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Wetterschutzdach auf dem Erbschenkgut in Langenreichenbach bei Torgau.
j ie Anwendung’ der b i e g u n g s -  

u n d  s c h u b f e s t p r o f i ■
l i e r t e n  „ L e i c h t h o l z t r a -  
g e r“ (D. R. G. M. Nr. 788 199, 
KI. 37b, Bmstr. Bernh. W . K r a -  
m e r , Leipzig) f ii r D a i i e r -  
b a u t e n  i n  d e r  L a n d w i r t -  
s c h a f t ist aus den drei Abbil
dungen der umstehenden Seite 
mit aller Klarheit ersichtlich. 

Auf dem Erbschenkgut Langenreichenbach ist ein zwi
schen Scheunen- und Stallbauten bisher offen gebliebe- 
ner Hofraum, zwecks besserer Unterbringung und zum 
Schutz der einfahrenden vollbeladenen Erntewagen 
gegen Witterungs-Unbilden, mit einem nach den Planen 
der Arch. J. und W. S c h u h k n e c h t  in Leipzig ent- 
worfenen, vom Yerfasser dieser Zeilen konstruierten 
und vom Baumeister K r a m e r  ausgefiihrten Wetter- 
dach iiberbaut worden. Die Konstruktion des Daches 
besteht aus Pfetten, Unterztigen und Oberlichtrahmen 
nach Mafigabe der aus den Abbildungen ersichtlichen 
Leichtholztrager. Die Flansche und Stege aller Trager 
sind mit einem im W asser unlóslichen Leim verleimt 
und in statisch bestimmten Abstanden derart vernagelt, 
daB biegungs- und schubfeste Yerbindungen entstehen.

Der uberdachte Hofraum ist 29 m lang und 12,5 m 
breit. Die Konstruktions-Einteilung weist im GmndriB
5 Felder mit je 5,8 m Achsenabstand in der Langs- 
richtung und 2 Felder mit je 6,0 m Achsenabstand in 
der Querrichtung zwischen den Mittelstiitzen und Fron- 
ten auf. Am Umkreis des Dreschgopels ist die Mittel- 
stutze um 2,5 m versetzt, sodaB hier ein Unterzug von
8,5 m Freilange, statt 6,0 m, entsteht. Die Oberlicht
rahmen werden von den Pfetten und Unterztigen ge
tragen. Die Dacheindeckung erfolgte mittels eiinfacher 
geteerter und besandeter Pappe auf Holzschalung.

Die 5,8 111 langen Pfetten sind 20 cm hoch, wobei 
Stege und Flansche aus 3/14 cm starken Bohlen be- 
stehen, mit einem Gesamtąuerschnitt von 126 <icm; die
6,0 m und 8,5 m langen Unterziige sind 40 cm hoch, 
wobei Stege und Flansche aus 7,5/25 cm und 10/25 cm 
starken Bohlen bestehen, mit einem Gesamtąuer
schnitt von 560 und 700 <icin. Es ist einleuchtend, daB 
bei Verwendung von Vollholzbalken bedeutend grofiere 
Querschnitte, die fiir die Unterziige nicht hatten be- 
schafft werden konnen, erforderlich gewesen waren. 
Der wirtschaftliche Vorteil in der Zusammensetzung 
der biegungs- und schubfest profilierten „Leichtholz-. 
trager11 liegt also in den gering dimensionierten 
Schnittwaren. —  Dipl.Ing. Em. H a i m o  v i c i .

V erm ischtes.
Die Holzarten des deutschen Waldes. Nach einer 

statistischen Erhebung des Jahres 1913 kamen von der Ge- 
samt-Waldflache Deutschlands von 14 221 171.8 ha etwa 
zwei Drittel auf N a d e 1 h o 1 z und etwa ein Drittel auf 
L a u b h o 1 z. Das Nadelholz breitete sich auf 9 962 101 ha 
oder 70 v. H. der Flachę aus, das Laubholz auf 4 258 648,6 ha 
oder 30 v. H. der Gesamtflache. Die Nadelholzflachen waren 
zi;m weita,us groBten Teil, mit 45,4 v. H., mit Kiefern be- 
standen. die eine Flachę von 6 462 540 ha einnahmen. Ihnen 
fclgten mit 21,5 v. H. der Flachę die Fichte oder Rottanne, 
die sich auf 3 055 034,8 ha ausdehnte. Yerhaltnismafiig 
kleine Flachę nahm die WeiBtanne mit 2,9 v. H. ein, der 
Umfang ihrer Anpflanzung betrug 414 828.9 ha, wahrend die 
Larche auf nur 0,2 v. H., auf 29 697,3 ha verbreitet war.

Von der Laubholzflache kam der groBte Teil mit 13,2 v. H. 
und 1 868 382,2 ha auf den Buchenwald und andere 
harte Laubholzer. Ihnen folgt der Eichen-Hochwald mit
5.1 v. II. oder 728 986,3 ha, dann der Mittelwald, bestehend 
aus einem Gemisch von Hochwald und Niederwald, mit
3.8 v. H. und 540 887,1 ha. Der Eichenschalwald war auf
2.1 v. H. und 300 030,6 ha der Gesamtwaldflache verbreitet; 
der Weidenheger auf 0,2 v. H. und 22 988.7 Ła und der 
sonstige Niederwald auf 2,8 v. H. und 405179.3 ha Birken, 
Erlen, Aspen und andere weiche Laubholzer nahmen
2.8 v. H. des deutschen Waldgebietes, oder 392 194,4 ha ein. —-

Die Verwendung des Holzes bei den Eisenbahnen im 
Weltkrieg. In den letzten Tagen ist aus der Feder des 
Archiyrates Wilhelm K r e t z s c h m a n n ,  der im Krieg 
Major im Generalstab des Chefs des Feldeisenbahnwesens 
war, eine Schrift erschienen iiber .,Die Wiederherstellung 
der Eisenbahnen auf dem westlichen Kriegsschauplatz11, 
die bemerkenswerte Mitteilungen enthalt iiber die Rolle, die 
das H o l z  bei diesen Arbeiten gespielt hat. Bei Wiederherstel
lung zerstórter Briicken im Feld war die S c h n e 11 i g k e i t 
der Bauausftihrung ein Haupterfordernis. Das fiihrte dazu, 
die Bauaufgaben mit den e i n f a c h s t e n  M i t t e l n  zu 
losen und alle schwierigen Konstruktionen zu vermeiden. 
Der Bau einfacher Holzbriicken, fiir die das erforderliche

Materiał meist an Ort und Stelle beschafft werden konnte, 
bildete daher bei der ersten Wiederherstellung die Regel. 
Umstandliche Holzkonstruktionen, wie yerdiibelte Balken, 
Sprengwerke und Howe-Trager, dereń Bau im Frieden viel- 
fach auf den Ubungsplatzen der Truppe geiibt wurde, fanden 
im Krieg keine oder nur sehr seltene Anwendung. Ihr Ein- 
bau verlangte, wenn die Konstruktion wirksam sein sollte, 
sorgfaltige Arbeiten, die mithin viel Zeit erforderten. Bei 
den ersten Wiederherstellungen kamen meist e i n f a c h e  
B o c k  - o d e r P f a h l j o c h - B r i i c k e n  mit kurzeń Spann
weiten von 4—5 m und Holzbalken ais Tragern zur Anwen
dung. Bei den kleinen Feldteilungen dieser Konstruktionen 
geniigten ais Unterstiitzungen einwandige Joche oder Bocke, 
von denen immer je zwei durch einen Langsverband aus- 
gesteift und zu einem Fachwerkspfeiler verbunden wurden. 
Ais erster Behelf bei schnellen Wiederherstellungen wurden 
fur Unterstiitzungen bisweilen auch Schwellenstapel gewahlt. 
Unter dem EinfluB der Witterung gaben sie jedoch leicht 
nach und befanden sich unter der hammernden Wirkung der 
dariiber rollenden Last in standiger Bewegung. Die Anwen
dung eines gerammten Joches oder die Aufstellung eines 
Bockes auf gewachsenem Boden waren meist vorzuziehen. 
Zu solchen Ausfiihrungen waren die Baustoffe schnell zu 
beschaffen; diese Art der Wiederherstellung hatte aber den 
Nachteil, dafi bei den der Schiffahrt dienenden Wasser- 
straBen die Durchfahrtsoffnungen beschrankt wurden, wo
durch der Sehiffsverkehr erschwert oder zum Teil ganz 
unmoglich gemacht wurde. Dieser Nachteil konnte im Inter
esse einer schnellen Wiederherstellung des Bahnnetzes in 
den ersten Zeiten in Kauf genommen werden, da die Schiff- 
fahrt infolge der Triimmer der zerstorten Eisenbahn- und 
StraBenbriicken doch fast iiberall gesperrt war. Ais jedoch 
spater die Raumung der Wasserstrafien und darauf die 
Wiederinbetriebnahme begannen, mufiten die Briicken so 
umgebaut werden, dafi der Schiffsverkehr sich moglichst 
ungehindert abwickeln konnte. Die grofie Zahl der Ein- 
bauten, die bei den kleinen Spannweiten notig wurden, war 
ferner bei Hochwasser und Eisgang aufierordentlich hinder- 
lich, da durch die Yerengung des FluBąuerschnittes der Be-
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Ingenienr: Dipl.-Ing. Em. H a i m o v i c i  in Leipzig. Wetterdach „System Leichtholz“.

Ais weiterer Nachteil der mit kleinen Spannweiten gebau- 
ten Holzbriicken ergab sich, daB bei der grofien Zahl der 
linterstiitzungen umstandliche Rammarbeiten und fiir die 
Zurichtung der Langstrager umfangreiche, nur durch ge-
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und Abstiitzung der Trager, sowie fiir den Einbau eines 
Windveibandes nur geringe Holzarbeiten. Mit breitflan- 
schigen Tnigern bis zu 1 m Hohe lieBen sich Spannweiten 
von iiber 20 m freitragend Uberbriicken. —

stand der Brucken gefahrdet sein konnte Dies,;r 
spielte auf dem westlichen Knegsschauplatz eme gernipe 
Rolle, ais auf dem ostlichen. Hier waren ' ^  Bru ken dem 
Hochwas®'1'’ '”id dem Eisffanff besonders stark aus„esetz •

iibte Arbeitskrafte auszufuhrende Zimmerarbeiten erforder- 
lieh wurden. Das fuhrte zur Verwendung eiserner Trager. 
Diese boten die Moglichkeit, auch grofiere Offnungen frei- 
tragend zu iiberbrucken und erforderten fur Auflagerung



Fachwerkhauser am Rhein und an der Mosel. Die unten 
und auf Seite 48 dargestellten reizvollen Fachwerkhauser ge- 
hóren jenem ergiebigen Gebiet fiir die Ausbildung des deut
schen Fachwerkhauses an, das sich an den beiden Ufern der 
mittleren Rheinstrecke entlang zieht und sich auch in einige 
der Seitentaler und Gebiete dieses Stromgebietes erstreckt 
Rhein, Mosel, Westerwald 
und Hunsruck sind die 
Hauptgebiete des Westens 
des Reiches, in welchen 
das Fachwerkhaus eine 
Ausbildung von seltener 
Schonheit erfahren hat.
Neben schon friiher dar
gestellten Reispielen ge
ben auch die hier wieder- 
gegebenen einen anschau- 
lichen Begriff davon. Sie 
sind gleichfalls dem Werk 
„Rheinische Fachwerk- 
bauten“ entnommen, das 
1905 mit Unterstiitzung 
des Regierungsprasidenten 
in Trier zur Forderung

■ der heimischen Bauweise 
herausgegeben worden ist.
Sein Yerfasser, A. v.
B e h r , hat die Beispiele 
auf unermiidlichen Wan- 
derungen gesammelt. Er 
tritt damit an die Seite 
von Car l  S c h a f e r  und 
L a c h n e r ,  welche ihrer- 
seits das Gebiet der deut
schen Holzarchitektur zu 
ihrem Sonderstudium ge
macht hatten. Die beiden 
Beispiele hier sind aus 
O b e r s p a y  am Rhein.
Wie an der Mosel En- 
kirch, so bilden am Rhein 
Niederspay und Oberspay 
eine ergiebige Fundgrube 
fiir schone Beispiele der 
Kunst des Fachwerk- 
baues. Das Haus Nr. 46 in 
Oberspay ist ein Beispiel 
jener graziosen Kunst des 
Fachwerkbaues, bei wel- Hau

schon, gedriickter zu werden. Ist dieses Haus in beiden 
Geschossen aus Fachwerk erstellt, das lediglich auf einem 
niederen Steinsockel aufsetzt, so ist das reizvolle Fachwerk
haus, darunter ein kleiner Eckbau, yielleicht ein an einen 
rundbogigen Torweg anschlieBendes Pfortnerhaus, dessen 
schon gezeichnetes Fachwerk-GeschoB auf einem massiven

UntergeschoB aufsetzt, an 
das sich die steinerne Um- 
friedungsmauer anschlieBt. 
Ahnliche Verhaltnisse lie- 
gen vor bei dem Fach
werkhaus Kirch-Weg 18 in 
Cobern im Moseltal (S. 48). 
Dieses Kemp’sche Haus 
zeigt auBer der iiblichen 
gefalligen Anordnung des 
Fachwerkes das Beispiel 
einer besonders reichen 
Yerzierung in der oberen 
Halfte des dem Hof zu- 
gekehrten, aber von der 
StraBe gut sichtbaren 
Giebels. An der StraBen- 
seite setzt sich das Fach
werk nur noch 4 Gefache 
breit fort. Der iibrige Teil 
des Hauses ist, gleich dem 
hohen UntergeschoB des 
Hofgiebels, massiv ge
ma u eri. —

Das Alter der Baum- 
bestande im deutschen 
Hochwald. Nach den 
Erhebungen des Jahres 
1913 waren im deutschen 
Hochwald 4 v. II. der 
Gesamtflache von rd. 12 
Millionen ha oder etwa 
440 000 ha iiber 120jahrig;
6 v. H. der Gesamtflache 
oder etwa 736 000 ha wie- 
sen ein Alter von 101 bis 
120 Jahren auf; 10 v. H. 
der Gesamtflache oder rd.
1 154 000 ha hatten ein 
Alter von 81—100 Jah
ren. Auf 16 v. H. steigt 
die Flachę des zwischen 

e r s p a y  am E hein. 61 und 80 Jahren alten

G i e b e l a n s i c h t  und  
L a n g s e i t e  e i n e s  
F a c h w e r k h a u s e s  
in O b e r s p a y  a. Rh.

Aus: A. v. B e h r , „Rheinische Fachwerkbauten.“ Yerlag Schaar & Dathe in Trier.

cher das Fachwerk die Hausflache wie ein schones Spitzen- 
gewebe iiberzieht. Trotz alledem ist es nur ein Bau fiir 
schlichteste Wohnbediirfnisse. Die Neigung des Giebels, 
die in guter Bauzeit 60° und weniger betragt, beginnt hier

Waldes, der etwa 1 772 000 ha einnimmt. Je jiinger der Wald, 
desto groBer die Flachę; der 41—60jahrige Wald nimmt be
reits 19 v. H. der Flachę oder rd. 2 222 000 ha ein, fiir den 21 
bis 40jahrigen Wald steigt diese Flachę auf 21 v. H. oder rd.



2 443 000 ha, um beim 1—20jahrigen Wald den Hochstbetrag 
von 24 v. H. oder rd. 2 753 000 ha Flachę zu erreichen. Aus 
diesen Zahlen ergibt sich, daB von einem Yorwiegen iiber- 
reifen oder hiebreifen Waldes nicht mehr gesprochen wer
den kann. Wie O r t e g e l  in der Schrift „Die Forstwirt- 
schaft“ ausfiihrt. war in den Jahren 1893—1913 der Grad 
der Abnutzung des deutschen Waldes starker ais in irg'enu 
einem friiheren Zeitraum. Ein zuverlassiges Urteil des Ver- 
haltnisses der Altersklassen des deutschen Waldes zu em- 
ander laBt sich erst fallen, wenn man es in Beziehung^ setzt 
zu den Umtriebszeiten. Ais solche nimmt Ortegel bei aus- 
gepragt priyatwirtschaftlicher Einstellung des Forstbetriebes 
nach den Grundsatzen der Bodenreinertrags-Lehre an 60 
Jahre fiir Birken, Erlen, Aspen und andere weiche Laub- 
holzer, 80 Jahre fiir Fichten (Rottannen) und Tannen (WeiB- 
tannen), 100 Jahre fiir Kiefern und Larchen, 120 Jahre fiir 
Buchen und andere harte Laubholzer und 160 Jahre fiir 
Eichen. Diese Zahlen sind untere Werte. Unter Beruck
sichtigung dieser Umtriebszeiten ergibt sich bei Eichen 
und Kiefern ein nicht unbedeutender Mangel an hiebreifem 
Holz, wahrend bei Fichten und weiclien Laubholzem die 
Altersabstufimg einigermaBen den Umtriebszeiten entspricht. 
Bei Buchen scheint vor dem Krieg ein Altholz-UberfluB vor- 
banden gewesen zu sein, der sich aber daraus erklart, daB

F a e h w e r k h a u s  K i r c h - W e g  No .  18  
i n  C o b e r n  i m M o s e l t a l .

Aus: v. Be hr ,  „Rheinische Fachwerkbauten“. 
Yerlag Schaar & Dathe in Trier.

die jiingeren Altersklassen infolge der ausgedehnten Um- 
wandlung yon Buchen-Altbestanden in Nadelholz-Kulturen 
in den letzten 50 Jahren verhaltnismaBig gering sind. Im 
Ganzen zeigen sich Fehlbetrage in Hohe von 9 v. H. der 
Gesamtflache in den 41 bis lOOjahrigen Bestanden, denen 
jedoch ein UberschuB von 5 v. H. in den iiber 100 Jahre 
alten Bestanden und 4. v. H. der Gesamtflache in den 
Jungholzern gegeniiber steht. —

Literatur.
Die Standsicherheit der Masten und Wandę im Erdreich 

Yon Dr.-Ing. Heinrich D o r r ,  Professor am Staatstechni- 
kum in Karlsruhe. Mit 41 Textabbildungen. Verla<r Von 
Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin 1922. Preis 39 M.

Im Holzbau spielt die Standsicherheit von Holzmasten 
eine gewisse Rolle. Die Standsicherheit von einfachen 
Holzmasten oder von Masten auf Eisenbeton- oder Beton- 
fiifien kleiner Abmessungen wurden bisher meist erfahrungs- 
maBig bestimmt. Holzmasten galten und gelten noch ais 
genugend gesichert gegen wagrechte Krafte, wenn sie in 
mittelgutem Boden % bis ^  ihrer Lange in der Erde 
stecken. Die Breite und Tiefe der FuBblocke fiir schwere 
Masten berechnete man friiher nach den senkrechten Kin 
tenpressungen an der Sohlenflache des Blockes und ver 
nachlassigte vollstandig die Mitwirkung des waerechten 
Erdwiderstandes. Hierbei wurden die FuBblooke^nna " 
schwer. Neuerdings werden solche FuBblocke in der Rep-el 
unter einer gewissen Berucksichtigung des seitlichen Erd-
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widerstandes bemessen, mit Hilfe einer Formel, die I ch 
auf Grund von Versuchen vom Jahr 1913 aufgestellt hat. 
Jener Ableitung der Beziehungen zwischen dem Spitzenzug 
und den Fundamentmasten liegen weiterhin die Versuche 
zu Grunde, die Engels angestellt hat. Aber weder die Aus- 
wertung dieser Yersuche noch die Frohlich sche Ableitung 
konnen bei genauerer Priifung und bei der praktischen 
Verwertung befriedigen. Eine Aufgabe, die an den Yer- 
fasser in der Praxis herantrat, hat ihn daher veranlaBt, das 
Problem aufzugreifen und in der vorliegenden Schrift eine 
Losung mit einfachen Mitteln zu versuchen. Bei allen Unter
suchungen iiber Gleichgewichts-Zustande im Erdreich muB 
man sich nach der Ansicht des Verfassers vor Allem immer 
vor Augen halten, daB es sich bei den Berechnungsgrund- 
lagen um Grenzwerte oder Naherungswerte handelt, die 
nicht den Anspruch erheben konnen, mathematisch ptinkt- 
liche Ergebnisse zu liefern. Der Zweck dieser Untersuchungen 
war nicht etwa der, die gestellten Fragen so genau wie mog
lich nach der theoretischen Seite hin. sondern so einfach 
wie moglich fiir die praktische Verwendung zu gestalten.

Wenn ein senkrecht in den Boden eingebauter Mast 
durch einen Spitzenzug in wagreehter Richtung belastet 
ist, so wird er festgehalten vom p a s s i v e n Erddruck, den 
der Boden auszuhalten imstande ist, und zwar am untersten 

Ende des MastfuBes i n der Richtung 
des Spitzenzuges, in der Nahe der 
Erdoberflache g e g e n  jene Richtung. 
Die GroBe dieses Erdwiderstandes in 
bestimmter Tiefe muB bekannt sein, 
wenn die Aufgabe analytisch behandelt 
werden soli und man nicht lediglich 
gefiihlsmaBig die zulassige Belastung 
der Flacheneinheit im Erdreich fest- 
setzen will. Zur Bestimmung des Erd
widerstandes in gegebener Tiefe be- 
nutzt der Verfasser die „Geometrische 
Erddrucktheorie“, die Engesser 1880 
in der „Zeitsehrift fiir Bauwesen“ ver- 
offentlichte.

Der Verfasser stellt nun seine 
Versuche in einer Reihe von Abschnit- 
ten dar. Er behandelt zunachst den 
einfachen geraden Stab im Boden un
ter der Wirkung eines wagrechten 
Spitzenzuges. Darauf betrachtet er 
Masten mit oben verbreitertem FuB 
und untersucht die Beanspruchungen 
des Fundamentes auf Verdrehung. 
Zwei weitere Abschnitte sind dem 
Stab mit fester Sttitzunsr in der Erd- 
oberfiache und dem Stab mit festem 
Stiitzpunkt iiber der Erdoberflache ge- 
widmet. Ein sechster Abschnitt ent- 
halt Untersuchungen iiber die Stutz- 
wand unter einseitigem Erddruck, ein 
weiterer solche iiber lan^e Pfahle im 
Erdreich, die durch wagrechten Zug 
belastet sind. Darauf geht der Yer- 
fasser zur Berechnung von Fundamen- 
ten iiber, die auf senkrecht nach oben 
wirkenden Zug beansprucht sind. Ei- 

ĝ ene Yersuche hat der Verfasser auf einem Werkplatz in 
Karlsruhe mit 3 Holzmasten angestellt, von denen jeder 
zwei Mai eingebaut wurde. Der erste war ein Vierkant- 
holz von 23,5 : 14,5 cm Querschnitt, dessen breite Seite 
senkrecht zum Spitzenzug angeordnet wurde. Der zweite 
Mast war ein Rundholzstamm von 20 cm mittlerem Durch
messer an dem Teil, mit dem er im Boden stand. Der 
dritte Mast war wieder ein Yierkantholz von ąuadratischeni 
Querschnitt von 14 : 14 geite. Der Boden war leichter 
Rheintalsand mit tonigen Beimengungen. Die Yersuche 
haben nach der Ansicht des Verfassers ergeben, daB die 
von ihm gegebene Theorie fiir die Berechnung von Masten 
brauchbar ist und daB sie diejenigen Spitzenziige liefert, 
J61 Beij0n ke'ne bleibenden nachteiligen Verdriickungen 
des Bodens zu erwarten sind. Der gerechnete Wert des 
Spitzenzuges kann unbedenklich auch da zugelassen werden, 
wo ein iiblicher Grad von Sicherheit verlangt wird. Bedin- 
gung ist, daB der Boden krSftig gestampft wird. Bei Bauten, 
ilie nur voriibergehenden Zwecken dienen, oder dort, wo 
man starkere Yerdrehungen nicht zu scheuen braucht, kann 
man iiber die errechneten Werte hinaus gehen. —
__ _______ ______________________________ (SchluB folgt.)
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