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it der zunehmenden Bedeutung, 
die das Holz ais Bau- und Kon- 
struktions-Material, sowie ais Ma
teriał fiir eine Reihe von Hand- 
werks-Tatigkeiten gewonnen hat; 
mit der Zunahme des den Zu- 
wachs bereits iibersteigenden Ver- 
brauches auch erhalt die K o n - 
s e r v i e r u n g  d e s  H o l z e s  
eine immer groBere Bedeutung, 

sodaB sich die Literatur in steigendem MaB damit be- 
schaftigt. Eines der jiingsten literarischen Erzeugnisse

Die Konservierung des Holzes.
werks-Verwaltungen mit ihrem Bedarf an Grubenholz 
und alle Betriebe, bei denen Holzer in groBeren Mengen 
verwendet werden und mehr oder weniger dem EinfluB 
von Erdfeuchtigkeit und Witterung ausgesetzt sind. Es 
hat nicht an Yersuchen gefelilt, bei allen diesen Be- 
trieben das Holz durch andere Materialien, Eisen, Beton 
usw., zu ersetzen, die zwar keiner Trankung, dafiir aber 
anderer Erhaltungsmittel bediirfen. Aber alle diese 
Mittel haben sich dem Holz gegeniiber nicht durch- 
setzen konnen, weil dessen vielseitige Verwendbarkeit 
von keinem der anderen Stoffe erreicht oder gar tiber- 
troffen wird. Jedoch nicht nur die Kreise der Yer-

dieses Gebietes ist ein Handbuch mit dem Titel: „ D i e  # braucher, sondern auch viele andere Wirtschaftskreise
K o n s e r v i e r u n g  d e s  H o l z e s  i n  T h e o r i e  
u n d P r a x i s“, das von zwei Verfassern herausgegeben 
wurde, von denen der eine, Dr.-Ing. F. B u b - B o d -  
m a r , Referent im Telegraphentechnischen Reichsamt 
in Berlin und Inhaber eines Laboratoriums fiir Holz- 
konservierung und Holztrankung, der andere, Rech- 
nungsrat B. T i 1 g  e r , Ministerialamtmann im Reichs- 
post-Ministerium in Berlin und langjahriger Leiter reichs- 
eigener Trankungsanstalten ist. Es liandelt sich also 
um zwei Berufene, die ein Werk herausgegeben haben, 
das ais stattlicher Band von 1006 Seiten, 4 Tafeln und 
253 Textbildem das Gebiet in umfassendstem MaB be- 
handelt und ein Handbuch sein will fiir Alle, die mit der 
Lieferung, dem Yerbrauch, der Dauer-Erhohung und 
Trankung von Holz zu tun haben und das sich selbst 
auf die Bediirfnisse der Maschinen- und der chemischen 
Fabriken erstreckt.*)

Immer zahlreicher sind nach dem Krieg die Wirt
schaftskreise geworden, die das groBte Interesse daran 
haben, die Dauerhaftigkeit des aus den Waldern ge- 
wonnenen Nutzholzes zu steigern. Denn die Holzvor- 
riite der Walder sind keineswegs unerschopflich, da die 
Zeit abzusehen ist, in welcher bei dem zunehmenden 
Yerbrauch der Zuwachs nicht mehr geniigt, den Bedarf 
zu decken, sodaB der Bestand angegriffen werden muB. 
Das Wohnhaus wird, wo die Verhaltnisse einigermaBen 
giinstig dafiir liegen, in stets steigendem MaB in Holz 
errichtet. Bei den Werken der Ingenieurkunst, bei 
den groBen Hallen, Briicken, Standem  usw. hat 
das Holz infolge der Vielseitigkeit seiner Verwendung 
und infolge seiner besonderen Eigenschaften die bis 
dahin gebrauchlichen Materialien —  Eisen und Eisen
beton — vielfach verdrangt, Hier spielt die tun- 
lichste Erhaltung des Holzes die groBte Rolle. Wenn 
man ferner bedenkt, daB die Telegraphen-Yerwaltung 
des Deutschen Reiches in ihren Linien zurzeit 
Uber einen Bestand von etwa 7 Millionen ge- 
trankter Telegraphenstangen verfiigt und daB jahrlich 
wenigstens 400 000 Stangen neu zu beschaffen sind, 
so ist bei dem hohen heutigen Preis des Holzes klar, 
daB von der Verwaltung alle Anstrengungen gemacht 
werden miissen, den Umtrieb zu verlangsamen, das heiBt 
die Standdauer der Stangen durch Anwendung geeig- 
neter Trankungs-Verfahren zu erhohen. In ahnlicher 
Lage befinden sich die Eisenbahn-Verwaltungen mit 
ihrem Schwellenbedarf, die Elektrizitats-Untemehmun- 
gen mit ihrem groBen Bedarf an Lichtmasten, die Berg-

*) Y erfa g  von  Paul P a r e y  in B er lin  S W ., 1922. 
b le ib en d er  P r e is  fiir  O k to b er  1922 1120 1\I . —

F re it

haben ein weitgehendes Interesse daran, die Dauer- 
haftigkeit des Nutzholzes zu steigern, denn die Holz- 
vorrate der Walder sind nicht unerschopflich, und ein- 
sichtige Kreise hegen die Ansicht, es sei bei dem stets 
steigenden Bedarf an Holz der Tag voraus zu sehen, an 
dem 'selbst in waldreichen Gegenden ein empfindlicher 
Holzmangel eintreten miisse.

Nun wird die Aufgabe, fiir einen bestimmten Zweck 
ein geeignetes Holztrankungs-Verfahren zu finden, da
durch erschwert, daB dieses Gebiet der Technik zwar in 
zahlreichen Einzelschriften bearbeitet ist, daB es aber 
bisher an einem Werk gefehlt hat, in dem die wissen- 
schaftlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen 
in der Holzkonservierung unter vergleichender Wiirdi- 
gung aller bekannten Trankungs-Verfahren mit den da
bei verwendeten Stoffen einheitlich zusammengefaBt 
und in iibersichtlicher Form der Allgemeinheit zugang- 
lich gemacht sind. Diesem M angel' will unser Werk 
abhelfen. Dasselbe lag schon vOr dem Krieg druckreif 
vor, es konnte jedoch bis vor Kurzem an eine Druck- 
legung nicht gedacht werden. Umso mehr ist es jetzt 
zu begriiBen, zumal es sich auf amtliches Materiał der 
Reichs - Post- und Telegraphen-Yerwaltung stiitzen 
kann und seinen Yerfassern die langjahrigen Erfahrun
gen zustatten kommen, die sie ais Erbauer und Leiter 
von Holztrankungs-Anstalten sammeln konnten. AuBer- 
dem konnte sich einVerfasser ais Inhaber eines Labora
toriums fiir Holzkonseryierung auf umfassende wissen- 
schaftliche und technische Sonderstudien stiitzen.

Bei der Abfassung des Werkes sind die in der 
Periode 1914— 1920 gemachten Erfahrungen und die 
von der Praxis neu aufgenommenen oder sonst vor- 
geschlagenen Holztrankungs-Yerfahren nebst den ent- 
sprechenden Vorrichtungen berucksichtigt. Bei der 
Behandlung des Stoffes muBte zwar der notwendigen 
W issenschaftlichkeit Rechnung getragen werden, es ist 
aber daneben yersucht worden, eine Darstellung zu 
wahlen, die es auch den ausschlieBlich praktisch vor- 
gebildeten Technikern dieses Gebietes ermoglicht, den 
Ausfiihrungen zu folgen. Auf eine kurze Beschreibung 
der chemischen und physikalischen Eigenschaften der 
wichtigsten Trankungsstoffe konnte nicht verzichtet 
werden. Fiir den Bau von Anstalten sind Winkę gegeben.

Das Werk behandelt zunachst in 11 Abschnitten in 
einer Einleitung Fragen allgemeiner Natur, wie iiber die 
Holzbestande der Erde, Yerlangerung der Gebrauchs- 
dauer des geschlagenen Holzes, finanzieller Wert der 
Konservierung des Holzes, W ert der Aufzeichnungen 
(iber die Gebrauchsdauer der impragnierten Holzer; sie
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bespricht den Manuel an allgemeinverstandlichen Dar- 
stellungen iiber den Wert der Holzkonservierung, be- 
handelt die Notwendigkeit der Konservierung des Bau- 
holzes. erwahnt die Veroffentlichungen der amtlichen 
Kommission ffir Haussclwainm-Forschungen, erortert. 
die Wahl der Konservierungsmittel und macht Angaben ■ 
iiber die Vorausb?stimmung' der mittleren Gebrauchs- 
dauer von Holzern. Der zweite Abschnitt ist der 
C h e m i e  des Holzes, der dritte seiner A n a t o m i e  
gewidmet, Der vierte Abschnitt betrachtet die Zer- 
storung des Holzes durch Insekten und andere Tiere, 
sowohl durch Land- wie durch Seetiere. Abschnitte 
von besonderer Bedeutung sind die folgenden beiden, 
von denen der fiinfte Abschnitt die Zerstorung des 
Holzes durch Filze und Bakterien, der sechste die 
Chemie der Holzpilze behandelt. Jedem Abschnitt ist 
die einschlagige Literatur kurz angefiigt. GroBe Wich- 
tigkeit fiir die Bautechnik hat der siebente Abschnitt 
iiber die naturliche Dauer der Holzer. Hauptursache 
des raschen Zerfalles des Holzes ist die Tatigkeit 
tierischer und pflanzlicher Lebewesen. Doch ist darauf 
hinzuweisen, daB eine Zersetzung des Holzes nicht 
unter allen Umstanden eintreten muB, daB vielmehr 
gewisse Ursachen, die teils in den inneren Eigen- 
schaften des Holzes, teils in auBeren Verhaltnissen be- 
griindet sind, einen £'iinstigen oder ungunstigen EinfluB 
auf die naturliche Dauer des Holzes ausiiben konnen.
So hat z. B. Rotbuche, standig unter Wasser auf- 
bewahrt, eine Dauer von Jahrzehnten, im Freien da
gegen, wo sie ungeschiitzt allen Witterungseinfliissen 
preisgegeben ist, eine Dauer von nur etwa 2—3 Jahren. 
Eiche und Larche konnen sowohl im Wasser wie auch 
unter standigem Wechsel von Trockenheit und Nasse 
eine Dauer von iiber 100 Jahren erreichen. Von Ein
fluB auf die Widerstandsfahigkeit des Holzes sind zu
nachst sein Gefiige und sein Gehalt an Saftbestand- 
teilen. Besonders dauerhaft, ist dlchtes, festes Kernholz 
mit engen Jahresringen; auch Harz und Gehalt an 
atherischen Olen (Terpentin) machen Holz dauerhaft.
Am haltbarsten ist das Kernholz mittelstarker Baume. 
Dicht.es, schweres Holz widersteht den Witterungsein
fliissen besser ais lockeres, schwammiges. Deshalb ist 
auch das Holz junger Baume nicht so dauerhaft, wie 
das alterer. Die Dauer des Holzes erhoht sich aufierdem 
mit der Menge der Farb- und Dauerstoff-Ablagerung 
im Kern. Ais Dauer- oder Kernstoffe werden die che- 
mischen Yerbindungen bezeichnet, mit denen das Kern
holz vieler Laub- und Nadelholzer durchtrankt ist und 
die sich nach dem Fallen des Baumes durch den Sauer- 
stoff der Luft dunkel farben. Je dunkler die Farbę 
des Dauerstoffes wird, je starker also die Oxydation 
wird, eine desto langere Dauer hat das Holz. Splint- 
armes Holz ist dauerhafter ais splintreiches. Das die 
Dauer des Rohholzes bedingende Gefiige wird nun aber 
wesentlich von dem Boden beeinfluBt, auf dem der 
Baum steht. Im freien Stand, bei allseitigem Licht- 
genuB aufgewachsene Baume haben kraftig ent- 
wickeltes Spatholz. Solches Holz ist dauerhafter ais 
das von Baumen, die sich in geschlossenem Bestand 
entwickelt haben. Baume, die auf heimischem Boden 
wachsen, liefern ein haltbareres Holz ais Baume, die 
auf fremdem Boden angebaut wurden. Auch das spe- 
zifische Gewicht hat EinfluB: von Holzern gleicher Art 
ist das spezifisch schwerere auch das dauerhaftere. Die 
Dauerhaftigkeit verschiedener Holzarten hangt aber 
nicht vom spezifischen Gewicht ab, denn die sehweren 
Laubholzer wie Buche, Ahorn, Birke besitzen eine viel 
geringere Haltbarkeit, ais die leichteren Nadelholzer.

Die sehweren tropischen Holzer sind allerdings in 
unserem Klima dauerhafter, ais die leichteren ein- 
heimischen. Von dem EinfluB der Hartę gilt das 
Gleiche, wie von dem EinfluB des spezifischen Gewicli- 
tes. Wichtig fur die Dauerhaftigkeit ist auch die Fall- 
zeit des Holzes. Doch gehen die Meinungen dariiber 
noch auseinander, ob Sommer- oder Winterfallung fiir 
die Dauer des Holzes am giinstigsten ist, Von groBter 
Wichtigkeit jedoch fur die Dauerhaftigkeit des "Holzes 4  
ist der Ort. an dem das geschlagene Holz zur Yer-; ' 
wendung gelangen soli. Es ist ein wesentlicher Unter-|^j
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schiod, ob das Holz dauernd unter Wasser oder standig
im Trockenen steht; ob es so verwendet ist, daB es 
bald' der Trockenheit, bald der Nasse ausgesetzt ist. 
Die Beschaffenheit der oberen Bodenschichten iibt 
einen bemerkenswerten EinfluB auf die Dauer des 
Holzes aus. S “hr lange ha.lt sich Holz in nassem oder 
gleichmaBig feuchtem Sand-, Lehm- oder Tonboden. 
IIii>r macht nur die Buche eine Ausnahme, die in uri- 
durchlassigem Boden rascher fault ais in lockerem. 
Fine mittlere Dauer zeigt Holz in trockenem Sand-, 
boden. Sehr schlecht halt sich Holz in abwechselnd 
feuchtem und trockenem Sand-, Kies- oder Kalkboden, 
sowie in humusreichem und gediingtem Boden. Nach 
Pfeil betragt die Dauerhaftigkeit in diesen Bodenarten 
nur noch etwa ein Viertel der Dauer des Holzes in 
Tonboden. Wird Holz an Boschungen oder Abhangen 
verwendet, so hat sich die Siidabdachung gefahrlicher 
ais die Ostseite herausgestellt. Es hat sich ferner 
gezeigt, daB. je geneigtfer die Flaehen sind, desto mehr 
die Dauerhaftigkeit sinkt. Nach G a y e r - M a y r  stelit 
sich die natiirliche Durehschnittsdauer der verschie- 
denen in den Boden eingestellten Holzarten so dar, daB 
ais sehr dauerhaft mit einer Dauer von iiber 12 Jahren 
zu betraehten sind Larche und Eibe. Ais dauerhaft. mit 
einer Dauer von etwa 8—12 Jahren, konnen bezeichnet 
werden WeiBeiche, unechte Akazie, Edelkastanie, Ulme 
und Kiefer. Eine geringere Dauer von nur 4—8 Jahren 
haben Roteiche, Gelbbirke, Fichte und Tanne. Die ge- 
ringste Dauer, unter 4 Jahren, zeigten Buche, Pappel, 
Erie, Ahorn, WeiBbirke, sowie das Splintholz samt- 
licher Laub- und Nadelholzer. Auch in den tieferen 
Schichten des Bodens ist die Dauer des Holzes gering, 
wenn es dem Wechsel von Nasse und Luft ausgesetzt ist. 
Rammpfahle mussen stetig unter Wasser sein: bleibt ihr 
oberer Teil nicht dauernd vom Grundwasser bedeckt, 
sondern bewegt sich der Spiegel des Grundwassers bald 
iiber bald unter dem Pfahlkopf, so schreitet die Zer- 
storung schnell fort. Die gleichen Zustiinde zeigen sieli 
bei Wasserbauten an der Meereskuste, wenn die Ramm
pfahle nicht dauernd im Wasser sich befinden,. sondern 
dem ewigen Spiel von Ebbe und Fiut unterworfen sind. 
Wo Holz nicht austrockneń und keine frische Luft zu 
ihm gelangen kann, wie in feuchten Kellern, Stallen, 
Bergwerken, da geht es rasch dem Yerderben entgegen.

Dauernd unter Wasser oder in immerwahrender 
Nasse halt sich Holz sehr lang. Besonders gute Halt
barkeit haben in diesem Fali gezeigt Eiche, WeiBbuche, 
Ulme, Robinie, Edelkastanie, Erie, Larche und Kiefer. 
Dieses Verhalten erkliirt sich aus der gleichmaBig 
kiihlen Temperatur des Wassers, aus der Aussaugung 
der die Faulnis begiinstigenden Holzbestandteile und 
aus der durch die Ablagerung von Mineralstoffen in 
den Poren allmahlig stattfindenden Yerdichtung und 
Versteinerung des Holzes. Dagegen zerfallen im Wasser 
•Yollstandig Ahorn, Birke, Esche, Linde, Pappel, RoB- 
kastanie und Weide. In immerwahrender Trockenheit 
ist die Haltbarkeit bei allen Holzern eine unbegrenzte, 
wie aefryptische Fundę bewiesen haben. Wo Holzer 
gegen Einwirkung von Feuchtigkeit geschiitzt sind, ist 
ihre Dauer sehr groB. Jedoch biiBen die meisten Holzer, 
oft allerdings erst im Lauf mehrerer Jahrhunderte, an 
Festigkeit ein, ohne daB eine beginnende Zersetzung 
bemerkbar wird. Von auBerordentlicher Dauerhaftig
keit ist auch Zedern-, Zypressen- und Teakholz. Mothes 
hat Tabellen iiber die beobachtete langste Dauer von 
Holzern aufgestellt,. Danach halten sich in immer
wahrender Nasse Pappel, Rotbuche, Esche und Birke 
10 Jahre, Ahorn und W eide 20 Jahre, Fichte 60, Tanne 
70, Kiefer 500, Larche 600, Eiche 700, WeiBbuche 750, 
Erie 800 und Ulme 1000 Jahre. In weehselnde_r Nasse 
und Trockenheit vermindern sich diese Zahlen bei 
Pappel auf 1—3, Erie 2— 5, Birke 3— 5, Weide 4—5, 
Ahorn 5— 10, Rotbuche 5— 10, Esche 3—20, Fichte 
20—45, Tanne 25—50, Kiefer 80—-120, WeiBbuche 80 
bis 130, Larche 90— 150, Ulme 100—180 und Eiche 
120—200 Jahre. In immerwahrender Trockenheit 
konnen sich diese Zahlen auf 400 Jahre bei Erie bis 
auf 1800 Jahre bei Eiche steigern. —

(Fortsetzung folgt.)
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Grnndr i f i  d e s  E r d g e s c h o s s e s .  

21. Oktober 1922.

Holzernes Einfamilienhaus 
von Otto Wulle.

nserenebeu«tehen- 
den Abbildungen 
stellen ein nach 
denEntwiirfen des 
Architekten Otto 
Wu l l e  in Dresden 

eirichtetes Einfamilienhaus in 
Holz dar, das sich durch ge- 
schlossene Form des Grund- 
risses und durch charakte- 
ristische Erscheinung des Auf- 
baues auszeichnet. Das Haus 
liegt an einem Abhang und ist 
teilweise unterkellert. Es be
steht lediglieh aus einem 
GeschoB, das auf die engste 
Form des Wohnens beschrankt 
ist. Es ist ein Sommerhaus und 
genau in die Himmelsrichtung 
' estellt. Der bedeckte Zugang 
erfolgt von W esten von einer 
plattengedeckten Plattform 
aus. Unter der Oberdachung 
des Einganges liegt auBerhalb 
des Hauses der Abort. Der 
Besucher betritt zunachst die 
Diele, von der aus eine Treppe 
nach dem DachgeschoB fiihrt. 
Yon der Diele erfolgt ein Zu
gang zur Kuchę, die jedoch 
noch einen Zugang unmittel
bar von auBen besitzt. Neben 
der Kiiehe liegt die Wohn- 
stube, hinter dieser nach Nor- 
den der Schlafraum. Stube 
und Schlafraum haben Fenster 
nach Osten. Dem Wohnraum 
ist nach hinten eine Yeranda 
vorgelagert, die unmittelbaren 
Zutritt zum Wohnraum ge- 
Vahrt, der auch mit der 
Kiiehe verbunden ist. Diese 
hat erkerartige Eckfenster er
halten, sodaB von ihr aus 
Yeranda und Haupteingang 
beobachtet werden konnen. 
Das Dach ist mit Ziegeln ge- 
deckt, das Holz ist im 
AuBeren dunkel getont, das 
Holzwerk der Fenster weiB 
gestrichen. Das UntergeschoB 
ist aus Findlingen gemauert. 
Im Inneren ist der Farbę eine 
bescheidene Mitwirkung ein- 

geraumt. Dunkles Holz, weiBe Fenster, gefallige 
Mobel, bunte Stickereien und ein farbig glasierter 
Thonofen verleihen dem Raum behagliche Wohnlich- 
keit. —

Yerm ischtes.
Der Eingang der Hetzer’schen Bauweise in Italien wird 

in einem Beitrag der „Schweizerischen Bauzeitung:" aus 
der Feder des Ingenieurs Th. B a c h  m a n n  in Mailand 
behandelt. Es ist das L e h r g e r i i s t  f i i r  d i e  T i b e r -  
B r i i c k e  P o n t e  S a n  G i o v a n n i ,  o s t l i c h  v o n  
P e r u g i a  in Umbrien. Die mittlere Offnung dieser drei- 
bogigen Betonbriicke, eine Offnung von einer Spannweite 
von 38m im Lichten, wurde zur Sicherung gegen Uber- 
rasehungen durch plotzliches Hochwasser durch ein frei 
gespanntes Lehrgeriist uberbriickt, das nach Hetzer’schen 
Grundsatzen gebaut wurde, die in der Schweiz schon seit 
einem Jahrzehnt fiir weit gespannte Hallen und fiir FuB- 
ganger-Stege. seit 1916 auch fiir Lehrgeriiste verwendet 
werden. Das Lehrgeriist des Ponte San Giovanni besteht aus
7 in Abstanden von je 1̂ 10 m angeordneten Bindem. Diese 
sind 36,70 m weit gespannte Parabeltrager, die mittels Sand- 
topfen auf Bocken ruhen. Diese sind, an die FluBpfeiler
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angrlehnt. auf Yorspriingen der Pfeilerfundamente gelagert. 
Druckgurt und Zugband sind aus Iletzerholz, „legno com- 
j><,st<>". hergestellt. Der Obergurt besitzt einen konstanten 
Ouerschnitt von zweimal 15X55em, der Untergurt einen 
solchen von 15X45cm. lnsgesamt wurden nach der 
„Schweiz. Bztg.“ 78cbm Hetzerholz verwendet; dazu traten 
55 cbm anderes Bauholz fiir die Fiillglieder, Querverbindun- 
gen und die Auflager-Bocke, sowie 6,54 Eisen fiir die 
Laschen und Bolzen. Ais Beanspruchung des Hetzerholzes 
wurden 120ks/qm zugelassen und die Binder mittels eines 
Cremona-Planes berechnet. Dabei sind die Zugspannungen 
in den Knotenpunkten nicht beriicksichtigt, wohl aber die 
Momente im unmittelbar belasteten Obergurt. Die beiden 
Glieder des Druckgurtes sind je in der Mitte zwischen zwei 
Vertikalen verbunden, um sie gegen Ausknicken zu sichern. 
Sowohl Druckbogen ais Zugband sind zweimal gestofien 
und in Stiicke von 12,50 m Lange zerlegt. Die Verlaschung 
erfolgt durch seitliche, 12mm starkę Bleeh?. Beide Gur- 
tungen der Binder wurden mit einer Oberhohung von 8 cm 
in Brtickenmitte auf dem Arbeitsplatz in Mailand fertig 
hergestellt und auf der Baustelle zusammen gesetzt. Die 
Montage erfolgte auf einer Arbeitsbtihne, die auf 3 im Flufi- 
bett aufgestellten Jochen ruhte. Bei Yollbelastung von 
850' wurde im Scheitel eine groBte Einsenkung von 9 cm 
gemessen.

Der Entwurf zum Lehrgertist stammt von Ingenieur 
Th. B a c h m a n n  in Mailand und wurde im Ingenieur-Btiro 
Giovanni R o d i o daselbst hergestellt Die Konstruktion 
die sich vort.refflich bewahrt hat, wurde im Herbst 1920 
von der Holzbau-Firma P a s ą u a l i n  & V i e n n a  in Mai
land ausgefiihrt, weiche die Hetzer-Patente fiir Italien 
besitzt. Weitere Lehrgeriiste fiir einen Yiadukt und eine 
Bogenbriicke waren im vergangenen Friihjahr in der Aus
fiihrung begriffen. Die Binder des Lehrgeriistes der Tiber- 
Briicke bei Perugia wurden spater fur das Dach einer Luft- 
sehifihalle in Sesto Calende am Langen-See verwendet. ■—

Das Lamellen-Dach. Die Bautechnik ist auf dem 
Gebiet der Dachkonstruktion noch auf dem Stand des 
friihesten Mittelalters stehen geblieben. Bis heute werden 
die Dacher, im Besonderen die unserer Wohnhauser, genau 
noch so gezimmert, wie vor vielen hundert Jahren. Gerade 
unsere Zeit, der es nicht nur an Wohnungen, sondern auch 
an Materiał und gelernten Arbeitskraften fehlt, verlangt 
auch auf diesem Gebiet ein wirtschaftlicheres Arbeitsver- 
fahren, vor Allem die Moglichkęit maschineller Herstellung 
und die Ausnutzung des Holzes in der statisch vorteil- 
haftesten Weise. In der Regel werden heute bei der Dach
konstruktion ausschlieBlich Holzer yon rechteckigem Quer- 
schnitt verwendet. Auf dem Gebiet der Eisenkonstruktion 
ist die Material-Ausnutzung ungleich besser, solange die 
statischen Vorteile der Profileisen gegeniiber dem Stab- 
eisen von rechteckigem Querschnitt benutzt werden. Das 
starre Festhalten des Baugewerbes an den liberlieferten 
Arbeitsweisen, sowie das MiBtrauen in Baukreisen gegen
iiber neuen Bauweisen haben bewirkt, daB die Neuerungen, 
die bereits- im Eisenbau durchgefiihrt sind, im Holzbau nur 
eine beschriinkte Aufnahme gefunden haben.

Sollen heute fiir ein bestimmtes Bauvorhaben die 
Dacher hergestellt werden, so geschieht das nach folgen- 
dem umstandlichen Verfahren: Zunachst wird eine maB- 
stabliche Zeichnung angefertigt, danach werden Holzlisten 
aufgestellt, die Holzer hiernach auf bestimmte Lange und 
Abmessung bestellt, Verfrachtet, auf dem Werkplatz auf- 
gerissen, verzimmert und zusammengezeichnet, nach alter 
Zimmerer-Art. Das fertig abgebundene Holz wird wieder 
yerladen und verfrachtet, um endliclr an Ort und Stelle 
aufgeschlagen zu werden. Die bunten Bander des Richt- 
baumes auf hoher Giebelspitze kronen endlich, nach alter 
Fberlieferung, das umstandliche Werk.

Einen gewissen Fortschritt bedeutet das B o h 1 e n - 
b i n d e r - D a c h .  Hier werden die einzelnen Binder durch 
Zusammensetzen von bogenfórmigen Brettstticken in zwei 
bis drei Lagen mit versetztem StoB — weshalb die Lagen- 
stiicke untereinander verschieden sein miissen — her
gestellt. Diese Bohlenbinder in Bogenform ermoglichen 
schon gewisse Ersparnisse an Holz; sie lassen sich auch 
typenmaBig herstellen, aber immer nur fur Dacher von vor- 
weg bestimmter Tiefe oder Spannweite. AuBerdem er- 
fordern Dacher dieser Art weitgehende Handarbeit, besón- 
ders durch das Nageln der aus mehreren Brettlagen 
bestehenden Binder. Das Nageln muB iiberdies sehr sorg- 
faltig und gewissenhaft ausgefiihrt werden, ist also ziemlich 
umstandlich und zeitraubend. Die Nagel miissen auf der 
Riickseite vorschriftsmaBig vernietet werden. Gerade dieses 
Yernieten oder Umschlagen der Nagel verursacht haufig 
ein ReiBen der einzelnen Brettlagen und bringt hierdurch 
eine gewisse Unsicherheit in die Konstruktion. Dazu 
kommt noch, dafi man heute statt der friiher venvendeten
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geschmiedeten Nagel nur Drahtstifte zur Yerfiigung hat, 
die dem Durchrosten ausgesetzt sind.

Diese Nachteile sucht das neue. nach Yorschlagen des 
Stadtbaurates F. Z o l l i n g e r  in Merseburg konstruierte 
L a m e 11 e n - D a c h zu vermeiden. Es wird zusammen- 
gesetzt aus einzelnen, ganz gleichartig ausgebildeten Brett- 
lamellen, die in groBertn Mengen auf Yorrat maschinell her
gestellt werden, sodaB ohne besondere Vorrichtung jeder- 
zeit mit der Aufstellung jedes beliebigen Dachstuhles an 
Ort und Stelle begonnen werden kann. Das Aufstellen des 
Lamellen-Daches ist so einfacli, daB es durch ungelernte 
Leute erfolgen kann. Mit der Lamelle liiBt sich jedes Dach 
jeder Form, Spannweite und Ausdehnung herrichten; man 
ist somit nicht mehr an bestimmte Holzciuerschnitte und 
-liingen gebunden. Dachfenster konnen an jeder beliebigen 
Stelle angeordnet werden. Die Reparatur des Lamellen- 
Daches ist sehr einfacli. da man die etwa beschadigten 
Lamellen an jeder beliebigen Stelle durch LoSen der 
Bolzenmuttern auswechseln kann. Das Lamellen-Dach 
ergibt eine statisch einwandfreie Konstruktion, dereń Yer
bindung besser ais jeder Zimmererverband ist. In 
statischer Hinsicht wird das Holz in der giinstigsten Weise 
beansprucht. Schwachungen durch Zapfenlocher und Ober- 
blattungen fallen fort. Die ganze Flachę bildet zusammen 
eine statische Einheit. sodaB Einzellasten auf die ganze 
Dachflache iibertragen werden. Der Transport ist infolge 
der geringen Holzmengen und der liandlichen GroBe der 
Lamellen einfacli und billig. Das Herstellen der Lamellen 
erfolgt auf der Maschine nach Schablone durch angelernte 
Maschinenarbeiter. An Maschinen sind lediglich die iiberall 
in modernen Betrieben vorhandenen Kreissagen, Band- 
sagen und Bohrmaschinen erforderlich. Ais Materiał wird 
liandelsiibliche rissefreie Bretterware von bestimmter Breite, 
je nach Art und Spannweite des Daches, verwendet.

Je nachdem man geschweifte Lamellen verwendet. 
lassen sich gewolbte Dachkonstruktionen in unbeschrank- 
ter Form herstellen. Der Zusammenbau erfolgt in einfach- 
ster Weise durch SchloBsehrauben zunachst zu einem Netz- 
system, das auf den rechnerisch ermittelten, nótwendigen 
Querschnitt in statisch giinstiger Form gebracht wird.

Fiir den kleinen Wohnhausbau mit ausgebauten Dach- 
riiumen ist die gebogene Form infolge der besseren Raum- 
ausnutzung giinstiger. Man erreicht hier mit weniger 
Mitteln und geringeren Kosten dieselben Vorteile, wie sie 
das Bohlenbinder-Dach und das an sich wesentlich teuerere 
Mansarden-Dach aufweisen. Die Ausnutzung des Holzes 
ist wesentlich giinstiger, der Holzverbrauch geringer, und 
man erreicht einen vollstandig von Yerbandholz, Stiitzen 
und Streben freien Dachraum, der dem Ausbau jeden Spiel- 
raum laBt. Die Ersparnisse betragen beim Lamellen-Dach 
gegeniiber der iiblichen Bauweise etwa 40 v. II. —

Im Fbrigen kann auch auf massiyem Unterbau ein 
Siedlerhaus zweistockig vollig nach Lamellenkonstruktion 
errichtet werden. Im Besonderen eignet sich das Dach in 
hervorragender Weise fiir landwirtschaftliche Bauten jeder 
Art, vor Allem fiir Scheunen, die ebenfalls iiber einem 
Sockel ganz aus Lamellen erbaut werden konnen.

Die Yorteile des Lamellen-Daches bestehen in erster 
Linie darin, daB die Einzelteile in groBen Mengen vorrJttig 
gehalten werden konnen, und daB man jederzeit in der 
Lage ist, aus diesen Vorrats-Lamellen jeden Dachstuhl bc- 
liebiger GroBe aufbauen zu konnen. Der Fali, daB man 
haufig, wie es heute noch oft vorkommt, wochenlang auf 
den Dachstuhl warten muB, weil man Holzer bestimmter 
Abmessung braucht, wird ausgeschaltet. —

Architekt E. F. B e r k i n g in Berlin-Neukolln.
G esch aftlich e M itteilungen.

Ruckerstattung von Ausfuhr-Abgaben. Bei Ausfuhr- 
Bewilligunjen, die nach dem 1 . Juni 1922 erteilt wurden 
und bei denen v o r Erteilung der Bewilligung ein Yerkauf 
des Yaluta-Betrages gegen Papiermark (Kurssicherung) 
stattgefunden hat, kann eine teilweise Riickzahlung der 
Ausfulir-Abgabe erfolgen, sofern der Kurs der ausliin- 
dischen Wahrung, zu dem die Kurssicherun'>- bzw. der Yer
kauf einer Anzahlung stattgefunden hat, mindestens 
33Mi v. H. niedriger war ais der Umreclmungskurs zur Zeit 
der Erteilung der Bewilligung.

In allen Fallen, in denen vorstehende Voraussetzungen 
zutreffen,- ist die Geschaftsstelle gern bereit, Auskunft lirKr 
die nótwendigen Schritte und Formalitaten zu erteilen. — 
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