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(SchluB). Hierzu die Abbildungen Seite 42 und 43. 
er H e r z o g i n b a u  auf der 
Veste Coburg, jetzt ein Museums- 
bau, bestimmt zur Aufnahme von 
Schlitten, Wag<?n, Waffen und
im Zwischen- und DachgeschoB 
fiir die Kupferstich-Sammlung 
bestimmt, war friiher ein Korn- 
haus. Die unregelmaBigen Um- 
fassungsmauern umschlieBen im 
ErdgeschoB eine einheitliche 

groBe Ausstellungshalle, die durch den gesamten Her
zoginbau geht. Bei der Wiederherstellung verlangte 
der herzogliche Bauherr, daB die auBere Fenster-Ein- 
teilung nach dem groBen inneren Burghof der Yeste 
Coburg vollig unberiihrt bleibe. Es ergab sich daraus 
fiir das Innere die eben erwahnte hohe ErdgeschoB- 
Halle, dariiber ein niedrigeres ZwischengeschoB ais 
Lagerraum fiir die Tausende von Kupferstichen, auBer- 
dem war aber ein Ausstellungssaal verlangt, der nur 
in den Dachstuhl hineingebaut werden konnte. Die 
Abbildungen Seite 43 geben die Langsschnitte und den 
Querschnitt, sowie ein Schaubild des reizvollen 
Raumes, der dadurch entstanden ist. Die Dachbinder 
liegen frei im Raum und bilden ohne jede Profilierung 
nur durch die Farbę und das Gefiige des Holzes einen 
auBerordentlich malerischen Schmuck des Raumes. 
Zwei Reihen Fenster sind auf der westlichen Langs- 
seite des Saales angeordnet, die auBerste schrage nach 
der Dachtraufe zu ist durch senkrechte Fachwerkwande 
abgeteilt. Der Saal hat sich ais Ausstellungsraum seit 
Jahren bestens bewahrt.

Wahrend die bisher kurz behandelten Bauten zum 
groBten Teil aus alten Mauern und Einbauten be- 
standen, war der Museumsbau, der friiher die natur- 
wissenschaftlichen Sammlungen auf der Yeste Coburg 
barg, so baufallig, daB hier ein Abbruch der zum Teil 
noch romanischen Mauern bis auf die Kellergewolbe 
notig war. An anderer Stelle wird Gelegenheit sein, 
uber die vor der Wiederauffiihrung des groBen Saal- 
baues, der jetzt hier errichtet wird, notwendigen tiefen 
Felsgriindungen zu berichten. Hier soli uns vor allen 
Dingen die Verwendung des H o l z e s  a i s  M o n u -  
m e n t a l - B a u s t o f f  beschaftigen. Der n e u e  
K o n g r e B b a u  enthalt im ErdgeschoB steinerne Ge
wolbe. Dariiber bei dem ostlichen Teil zwei Ausstel- 
lungs-Geschosse, das untere mit kleineren Pfeilem , die 
eine Holzdecke tragen, das obere mit holzernen Saulen, 
die gleichfalls eine sichtbare Balkendecke aufnehmen. 
Uber dem ganzen Bauwerk ist auch hier ein liegender 
Stuhl von 15 m Tiefe angeordnet, damit nur die AuBen- 
wande durch die gew altige Last des Dachwerkes ge-

troffen werden. Der sehr sorgfaltig durchgearbeitete 
Yerband des Dachstuhles gewahrleistet hoffentlich eine 
lange Dauer des Bauwerkes. Der Hauptraum aber 
dieses Saalbaues, der fiir die Abhaltung von Kongressen 
aller Art bestimmt ist, ist ein Saal von 21 m Lange und 
10 m Hohe bei 12 m Breite. Er ist mit einem gotfcchen 
Tonnengewolbe iiberdeckt, das auf 6 starken spitz- 
bogigen Bohlentragern ruht. Zwischen den groBen 
Bohlentragern sind noch je 4 gradformige Bohlenspitz- 
bogen angeordnet, die das spitzbogige Holztonnen-Ge- 
wolbe tragen. Nur 4 groBe Zugbalken der Dachbinder 
durchschneiden den Raum, dessen Gewolbescheitel 
10 m iiber dem FuBboden liegt und damit etwa 3,5 m 
iiber die Dachtraufe hinaus in den Dachraum hinein- 
schneidet. Auch hier ist also der Hauptraum des 
Bau es, dessen Umfassungsmauern spitzbogige Nischen 
aus Sandsteinąuadern bilden, mit einer freitragenden 
Holzdecke tiberwolbt, und damit dem Holz bei einer 
RaumgroBe von 12 :21 m eine bedeutungsvolle Aufgabe 
zuteil geworden.

Leider muBte bei diesem vornehmsten Bau der 
Veste Coburg, da er nach dem Krieg und nach der 
Revolution auszufiihren war, auf die Verwendung von 
Eichenholz verzichtet werden.

Auch auBer den Hauptbauten ist das Holz auf der 
Veste Coburg zu zahlreichen Nebenanlagen herange- 
zogen. So zu den malerischen Welirgangen, zu einem 
reizvollen Brunnen-Uberbau im Hof und zu Schuppen- 
und Stallbauten. Uberall ist versucht, mit einer male
rischen Wirkung, die das Holz weit mehr wie der Stein 
bietet, eine Anordnung zu vereinen, die Schaden durch 
die Witterung nach Moglichkeit vorhindert.

AuBerhalb der Veste, auf einer Bastion, erhebt 
sich zu FiiBen des Gastehauses ein kleiner Fachwerk- 
bau, der a l s E r f r i s c h u n g s h a l l e  wahrend des Um- 
baues der Gastwirtschaft gedient hat. Vor dem Haus 
ist durch Uberkragung des Dachgeschossęs eine sehr 
geraumige iiberdeckte Halle geschaffen. Im Inneren 
wird das gesamte ErdgeschoB durch die Kuchę und den 
Schankraum, Abb. Seite 42, eingenommen. AuBen und 
Innen ist das Fachwerk durchweg sichtbar gelassen und 
im Inneren sind die Putzfelder mit farbiger Malerei 
versehen.

So ist dem Holz beim Wiederaufbau der Veste 
Coburg eine Mitwirkung in weitest gehendem MaB zu- 
gewiesen und damit diesem edlen Baumaterial wieder 
die Stellung ais eines monumentalen Baumateriales er- 
neut gegeben worden, die es in vergangenen Jahrhun- 
derten gehabt, aber nach dem Aufkommen der Herr- 
schaft des Eisens und des Eisenbetons voriibergehend 
yerloren hatte. —

Vermischtes.
Verdubelte Balken. In einem Aufsatz des „Bau- 

ingenieurs“ (Heft 8, vom 30. April 1922) stellt Fr. E n g e s s e r  
in Karlsruhe Betrachtungen iiber v e r d i i b e l t e  B a l k e n  
an. Die verdiibelten Balken konnen hinsichtlich ihres 
statischen Verhaltens ais eine Art Rahmentrager angesehen 
werden. Es entsprechen hierbei die Diibel (Klotzel) den

Pfosten, die Balken den Gurtungen, dereń hohe Neben
spannungen (Biegungsspannungen) stark an der Aufnahme 
der auBeren Kraftmomente, an der Lastubertragun^ mit- 
wirken. Bei vollkommen unnachgiebigen Diibelyerbindungen 
ware fiir einen Mitteląuerschnitt des Rahmentragers (in der 
Mitte zwischen zwei Diibeln) der Verlauf der Normal- 
spannungen der gleiche, wie bei einem Vollbalken von
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gleichem Querschnitt. Die Spannung der liuBersten Fasern 
des verdubelten Balkens (Rahmentragers) ist bei yoll- 
kommen imnachgiebigen Diibeln in den Mittelquerschmtten 
ebenso groB, wie die des entsprechenden Vollbalkens. Ge- 
wóhnlich nimmt man an, daB sich die Gurtkrafte gleich- 
mafiig iiber die Beriihrungsflachen zwischen Diibel- und 
Einzelbalken yerteilen; das ist jedoch nur dann statisch 
moglich, wenn die Einzelbalken durch Schraubenbolzen 
fest zusammen gehalten werden. Es konnen sich dann

Yerschiebungen der Angriffsstellen der Gurtkrafte, die umso 
groBer werden, je groBer das Yerhaltnis der Hohe der Diibel 
zu ihrer Lange ist. Durch diese Nachgiebigkeit der Diibel- 
yerbindungen erleidet das gesamte Kraftespiel des Tragers 
eine Anderung; es treten zu den „Stammwerten“ noch die 
„Zuschlagwerte“. Die Schubkrafte werden um die Zuschlag- 
werte kleiner und dementsprechend fallen auch die Bean
spruchungen der Diibelverteilungen kleiner aus. Anderseits 
aber werden die positiven Biegungsmomente durch die Zu-
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gleichzeitig noch lotrechte Riickspannungen zwischen 
Einzelbalken und Diibel einstellen, welche das infolge des 
aufierzentrischen Angriffs der Krafte auftretende Dreh- 
moment aufheben. Wird kein Gegenhalt durch Schrauben
bolzen geboten, so konnen keine Querpressungen auftreten 
und die Schubkrafte konnen sich nicht gleichmaBig iiber die 
Eingriffsflachen verteilen. Es wird sich jetzt ein Gleich- 
gewichtszustand ausbilden.

Infolge der einwirkenden Spannungen verformen sich 
die Diibel und die anstoBenden Teile der Einzelbalken; es 
treten wagerechte Verschiebungen ein. Die Diibel drehen 
sich etwas und erzeugen hierdurch ebenfalls wagerechte
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schlagmomente vergroBert und infolge davon auch die 
Biegungsspannungen. Bei Bruckentriigern treten die groBten 
Biegungsspannungen an den mittleren Knoten bei Yoll
belastung ein. Die Nebenspannungen, welche durch un- 
mittelbare Belastung des obersten Einzelbalkens zwischen 
den Knoten entstehen, mindern die Tragfahigkeit des 
Tragers nicht, da sie an den Gefahrstellen (oberste Faser 
am Knoten) von entgegen gesetztem Sinn wie die hier 
maBgebenden Druckspannungen sind, denselben daher ent
gegen wirken. Die Zahl der bekannt gewordenen Versuehe 
iiber die Tragfahigkeit von Diibeltragem ist sehr gering. Es 
liegen solche friihere Yersuche vor von B o c k  in der
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Wochenschrift des osterreichischen Ingemeur- und Archi- 
tekten-Vereins“ vom Jahr 1891, sowie von L e n g e l i n  in 
„Glasers Annalen“ 1910. Aus ihnen ergibt sich, daB die 
Yerteilungsziffer a je nach Materiał, Dimensionen und Ent- 
femungen der Diibel von verschiedener GroBe ist. Bei 
Tragern aus 2 Einzelbalken mit eisernen Dubeln kann die 
Yerteilungsziffer « mindestens 0,83, mit eichenen Quer- 
diibeln mindestens 0,75, mit eichenen Langsdiibeln mm- 
destens 0.81 angenommen werden. Dabei ist vorausgesetzt, 
daB die Diibel-Verbindungen nicht vorzeitig zerstort werden 
und daB ihr Sicherheitsgrad nicht unter den der Tragbalken 
herabgeht. Um dabei die Yerschiebungen an den Dubeln 
in angemessenen Grenzen zu halten, wird man die Druck- 
spannung parallel zur Faser hóchstens auf 0,9 des normalen 
Betrages steigern lassen, die Druckspannungen quer zur 
Faser hóchstens auf 0,75 desselben, mit Riicksicht auf den 
geringen Wert des Quer-Elastizitatsmoduls des Holzes. 
Femer wird man gut tun, die Schubspannungen parallel 
den Balkenfasern sehr niedrig zu halten, etwa gleich der 
Halfte des normalen Wertes, wegen der meist zu befiirch- 
tenden Schwindspannungen, insbesondere an den Balken- 
Enden. —

Die deutschen Holzlieferungen an den Feindbund. Der
deutsche Reichskommissar zur Ausfuhrung von Aufbau- 
arbeiten in den zerstorteń Gebieten forderte bis zum 23. Mai 
1922 Angebote ein ais Restmenge ftir Wiederherstellungs- 
lieferung fiir folgende Mengen: fiir Frankreich 150 000 Stiick 
Telegraphenstangen (Nadelholz), impragniert, 10 000 Kubik
meter Nadelschnittholz, fiir Belgien rohe Schwellen in Eiche, 
Buche und Kiefer (ohne Mengenangabe), 30 000 Stiick rohe 
kieferne Telegraphenstangen, 46 000 Kubikmeter Kiefern- 
grubenholz, fiir Italien rohe und impragnierte Eichen- und 
Buchenschwellen in franzosischen Abmessungen (ohne 
Mengenangabe), 60 000 Kubikmeter sagefallendes Nadel
schnittholz, 4500 Kubikmeter Fichten- und Tannenrundholz 
und 1000 Kubikmeter Eschenrundholz.

Es sind ungeheure Mengen Holz, die durch diese Lie
ferungen dem deutschen Wald entzogen werden und daher 
die Waldbestande erheblich schadigen miissen. —

Eine neue Dachkonstruktion aus Holz. Der Stadtbaurat 
Z o 11 i n g e r in Merseburg bei Halle hat eine neue Dach
konstruktion ersonnen, die die Beachtung der Fachkreise 
verdient. Sie besteht aus fabrikmaBig hergestellten La- 
mellen aus Holz. Die Lamellen liegen samtlich in der 
Flachę der Dachhaut, sodaB keine Binder erforderlich sind. 
Die Lamellen werden in rautenformigen Figuren zu einem 
Netzsystem zusammengesetzt, das durch Anziehen von 
SchloBschrauben seine Yerspannung erhalt. —

Literatur.
Die Forstwirtschaft. Stand und Aufgaben im Rahmen 

der deutschen Volkswirtschaft. Im Auftrag des Reichs- 
forstwirtschaftsrates bearbeitet von Forstmeister Robert
O r t e g e 1. Verlag von J. Neumann in Neudamm. 77 S. gT. 4°. 
Preis 20 M.

Die Schrift verfolgt das Ziel, die Erkenntnis der Haupt- 
aufgabe des deutschen Waldes, die darin besteht, a u f  
e i g e n e m  B o d e n  d e n  g a n z e n  H o l z b e d a r f  d e s
V o 1 k e s zu l i e f e r n ,  zu vertiefen und zum Gemeingut 
aller Kreise unserer Volks-Gemeinschaft zu machen. Die 
Schrift wendet sich daher an alle Kreise, die berufen sind,. 
am Wiederaufbau unserer Gesamtwirtschaft mitzuarbeiten.

Vor dem Krieg bestand wenig Anlafi fiir weite Kreise 
unseres Vólkes, sich iiber die Versorgung mit Holz, die 
eigentliche Aufgabe der Forstwirtschaft, und somit iiber 
diese selbst Gedanken zu machen. Denn was der heimische 
Wald nicht liefern konnte, wurde beąuem und verhaltnis- 
maBig billig aus dem Ausland, insbesondere RuBland und 
Osterreich-Ungarn, bezogen — vor dem groBen Krieg hat 
Deutschland e in  D r i t t e l  s e i n e s  N u t z h o l z b e d a r -  
f e s  e i n g e f i i h r t .

Das wurde anders im Krieg und in der Nachkriegszeit. 
Auf Holzeinfuhr konnen wir nicht mehr sicher rechnen. 
Wir sind in bitterer Holznot. Die Óffentlichkeit beschaftigt 
sich mit der Beschaffung des fiir die Kohlenforderung un- 
entbehrlichen Grubenholzes, des Schwellenholzes fiir unsere 
im Krieg abgenutzten Bahnstrecken, des Bauholzes fiir 
Siedlungsbauten, des Papierholzes, des Brennholzes, der 
vom Feindbund geforderten Holzlieferungen usw. Die Forst
wirtschaft — ebenso wie die Landwirtschaft — muB und 
will ihre nachhaltige Erzeugung bis zu einer Hohe bringen, 
welche die deutsche Yolkswirtschaft aus eigenem Boden 
versorgt und diese und die Geldwirtschaft des Reiches von 
der Einfuhr aus dem Ausland unabhangig macht.

Die Denkschrift gibt die gerade jetzt dringend notige 
Aufklarung iiber den augenblicklichen Stand der Forstwirt
schaft, ihre Bedeutung und Aufgabe, die Moglichkeiten

ihrer Hebung und die dafiir zu schaffenden Yorbedingungen. 
Der Yerfasser, Forstmeister O r t e g e 1, hat es verstanden, 
seine durch sinnreich entworfene Diagramme erliiuterte 
Darstellung gemeinverstandlich zu gestalten und dabei auf 
der Hohe zu halten, welche die wenn auch nicht forstlieh, 
so doch volkswirtschaftlich gebildeten Leser fordem. 
Mit Fleifi sind beweisende Zahlen zusammengetragen und 
zum grćiBten Teil in eigener Berechnung gruppiert.

Die Schrift behandelt in drei Abschnitten die Aufgaben, 
die Grundlagen und die Hebung der deutschen Forstwirt
schaft. Ein Anhang gibt vier Zahlentafeln iiber die Bewal- 
dungs-Verhaltnisse in Europa, Flachen und Ertrage der 
Waldungen Deutschlands, die Altersklassen des Hochwaldes 
und die forstwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland.

Der erste Abschnitt bespricht die Erzeugung von Wert- 
giitern. vor allem Holz, und die Wohlfahrtswirkungen des 
Waldes. Wir erfahren, was der Wald liefert, welchen Wert 
seine gesamten Erzeugnisse am Erzeugungsort fiir sich und 
im Verhaltnis zu den ubrigen Zweigen der Urerzeugung 
darstellen, welche auBerordentliche Wertsteigerung das 
Holz durch Verfrachtung, Veredelung und Verarbeitung 
erfahrt und welche Bedeutung ihm ais Grundlage fiir 
Arbeitsverdienst und Volkseinkommen zukommt.

Der zweite Hauptabschnitt unterrichtet iiber die dem 
deutschen Wald noch eingeraumten Boden mit Streiflichtern 
auf Siedlungspolitik, iiber die den Wald zusammensetzenden 
Holzarten und die Altersklassen-Verhaltnisse; daran schlieBt 
sich das fiir die heutigen Verhaltnisse besonders wichtige 
und entsprechend eingehend bearbeitete Kapitel iiber die 
Art und Organisation der forstlichen Arbeit und die Lohn- 
und Gehaltsverhaltnisse. Achtstundentag, Yerbot von Ober- 
stunden, Verbot der Stiicklohnarbeit werden vom forst
lichen Standpunkt aus besprochen. die Lohne der Land- 
und der gewerblichen Arbeiter in Vergleich gestellt. Der 
Unterabschnitt iiber Verzinsung und Holzpreise fiihrt auf 
Grund eingehender Berechnungen den Beweis, daB trotz 
der hohen Holzpreise die forstlichen Bodenertragswerte 
noch geringer sind ais vor dem Krieg. Bemerkenswert sind 
die Angaben des Verfassers, daB von Natur einige 40 baum- 
bildende Holzarten im deutschen Wald heimisch sind, was 
zwar eine ziemlich geringe Zahl ist im Vergleich zu dem 
auBerordentlich artenreichen Wald in Nordamerika, oder 
vollends im Yergleich zu dem Artenreichtum der tropischen 
Walder, daB die Arten aber'geniigen, um so ziemlich allen 
Standorten der deutschen Waldgebiete und allen Bediirf- 
nissen des Holzmarktes gerecht zu werden. Im Ubrigen ist 
seit 200 Jahren versucht worden, den deutschen Wald durch 
eine groBe Zahl nordamerikanischer, russischer, sibirischer. 
japanischer und subtropischer Holzarten zu bereichern und 
auch heute dauern diese Yersuche noch fort.

Eine Tabelle iiber die Bewaldungs - Yerhaltnisse in 
Europa ergibt, daB das Deutsche Reich 1913 13 996 000 ha 
Waldflache besafi, die sich nach dem Krieg durch Abtren- 
nungen an Memelland, Danzig, Polen, Bohmen, Danemark, 
Belgien und Frankreich auf 12 586 000 ha verminderten. Das 
waldreichste Gebiet war vor dem Krieg RuBland mit 187 
Will. lla, dann folgten Finnland mit 20 215 000 ha, Schweden 
mit 19 591 000 ha, Deutschland mit 13 996 000 ha und Oster- 
reich mit 12 586 000 ha. In Deutschland verfiigte PreuBen 
iiber das groBte Waldgebiet mit 8 435 808 ha, ihm folgte 
Bayern mit 7 412 410 ha.

Im dritten Hauptabschnitt werden zunaehst- die Mittel 
zur Verbesserung der forstlichen Technik besprochen. So- 
dann werden unter den forstpolitischen MaBnahmen erortert 
die Verschiedenheiten von Staats- und Privatwald, die 
Fragen der Sozialisierung und Staatsaufsicht, die Wald- 
fideikommisse, die Forstberechtigungen, die Abgrenzunfr 
von Wald und Feld, die Nutzungen von Waldstreu und 
Waldweide, die Holzzolle. Den SchluB dieses Abschnittes 
bildet die Besprechung der Aufgaben auf den Gebieten der 
Wissenschaft und des Unterrichtes, des Yereinswesens, die 
Berufsvertretungen und der Staats-, insbesondere der Staats- 
forstverwaltung. Eine selbstiindige forstliche Berufsver- 
tretung wird gefordert ais erste und unerlaBliche Yoraus- 
setzung einer Hebung der Forstwirtschaft.

Die Denkschrift weist ohne Schónfiirberei auf Mangel 
und Besserungsmoglichkeiten hin. Sie diirfte die Ober- 
zeugung wecken, daB die Forstwirtschaft ihr Ziel. die Ver- 
sorgung des deutschen Yolkes mit Holz sicherzustellen und 
den Wald in einen auch die Wohlfahrtswirkungen ver- 
niirgenden Zustand zu bringen, nur bei verstandnisvoller 
rorderung durch alle Kreise unseres Volkes erreichen 
kann. —
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