U rsprungs-Z eugn is 
der H ande lskam m er b e g le ite t sein. D esg le ichen  w ird  
zur F e s ts te llu n g  des W e rte s  d e r  e inem  W ertzo ll u n te r- 
Iiegenden W a re n  (also  au ch  H o lzh au ser) la u t  k g l. D ek re t 
vom 1. F e b ru a r  1922 d ie  B e ifiigung  d er „O rig inal- 
faktura11 v e rla n g t, d ie  „v o n  d e r  z u s ta n d ig e n  d eu tschen  
Ortsbehorde zu b eg lau b ig en  u n d  h in s ich tlich  der R ich-

tig k e it des an g eg eb en en  P re ises  zu beschein igen  is t“ . —  
E s is t  d ringend  zu em pfehlen , die O rig in a lfa k tu ra  in 
m indestens v ie rfach e r A u sfe rtig u n g  den  P ap ie ren  bei- 
zufiigen. Beim F eh len  d e r F a k tu r a  t r i t t  ein Zoll- 
zu sch lag  vo n  25 % ein, be i n ich t ganz  k la rem  Ur- 
sp rungszeugn is eine B erechnung  n ach  T a rif  I.

D er fiir jedes einzelne H aus an g egebene  W e rt w ird  
von  den  Z o llam tern  nach  dem  ftir die V erzo llung  fest- 
g e se tz ten  W echselku rs in  G old fe s tg e se tz t u n d  au f 
d ieser G rund lage  d er P ro zen tsa tz  des Z ollsatzes b e
rech n e t. Im  F a li d e r Z ollzah lung  in span ischem  Silber- 
g e ld  oder in  B an k n o ten  t r i t t  ein  G o ldau fsch lag  in  
w echselnder H ohe ein. E r b e lau ft sich fiir A pril 1922 
au f 23,19 % (M arz 24,81 %).

W ie ersioh tlich , is t  d e r  n e u e  Z o l l  a u f  e t w a  
Vs e r m a B i g t  w o r d e n ,  w a s  e i n  g a n z  a u B e r -  
o r d e n t l i c h e s  V e r s t a n d n i s  d e r  s p a 
n i s c h e n  R e g i e r u n g  f i i r  d i e  W o h n u n g s -  
b e d i i r f n i s s e  d e s  L a n d e s  u n d  d a s  s i c h  
h i e r a u s  e r g e b e n d e  n o t w e n d i g e  E n t -  
g e g e n k o m m e n  g e g e n i i b e r  d e r  a u B e r s p a -  
r i s c h e n  H o l z b a u  - I n d u s t r i e  b e d e u t e t .  
S panien  h a t  d am it e inen S c h ritt g e tan , zu dem  sich  die 
d eu tsch e  R eg ie ru n g  tro tz  d er jah re la n g e n  B em uhungen  
d er deu tsch en  H o lzb au -In d u strie  n ich t entschlieB en 
k an n . W ir w erden  iib rigens au f die A rt, in  der die ver- 
an tw o rtlich e  S telle  die b e rech tig ten  F o rd e ru n g en  der 
e in sch lag igen  In d u s trie  in  d iesem  F a li b eh an d e lt h a t, 
noch  zuruckkom m en .

H ier w ollen  w ir n u r noch  h inzufiigen , daB w ir ver- 
suchen  w erden , d ie  A nw en d u n g  d e r P os. 1540 au ch  auf 
die d eu tsch en  H o lz in g en ieu r-K o n stru k tio n en  zu e r
w irken , sow ie eine U m an d eru n g  d e r B estim m ung  iiber 
die B eg lau b ig u n g  d e r F a k tu ra  d u rch  die „O rtsb eh o rd e" , 
d a  u n s  b e re its  y ersch iedene  F a lle  g em elde t w u rd en , in  
denen  d iese B eg lau b ig u n g  ab g e le h n t w urde  m ange ls 
d er M oglichkeit e iner N ach p riifu n g  d er R ic h tig k e it d er 
P re ise . E ine  B eg lau b ig u n g  d u rch  d ie  zu s tan d ig e  A uBen- 
han d e lss te lle  w iirde w eit eher au ch  den  In te re sse n  der 
span ischen  R eg ie ru n g  en tsp rechen . —

D eu tsch e r H o lzbau-V erein .
M y  1 i u  s.

Das Holz im Wiederaufbau der Veste Coburg.
Von Geheimen H ofbaurat Prof. Bodo E b h a r d t  in Berlin-Grunewald.

(Fortsetzung.)

b er au ch  im  In n e re n  w a r d er ge- 
sa m te  F  ii r  s t  e n b a  u  bis au f die 
auB ere ro m an isch e  M auer voll- 
s ta n d ig  a is  H o lzb au  d u rch g efiih rt. 
D iese M auer re ic h te  jed o ch  n u r 
bis zu r U n te rk a n te  des H au p tg e - 
schosses , sodaB  d ieses se lb s t im  
In n e re n  n u r  F a c h w e rk te i lu n g  oder 
T e ilu n g e n  d u rc h  B o h lw an d e  er- 
h ielt.

D iese B o h lw an d e , d ie  in  v e rsch ied en en  S tock - 
w erken b e s te h e n  g eb lieben  sind , w u rd e n  n a c h  d e r A rt 
von S tu lp w a n d e n  so au sg e fiih r t, daB re ich  p ro filie rte

pw iuh i e iw a  i r s  '•“* ttwerejuaajjsesr cie«K.end se n k re c h t

aufgestellt. w u rden , w odurch  sich n ach  beiden  S eiten  
d ieser T eilungsw iinde  s ta rk  bew eg te  W a n d g lied e ru n g en  
erg ab en . D ie A bb ild u n g en  S. 38 zeigen  eine H alle  m it 
so lchen  B oh lw anden , sie finden  sich auB erdem  in  einem  
G em ach, d as  h e u te  a is  S p e isesaa l des W o h n h au ses  d er 
V este  C oburg  des H erzogs C arl E d u a rd  von  S achsen  
C oburg -G o tha  d ien t (S. 39). E in  g lu ck lich e r Z ufall, nam - 
lich eine s p a te r e Y e rk le id u n g  d ieser W an d  m it e inem  s ta r-  
k en  L ehm estrich , h a t  h ie r n ic h t n u r  d ie  F o rm  d er B ohlen, 
so n d ern  au ch  ihre B em alu n g  au s  dem  16. J a h rh u n d e r t  
un s e rh a lten . D ie B a lk en lag en  im  F iirs te n b a u  h ab en  
d ad u rch  seh r w esen tlich  zu r S ta n d fe s tig k e it des B au- 
w erk es b e ig e tra g e n , daB sie in  e inem  S tiick  d u rc h  die 
ganze  T iefe  des B aues re ich ten . Sie w a re n  seh r eng
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gelegt und dienten oben unter dem Dachstuhl zugleich 
ais Zugbalken des liegenden Stuhles, der danach nur 
die AuBenwande belastete. Im Inneren ging in der Mitte 
aller Stockwerke ein profilierter Langsunterzug durch 
die ganze Lange des Bauwerkes, der von gotisch aus-

Fachwerkbauten mittelalterlicher und spaterer Herkunft
vom Verfasser gemacht wurden, angenommen werden, 
dali dieses Eichenholz-Fachwerk viele Jahrhunderte 
iiberstehen kann. In dem ersten Jahr nach der Fertig- 
stellung freilich hat die nach Siiden gelegene, also dem
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gebihleten Holzsiiulen getragen wurde. Alle Teilungs- 
wande waren lediglich nachtragliche Einbauten.

Bei der Wiederherstellung seit dem Jahr 1920 
wurde diese Holzkonstruktion beibehalten, mit dem ein- 
zigen Unterschied, dafi die samtlichen Auflenwande des 
Baues aus Eichenholz-Fachwerk hergestellt wurden, 
ebenso die Hauptbinder des Dachstuhles. Es darf nach 
den Beobachtungen, die namentlich an rheinischen

yollen Sonnenbrand ausgesetzte Hauptwand des Ftirsten- 
baues (siehe die Abbildung S. 34) se.hr stark unter Jen 
Bewegungen und W indrissen im Eichenholz zu leiden 
gehabt. Es ist also bei der Verwendung von Eichen
holz-Fachwerk auf sehr sorgfaltige und lang andauernde 
Behandlung des Bauholzes Wert zu legen.

An einer Stelle ist im Furstenbau die alte Anord
nung etwas verlassen, und zwar in der schon erwahnten
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z w e i s t o c k i g e n  H a l l e ,  die neben dem oben ge- 
schilderten Speisesaal neu eingebaut ist, um eine Verbin- 
ilung zwischen dem Kinderzimmer-GeschoB und dem 
Haupt-WohngeschoB des Herzogs herzustellen. Die Form 
der Halle ist dadurch beeinfluBt, daB ein Teil der Decke 
auch hier wieder in den Dachstuhl hinein reicht. Die

n a t e (siehe den Lageplan Seite 33), ein dreistóckiger 
Saalbau, dessen Umfassungsmauern aus Stein sind und 
dessen ErdgeschoB massiv gewolbt wurde. Im I. Stock 
befand sich der Hauptsaal der herzoglichen Wohnung 
des 15. und 16. Jahrhunderts. Zwei maohtige gotische 
Holzsaulen tragen einen ganz gewaltigen Unterzug, der

Ko n g r e f i b a u ,  Grof i er  S a a l  mi t  H o l z t o n n e n g e w O l b e  auf  B o h l e n b i n d e r n .

S p e i s e s a a l  im F u r s t e n b a u  
Das Holz im Wiederaufbau der Yeste Coburg.

Abbildungen Seite 38 zeigen einen Entwurf, der mit 
einigen Anderungen ausgefiihrt ist, Aus den Zeich- 
nungen gehen die Holzverbindungen, auf die immer ein 
besonderer W ert gelegt ist, hervor.

An den Furstenbau stoBt auf der Yeste Coburg 
rechtwinklig die sogenannte S t e i n e r n e  K e m e -

auch hier den ganzen Bau der Lange nach in der Mitte 
teilt. Im dariiber befindlichen hochsten der drei Stock- 
werke waren dagegen zahlreiche kleinere Raume abge- 
tcilt. Die Last dieser Raume war aber mit der Zeit so 
schwer geworden, daB das starkę Sattelholz, das iiber 
eine der Holzsaulen zur Aufnahme des Unterzuges
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gelegt war, abgeknickt war. Der Ersatz des Sattel- 
holzes und des dariiber liegenden gleichfalls beschadig- 
ten Unterzug-Stiickes war im Wesentlichen Alles, was 
zur Befestigung der alten Holzkonstruktion gemacht 
wurde. Um aber die beiden Holzsitulen nicht abermals 
mehr ais notig zu belasten, wurde iiber dem Bauwerk

auch hier ein groBer liegender Stuhl aus Eichenholz- 
Bindern angeordnet, in dem auch noch ein Bock ein- 
gebaut wurde, der nicht nur die gesamte obere Decke des 
dritten Stockwerkes tragt, sondern auch noch das voll- 
standig ausgebaute DachgeschoB mit seinen zahlreichen 
Zimmern und Teilungswanden. —  (SchluB folgt.)

Zur Geschichte der Schwarzwald-Flófierei.
n der im Verlag von Strecker & Schróder in 
Stuttgart erscheinenden Zeitschrift „O b e r - 
d e u t s c h l a n d “ findet sich im Mai-Heft 
ein anregender Beitrag von Karl H a l t e r  
iiber die alten Gewerbe des Schwarzwaldes. 
Darin wird namentlich der heute zum gróflten 

Teil der Vergangenheit angehorenden H o l z f l o B e r e i  
mit folgenden Ausfiihrungen gedacht:

Die Stadte am Rand des Schwarzwaldes, dazu Basel, 
StraBburg, Speier und die Pfalz, waren von jeher Ab- 
nehmer von Holz aus dem Schwarzwald, besonders von 
Dielen und Bauholzem. Die Wege waren friiher aber gar 
schlecht, ohne Grundlage und Beschotterung, und so war 
eine Beforderung des Holzes auf Fuhrwerken unmoglich. 
Die einzige Mogliehkeit, es aus den Waldern heraus zu 
bringen, bot der Bach oder FluB. Diese wurde genutzt, 
vielleicht schon zur Romerzeit. Wenigstens lassen sich 
die Inschriften der in Ettlingen und Baden-Baden gefun- 
denen Steine dahin deuten. Die ersten urkundlichen Nach- 
richten iiber FloBerei stammen aber erst aus den Jahren 
um 1300. StraBburger Adelige hatten im Schwarzwald 
ausgedehnten Waldbesitz erworben und kostspielige FloB- 
kanale und Staden hergerichtet. „Item das holtz, daz do 
har komet uffe der Kintzingen, das hat der zoller noch 
da her fry gelassen“, was wohl damit zusammenhangen 
mag, daB die Kinzigorte dem Bistum StraBburg unterstellt 
waren. Aus der gleichen Zeit sind auch schon Akten iiber 
die FloBerei auf der Murg yorhanden. Zweihundert Jahre 
danach gibt Sebastian Munster in seiner Kosmographia 
folgende Darstellung: „Das Volck, so bey der Kyntzig 
wohnt, besonders umb Wolfach, ernehret sich mit den 
groBen BawhOltzem, die sie durch das Wasser Kyntzig 
gen StraBburg in den Rhein flótzen und groB Geld jahr- 
lichen erobern. DeBgleichen thun die von Gerspach und 
andern flecken, die an der Murg gelegen sind, die das 
bauwholtz durch die Murg in den Rhein bringen, gleichwie 
die von Pforzheim durch die Enz groB flótz in den Neckar 
treiben. Also mag ich auch sagen von der Tonaw, die 
ihren fluB gegen der Sonnen auffgang hat.“ Fiir die 
Folgezeit ist die Geschichte der FloBerei vom Neckar bis 
zur Kinzig urkundlich gut helegt und wir konnen ihre 
Entwicklung leicht verfolgen. Wir sehen, wie sich zur 
Regelung des Vertriebes und zur gemeinsamen Unter- 
haltung der Wasserwege genossenschaftliche „Schiffer- 
schaften“ bilden und wie aus diesen Handelsgesellschaften 
hervorgehen; wir verfolgen die Bliitezeiten der FloBerei 
und ihren groBen wirtschaftlichen EinfluB auf weite Ge- 
biete. Sie hat eine Reihe von Berufen werden lassen und 
ihnen Verdienst gebracht. Es werden Oechsner, Wieder, 
Binder, Flofiknechte, Waldhauer und Waldfiihrer genannt, 
die wir heute auch nicht einmal dem Namen nach mehr 
kennen, und es werden Waldschiffer und Rheinschiffer, 
Flofiknechte und Rheinknechte unterschieden.

Die besten Jahre waren fiir die FloBerei um 1500, nach

1700, ais die HullanderfloBerei aufkam, um 1830 und nach 
1870. Aus den dreiBiger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wissen wir, daB auf der Kinzig allein jahrlich an 250 FloBe 
zum Rhein hinausgebracht wurden. Von der Menge des 
so verfloBten Holzes bekommt man eine Vorstellung, wenn 
man liest, daB die KinzigfloBe gegen 400 m lang und 6 ® 
hreit sein durften. Die HollanderfloBerei kam nach 1690 
auf, ais sich durch die damaligen Kriege die Handels- 
verhaltnisse in Westeuropa vollig anderten. Im Sommer 
1691 wird in den Liebenzeller Forsten zum ersten Mai 
Holz fiir Holland gefallt. Einige Jahre darauf erschienen 
Niederlander Aufkaufer im westlichen Schwarzwald. Sie 
verlangen starkes Stammholz, wahrend bisher Bretter- und 
Dielenware am begehrtesten war. Auf dem Neckar, der 
Nagold, der Enz, Murg und Kinzig werden Hollanderbaume 
zu Tal gelassen und eingebunden. Auf der Murg und 
ihren Nebenb&ehen behielt man lange die urspriingliche 
WildfloBerei bei; die Holzer wurden in den Bach geworfen 
und vom Land aus mit Stangen geleitet, eine miihselige 
und gefahrliche Beschaftigung, bei der die Stamme sehr 
verdorben wurden. Im Gebiet der Kinzig aber kam man 
schon friih zum Einbinden. Selbst in den engen und kleinen 
Gebirgsbachlein vereinigte man die Stamme zu FloBen. 
Im hintersten Talgrund war ein Weiher gestaut und das 
FloB auf dem Schwellwasser zu Tal gelassen. Das waren 
wilde Fahrten fiir die „Schiffer“, wenn sie auf ihrem 
krachenden, schettemden, sich auf- und niederbaumenden 
Fahrzeug im donnemden Wasserschwall zu Tal getragen 
wurden. Auf dem Neckar und dem Rhein wurden die 
Stamme neu eingebunden und entsprechend groBere FloBe 
gerichtet. Mit einer Bemannung von 40 bis 50 Schiffs- 
leuten glitt dann das FloB die Fliisse hinunter. Ein 
Steuermann lenkte vom „Vorplatz“ aus mit den Zurufen 
..Hessenland“ — „Frankenland“ die gewaltige Schlange. 
Manche gefahrliche Stelle muBte genommen werden; be
sonders die Kolner Rheinbriicke war nicht leicht zu dureh- 
fahren. Gewóhnlich fuhren unsere Waldschiffer nur bis zu 
den Umschlagestellen am Neckar und Rhein; doch mancher 
nahm auch den Weg ins fremde Land, und die Abenteuer- 
lust erwachte. Die Volkssage bekam ihren „Hollander- 
michel“.

Auch damit ging es bei uns zu Ende. Die Eisen- 
bahnen kamen, und in die hintersten Talchen und Walder 
wurden die Holzwege gelegt. Wohl wird heute noch das 
eine und andere FloB auf dem Neckar eingebunden; das 
ist aber so selten, daB die Zeitungen durch halb Deutsch- 
land davon berichten. Die FlOBerei-Einrichtungen zerfallen 
langsam. Im Kinzigtal hat ein Hochwasser im Jahr 1896 
alles zerstort, was noch iibrig war, und im Murgtal ent- 
stehen an den Einbindestellen und Schwellweihem weite 
Stauanlagen fiir das groBe Kraftwerk. Noch ein paar 
Jahre, und unserer Jugend flillt es schwer, im vóllig ver- 
anderten Landschaftsbild mit ganz anderen Wirtschafts- 
formen sich in die Zeit der FloBerei hinein zu denken. —

Vermischtes
Holzbauweise mittels Tuchscherers geschlitzter Ring- 

diibel. Unter den neuzeitlichen Holzbauweisen ragen die- 
jenigen hervor, welche bei ihren Yerbindungsmitteln die 
Kreisform bevorzugen. Die in den zu verbindenden Holzern 
anzulegenden Nuten fiir die Verbindungsmittel konnen 
namlich bei der Kreisform gefrast oder gebohrt werden und 
erhalten so eine mehr ais zwanzigfache Genauigkeit ge°;en- 
iiber den durch Sageschnitt hergestellten Nuten. Verbin- 
dungsmittel dieser Art nennt man R u n d d i i b e l .  Gegen- 
iiber den Runddubeln bedeutet derRingdiibel mit Schlitzung, 
wie ihn die „Deutschen Holzbauwerke Carl Tuchscherer“ 
A.-G., Ohlau i. Schles., ausgebildet haben und wie er durch 
viele in- und auslandische Patente geschiitzt ist, tfnen wei- 
teren auBerordentlich groBen Fortschritt. Die Wirksamkeit 
eines Runddiibels ist namlich, wenn man von Randspannun- 
gen absieht, proportional dem Produkt aus Dubelhohe mai 
Durchmesser. Der geschlitzte Ringdubel vermag dem gegen- 
uber jedoch sowohl an seiner inneren wie auBeren Flachę 
Leibungsdrucke aufzunehmen und sowohl auf das innen- 
liegende Kernholz, wie auf das vorliegende Vorholz ab- 
scherend zu wirken. Gegeniiber gleich groBen Runddubeln 
vermag deshalb der geschlitzte Ringdubel doppelt groBe

Krafte im Fachwerkknoten anzuschlieBen oder im GurtstoB 
zu iibertragen. Aus diesem Grund ist der geschlitzte Ring- 
diibel auch zwei- bis dreifach anderen Diibelarten hinsicht
lich der Wirtschaftlichkeit iiberlegen, weil die fiir einen 
Ringdiibelknoten benotigten Eisenmengen nur etwa % von 
Fachwerkknoten mit anderen Verbindungsmitteln aus- 
machen. Die weite Verbreitung dieser Bauweise iiber die 
ganze Weit — RingdUbelbauten stehen in Amerika, Indien 
und in allen Landem Europas — nimmt deshalb nicht 
Wunder und beweist am besten die Vorziige dieser Er- 
findune-. —

Der Holzbau an den technischen Hochschulen. In der
Bauingenieur-Abteilung der T e c h n i s c h e n  H o c h -  
s c h u 1 e in K a r l s r u h e  ist dem Geh. Ob.-Brt. Prof. Dr. 
L n g e s s e r ein Lehrauftrag fiir eine zweistiindige Vor- 
lesung iiber H o l z b a u  ert.eilt worden. —

Tnlialt: Spanien und die deutschen Holzhiiuser. — Das Holz 
im Wiederaufban der Veste Coburg. — Zur Geschichte der
Schwarz wald-FlOBerei. — Yermischtes. —

Jerlaą der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin, 
r ur die Redaktion verantwori,:~v’ ' ""

W. B i l s e n s t e i n  I ___ ....................  - '
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