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Die Beanspruchung bei der Formgebung von BohIen=Gurtungen.
Von Dipl.-Ing. S c h n e e m a n n ,  Studienrat der Staatl. Bauschule in Koln a. Rh.

er Parabelbinder findet seiner 
giinstigen statischenEigenschafteu  
wegen auch im neuzeitlichen Holz
bau vielfach Yerwendung. Der 
Obergurt dieser Binder, der nach 
der Parabel oder auch nach einem 
Kreisbogen gekrlimmt ist, wird 
dabei gern aus flachliegenden 
Bohlen gebiklet. Die Formgebung 
der Bohlen erfolgt entweder mit

Bezeichnet d die Dicke der Bohle uud ersetzen 

2  ̂ , so ergibt sich:
E d E d2 o ’ a== 2 R 

Bezeichnet ferner f die Pfeilhóhe des Binders und l 
seine Spannweite, und setzt man weiter fiir f:l =  1 :n, l (ri* +  4) 4 n E ,

8 n----- ; " "so wird: R
Hilfe von Biegemaschinen nach vorherigem Dampfen 
des Holzes oder durch Biegen der Bohlen iiber eine 
Lehre ohne besondere Yorbehandlung und durch Ver- 
binden der Bohlen untereinander durch Schrauben- 
bolzen, wodurch ein Zuriickgehen der Bohlen in die ge- 
streckte Lage verhindert wird. Im ersteren Fali werden 
die Bohlen in Kammern bei einer Temperatur von 
weniger ais 100 0 gedampft. Das Dampfen bewirkt, 
daB die Saftstoffe des Holzes recht wirksam zur Auf- 
losung kommen und bei erhohter Elastizitat des Holzes 
das Verziehen vermindert wird. Die Bohlen werden 
nach dem Dampfen heiB um holzerne oder eiserne 
Lehren herum gebogen und mit diesen in Trocken- 
kammern bei 40 0 getrocknet. Ein ReiBen der auBeren 
Fasern wird durch eine eiserne Schiene, die gegen die 
AuBenseite der Bohle gelegt wird und zwischen zwei 
festen Ansatzen die Bohle aufnimmt, verhiitet. Yer
suche dariiber, wie weit die Festigkeits-Eigenschaften  
des Holzes durch diese Behandlung beeinfluBt werden, 
sind bisher nicht bekannt geworden; diese Frage ware 
also noch durch Versuch zu klaren.

Uber die Beanspruchungen, die bei dem Biegen der 
Bohlen iiber eine Lehre ohne besondere Vorbehandlung 
auftreten, lassen sich dagegen recht einfache theo- 
retische Betrachtungen anstellen, die zeigen werden, 
daB die Bohlen bereits bei der Formgebung erhebliche 
Biegungs-Beanspruchungen aufzunehmen haben, die 
leicht iiber die zulassige Grenze hinausgehen konnen. 
Die alteren Lehrbiicher iiber Zimmerkonstruktionen 
geben fiir das Biegen von Bohlen iiber eine Lehre ais 
Regel an, daB das Pfeilverhaltnis der Bohle bei- 
Fichten- und Tannenholz nicht groBer ais 1 : 25 und 
bei Eichenholz nicht groBer ais 1 : 40 sein darf. Da 
das Pfeilverhaltnis des Binders durchweg groBer ist, 
so wiihlte man die Lange der Bohle derart, daB fiir die 
einzelne Bohle das vorgeschriebene Pfeilverhaltnis von 
1 :25 oder 1 : 40 bestand. Die Beschrankung des Pfeil- 
verhaltnisses hat tatsachlich aber fiir die Biegungs- 
Beanspruchung der Bohle bei der Formgebung keine 
Bedeutung, da die Biegungs-Beanspruchung nicht von 
dem Pfeilverhaltnis der Bohle abhangt, sondern von 
dem Halbmesser des Binders, der auch der Kriimmungs- 
halbmesser der Bohle ist.

Betrachten wir einen Binder mit einem nach dem 
Halbmesser R gekrummten Obergurt, so lautet die 
Gleichung fiir den Krummungs-Halbmesser der 
elastischen Linie einer Bohle des Obergurtes:

M

i (n2 +  4)
In nachstehender Tabelle sind fiir zwei gebrauch- 

liche Verhaltnisse von n und fiir verschiedene Stiitz- 
weiten die Biegungs-Beanspruchungen errechnet, wobei 
fiir E =  100000 kg/qcm gesetzt ist.I in m =  5,00 10,00 15,00 20,00 25.00 30,00 35,00 40,00u in Jn=8 =  94 47 31 24 19 16 13 12 .d
^far™ P = l ° =  77 38 26 19 15 13 11 10 • d

Die Starkę d der Bohle ist in cm einzusetzen, so 
daB sich z. B. fiir n — 8, l =  20 m, d — 3 cm eine Be
anspruchung von a =  24.3 — 72 k&,fJcm ergibt.

Bei einem Binder mit parabolisch gekriimmtem 
Obergurt liegen die Verhaltnisse ahnlich; nur ist hier- 
bei zu beachten, daB der Krummungs-Halbmesser ver- 
anderlich ist. Die Gleichung des Obergurtes lautet:l2 « ^ l x 2 ■ ^ y  = 2 ~y.

Die .x-Achse geht wagrecht durch den Scheitel, 
die y-Achse steht senkrecht zu ihr und geht ebenfalls 
zu ihr durch den Scheitel; f bezeichnet wieder die 
Pfeilhóhe des Binders, l seine Stiitzweite und f:l=̂l:n 
das Pfeilverhaltnis. Fiir einen beliebigen Punkt der 
Parabel wird dann der Kriimmungskreis:

R.
( Y ) ’ - 7Z iFiir den Scheitel wird x — 0; B  =  —

8
Fiir einen Punkt am Auflager wird:

4 En l ■ d

x -  2 ;R /  (n2 -j- 16)3 ; a =
4 n- E

l \J (ri‘ -f- 16)3
Die Auswertung gibt die in nachstehender Tabelle

l in m
t-

W =  8

Se.
to o- 

bp w=10

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

Scheitel = 100 50 33 25 20 17 14 12 ■ d
\am Auflager = 72 36 24 18 14 12 10 9 • d

.„/imScheitel =  80 40 27 20 16 13 11 10 ■ d
” \am Auflager= 65 32 22 16 13 11 9 8 d

Auch diese Tabelle zeigt, daB bei der Formgebung 
der Bohlen recht erhebliche Biegungs-Beanspruchungen 
auftreten.

Bei der Q u er s eh n itts-B ern es s u n g des Obergurtes 
miiBten jedenfalls die jeweiligen zulassigen Be
anspruchungen um das MaB an Spannung erniedrigt 
werden, das sich bereits bei der Formgebung ergibt.

85
i



Dann riickt aber die fiir die Querschnitts-Beiriessung' 
zulassige SpannungsgTenze so weit herunter, daB von 
einer Wirtschaftlichkeit nicht mehr gesprochen werden 
kann. Zu beachten bleibt auBerdem, daB bei der Quer- 
schnitts-Beslimmiuig auch die sieli aus der Kriimmung 
des Obergurtes zwischen den einzelnen Knotenpunkten 
ergebenden Nebenspannungen zu beriicksichtigen sind, 
dadurch gestalten sich dann die Yerhaltnisse noch 
schlechter.

•  Ungesunde Verhaltnisse
eber ungesunde Yerhaltnisse auf den Markten 
fiir Nutzholz, die sich bis zur Stunde nocli 
fort gesetzt gesteigert haben, fiihrt Prolessor 
W i mm er in GieBen in Nr. 781, Zweites 
Morgenblatt der „Frankfurter Zeitung“ vom
1. November 1922, Folgendes aus:

Bei der Steigerung der Nutzholzpreise sind diese 
seither regelmaBig dem Steigen. der Yaluta gefolgt. Im 
Oktober trat nun der Fali ein, daB der Dollar auf das 
500fache, der Rundholz- und teilweise der Schnittholzpreis 
auf das 800- bis lOOOfache der Friedenspreise empor- 
schnellte. Trotzdem das Deutsche Reich vor dem Krieg vor- 
wiegend ein Holzeinfuhrland war und die Holzeinfuhr zum 
groBen Teil zurzeit unterbunden ist, konnte die normale Nach- 
frage eine solch rapide Preissteigerung nicht verursachen, 
weil wir bei fast vollig darnieder liegender Bautatigkeit 
mit unserer eigenen Produktion voriibergeliend durch- 
kommen konnen und dazu die Einfuhr in geringem Um
fang begonnen hat. Die ungesunde Nachfrage-Epidemie 
ist vielmehr durch die verschiedenen privaten L i e f e -  
r u n g s v e r t r a g e  f i ir d e n  W i e d e r a u f b a u  hervor- 
gerufen. Damit begann eine kiinistliche Nachfrage, teils 
von franzosischen Holzfirmen, die im seitherigen Holz- 
handels-Yerkehr ganz unbekannt waren, andererseits auch 
auf deutscher Seite von Gesellschaften, Gruppen und 
iBanken, die in der deutschen Holzwirtschaft vollig un
bekannt waren. Es wird hier scheinbar, ganz analog 
wie s. Zt., so lange das Loch im Westen offen war, von 
mit dem Holzhandel und der Holzindustrie wenig ver- 
trauten und diese technisch nicht beherrschenden Kreisen, 
denen der Oberblick iiber unsere Holzwirtschaft fehlt, ein 
W e t t r e n n e n  a u f  H o l z  f u r  a n g e b l i c h e  W i e - 
d e r a u f b a u - Z w e c k e  veranstaltet.

Dieser Zustand hat aber schwerwiegende praktische 
Folgen. Zunachst wird im Ausland der Eindruck erweckt, 
daB das Deutsche Reich groBe Mengen Holz fiir den 
Wiederaufbau zur Verfiigung habe, wahrend es bei 
einigermaBen nonnailem Gang seines Wirtschaftslebens

Fiir die bei Dachbindern vorkommenden gebriiuch- 
lichen Kriimmungen kann nach Vorstehendem ein 
Bieleń der Bohlen ohne Vorbehandlung nicht in Frage 
kommen. Wie weit es zulassig ist, gedampfte und mit 
der Maschine gebogene Bohlen zu verwenden, und wie 
hoch fiir diese die zulassige Beanspruchung gewahlt 
werden darf, muB zunachst noch durch Yersuche fest- 
o-estellt werden. Vorlaufig. heiBt es, auch. bei Ver- 
wendung dieser Bohlen Yorsicht walten zu lassen. —

auf dem Nutzholz=Markt.
noch auf eine Holzeinfuhr angewiesen ist. Weiter wird 
der Nutzholzpreis in ungesunder Weise auch fiir den In- 
landbedarf derart in die Hohe getrieben, dafi dieser Preis 
die berufenen Vertretungen der Holzwirtschaft, der Holz- 
industrie und der Forstwirtschaft mit banger Sorge er- 
fiillt. Es erheischt diese Frage daher eine rasche Kla- 
rung von berufener Seite; das Reichsministerium fiir 
Wiederaufbau ist dazu jedenfalls die zustandige Stelle. 
In der dem Bemelmans-Abkommen beigegebenen Listę A 
ist unter Waren, die nicht dem freien Reparationsliefe- 
rungs-Yerfahren unterliegen, auch Holz ausdriicklich er
wahnt. Es sind auch zwischen den Reichsbehorden und 
den berufenen Fachvertretungen die Mengen lieferbaren 
Holzes genau durch fachkundige Beratungen festgelegt, 
und es ist dadurch unsinnigen Geriichten und Speku/la- 
tionen der Boden entzogen, wenn nach diesen Grund- 
satzen yerfahren wird. Inzwischen soli nun dem Reichs- 
kommissar zur Ausfiihrung von Aufbauarbeiten die Ent- 
scheidung dariiber obliegen, ob eine Ware der Listę zuzu- 
rechnen ist oder nicht.

Dadurch wird von der Reichsregierung Holz einmal 
auf dem offiziellen Weg der Reparation geliefert und 
zweitens noch einmal privatim durch die privaten Wieder- 
aufbau-Gesellschaften. Dem gegeniiber steht noch nicht 
einwandfrei fest, ob der deutsclie Wald die erstgenannte 
offizielle Menge, die unter Zuziehung von Sachverstan- 
digen zurzeit ais moglich erachtet wird, zu liefern im- 
stande ist. Wenn der Reichskommissar nun neben der 
festgelegten Masse noch an priyate Gesellschaften Holz 
hergibt, so ist eine ungesunde Preistreiberei die Folgę. 
Es ware hochste Zeit, daB das Reich, das ja eine berufs- 
standische Vertretung hat, wegen der Lieferung mit den 
einschlagigen alt bewahrten Fachverbanden der Holzwirt
schaft, die iiber die notige Kenntnis der Lage und des 
Exportes verfiigen, sich verstandigt, dafi dann keine Zu- 
stande eintreten, die unsere Holzwirtschaft, Holzproduk- 
tion, Holzindustrie und -Handel und den inlandischen 
Konsum in vollig unentwirrbare Zustande stiirzen. —

V erm isch tes.
Westdeutsche Fachwerk-Hiiuser schonster Art sind es, 

die wir auf S. 87 unseren Lesern darbieten, und zwar 
Fachwerkhauser in N e u n k i r c h e n  im Kreis Siegen, 
und Fachwerkhauser aus H a l l e  in Westfalen, verschieden 
in ihrer Charakteristik wie in ihrer Stellung im StraBen- 
bild. Die Gruppe der Fachwerkhauser in Neunkirchen 
zeigt einerseits das schlichte Fachwerk, das nur aus 
Standem und Riegeln gebildet ist und meist dem CJuadrat 
sich naiiernde Fiillungen besitzt, yon denen nur die Eck- 
fache durch die Anordnung von Diagonalstreben eine 
Ausnahme machen; anderseits das mit reichem holzernen 
Netzwerk iiberzogene Haus, in dem Diagonal-Streben und 
Biige mit Nasęn, welche die Facile bereichern, eine Aus- 
schilag gebende dekorative Rolle spielen. Die einzelnen 
Teile der Hausergruppe stehen hier in Neunkirchen un- 
regelmaBig zu einander. Anders in dem westfalischen 
Dorf Halle. Hier stehen die schmucken Hauser in strenger 
Flucht, vor die trauliche Erker vortreten. Das Fach
werk ist schlicht nur aus Standem und Riegeln gebildet, 
die Hauser aber stehen mit den Giebeln gegen die StraBe 
und gewahren im Verein mit den alten Baumbestanden 
ein anziehendes Bild heimatlichen Behagens. — .

ObermaBige Holzpreise. Ungewohnlich hohe Preise 
fiir Kiefern-Rundholz wurden in der Vensteigerung der 
preuBischen Staatsoberforsterei GroB - Schonbeck” am 
27. Oktober 1922 erzielt. Es wurden fur Rundholz erster 
Klasse 48 500 M., fur Rundholz zweiter Klasse 45 000 und 
49 900 M., fur Rundholz dritter Klasse 36 000 und 37 300 M 
und fiir Rundholz vierter Klasse 32 700 und 35 700 M. fur 
ein Festmeter gezahlt. Diese Preise entsprechen dem 
Zweitausendfachen der im Jahr 1914 fiir Bauholz in der 
Regel gezahlten Kaufpreis, -bei einer zurzeit de.s Verkaufs 
vorliegenden tausendfachen Entwertung der Mark. Da
durch, daB auch das Papierholz in ahnilicher Weise iiber- 
gebiihrlich verteuert wird, steigen die Papierpreise zum 
Schaden groBer Gewerbezweige und damit der deutschen
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Wirtschaft weiter und durften heute eine Hohe ins Uner- 
tragliche angenommen haben. —

Zur Erhaltung des deutschen Waldes finden sich im 
Juli-Heft 1922 des „ T i i r me r “ die folgenden beachtens- 
werten Ausfiihrungen:

Unsere Forstfachleute sagen uns, daB, wenn wir die 
Massen von Holz abliefern, welche die Entente verlangt, 
etwa zwei Drittel unserer gesamten schlagreifen Wald- 
bestande vern.ichtet sind.

Wir waren so glucklich, daB der Krieg nicht auf deut- 
schem Boden ausgefochten ward. Jetzt mordet der Friede 
unseren Wald. U n s e r e  herrlichen Waldeslieder werden 
Grabgesange.

Noch vor dem franzosischen Mordbefehil hab’ ich un- 
endlich vielen geschlagenen Wald gesehen. Die Woh- 
nungsindustrie braucht das Holz und die Holzspekulation 

•Su u Aber Aufforstungen sah ich noch nicht. Um 
mich herum hier im Riesengebirge, wo ich im Zillertaler 
Heim diese Zeilen schreibe, fallt der Wald ringsum, fallen 
auch die Lichenalleen, die Riistern, Platanenbestiinde. Die 
Hoch wald er der „Herrschaft“ sind geschlagen, und weil 
nas ein glanzendes Geschaft gewesen, fan gen nun aucli 
die Bauern an, in den kleinen Waldtalern, in jenen un- 
v ergleichlich reizvollen „Buschen“ ihr Raubwerk zu 
treiben.

Gemordeter Wald! . . . Was konnen wir tun? Hier 
gibt es nur eine Ant wort: Baut neu! Pflanzt neu! Jede 
-emeinde errichtet jetzt den Kriegsgefallenen den Denkstein. 
.liii Wi?, en unsere Bruder ehren. Aber lieBe sich nicht 
p i f 8 1au* 1 Lande ganz besondiers, mit der
Gabe des Waldes verbiiulen? Ist die Aufgabe zu groB? 
o “V °  wei1B !c ' 61ne schlichtere: Pflanzt Biiume an den 
hnino.f* Un(r- ^ann f die lebendigen Wege in, einer 
d iit'111^ 11 nveil er,,ng in das Dorfbild einmiinden! Nur 
aali wir in unserer deutschen Heimat das Bild des Baumes,
ve. io.-pn p"’ -S! ln- bonnenspiel, seinen Rastschatten nicht
veilieien. Es ist ja sonst die Heimat nicht mehr! -

No. 22.



F  a ch  w e r  k h a u  s e r  in  N e u e n k i r c h e n ,  K r e i s  S i e g e n

Die Fraee des Bauholzes fur Kleinwohnungen ist vor bayeriscbe Finanz-Ministerium folgende kurze Anfrage
einiger Zeit in baverisehen Parlamentskreisen fcehandelt gerichtet: Nach den Bestimmungen der Ministerial-Be-
worden Eine Griippe von Abgeordneten hat an das kanntmachung vom Fruhjahr 1922 und dem zugehorigen
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Landtagsbeschlusse vom 7. Marz 1922 sollte fiii Klein 
wohnungsbauten, dereń Anmeldung zum Holzbedart vor 
dem 1. Mai ordnungsgemaB erfolgte, das Bauholz zu verj 
billigtem Preise abgegeben werden. Nachdem mehreie 
Bauvorhaben, des Reg.-Bez. Pfalz, weiche diese Anmelde- 
bestimmung eingehalten haben, nicht zur ^Ausfuhrung ge- 
langten und fiir diese das Bauholz reserviert wurde, hat 
die Regierung der Pfalz kleinen, bediirftigen Bauherien, 
die auf Grund der Zuriicknahme der neuen Antrage 
Landesdarlehen erhalten und dann auch Antrag zur Liefe- 
rung des Bauholzes gestellt haben, diese Gesuche ab- 
gelehnt. Diese Ablehnung entspricht durchaus nicht dcm 
gefaBten LandtagsbeschluB. Ist daher das Finanzministe- 
rium (Ministerialforstabteilung) bereit, sofort zu verar>- 
lassen, daB fiir diejenigen Bauvorhaben des Reg.-Bezirks 
Pfalz, weiche — durch Nichtausfiihrung bereits geneh- 
migter Raten, fiir weiche die Holzanmeldung rechtzeitig 
erfolgte — nunmehr Landesdarlehen erhalten, auch das 
Bauholz gemaB vorgenanntem BeschluB zugewiesen werde? 
Da mehrere begonnene Bauten bereits das Holz dringend 
bediirfen und bei Nichtzuwendung ais Ruinen stehen 
bleiben und verfallen miissen, muB um beschleunigte Er- 
ledigung gebeten werden.- —

Eine Gefahr fiir den deutschen Holzbestand wird sich 
neben den bereits geniigend bekannt-en Umstandcn auch 
daraus ergeben, daB bei der herrschenden Kohlennot sich 
Bestrebungen geltend gemacht haben, L e u c t i t g a s  a u s  
H o l z  z u g e w i n n e n .  In waldreichen Gegenden wird 
von der Entgasung von Holz ausgiebiger Gebrauch ge- 
macht. Leuchtgas aus Holz wurde zuerst gegen Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts yon dem franzosischen Ingenieur 
L e b o n hergestellt. Dieses Gas fand aber nur geringe 
Aufnahme in die Praxis des Beleuchtungswesens, weil es 
eine zu ungeniigende Leuchtkraft besafi. Eine Yerbes&erung 
der Gasgewinnung aus Holz wurde dann in der Mitte des 
yorigen Jahrhunderts duirch P e t t e n k o f e r  in Miinchen 
eingefiihrt, was zur Folgę hatte, daB, nachdem Pettenkofer 
August R i e d i n g e r in Augsburg fiir seine Arbeiten ge- 
wonnen - hatte und durch ihn eine tatkraftige Unter- 
stiitzung fand, die Beleuchtung mit Holzgas sich bald in 
Siiddeutschland und in der Schweiz ausbreitete. Die Ver- 
bidligung der ausgiebigeren Kohle durch den Ausbau des 
Eisenbahn-Netzes und das Steigen der Holzpreise lieBen 
die Holzgas-Erzeugung allgemein wieder aufhoren, nach
dem erhebliche Bestande des deutschen Waldes ihr zum 
Opfer gefallen waren. Bis die Not der Zeit nunmehr 
zwingt, erneut auf sie zuriick zu greifen und dem Wald 
neue Gefahr zu bringen. —

G eschaftliche M itteilungen.
Neue Frachttarit-Bestimmungen. Bislang muBte die 

Fracht fiir „gebrauchte Baugerate" in gemischten Ladun- 
gen, selbst wenn sie zu einem Teil aus Giitem ermaBigter 
Tarifklassen bestehen, in der Regel nach Klasse A bezahlt 
werden. Das steht mit dem Wert und der wirtschait- 
lichen Bedeutung gebrauchter Baugerate nicht im Ein- 
klang. Die Standige Tarifkommission hat deshalb in 
ihrer 128. Sitzung beschlossen, die gebrauchten Arbeits- 

,vgerate und Werkzeuge fiir Bauarbeiten insgesamt, in die 
Klasse C bzw. die ermaBigte Stiickgutklasse II aufzu- 
nehmen. In die Vergiinstigung werden dagegen nicht 
eingeschlossen: Maschinen (Kraft- und Arbeitsmaschinen), 
auch wenn sie fiir Bauarbeiten standig yerwandt werden 
(Klasse A). Demzufolge werden:

a)' in die Klasse C und Stiickgutklasse II neu auf
genommen: „Gerate und Werkzeuge fiir Bauarbeiten,
gebrauchte11, (gebrauchte Maschinen gehoren zur Klasse A 
uhd Stiickgutklasse I);

b) in Ziff er 3 der Stelle „Eiisen und Stahl‘; der Klasse C 
aufgefuhrt: „Gleisrahmen, gebrauchte, und Weichen, ge
brauchte auch zerlegt, beim Versand von Bauunterneh- 
inungen oder an solche";

c) in der Stelle „Fahrzeuge" der Klasse C neu auf- 
genommen: „Kippwagen, gebrauchte, beim Versand von 
Bauuntemehmungen oder an solche".

Die Langenbeschrankung in Ziff. 1 der Stelle „Holz" 
der Klasse D wird von 1,3 m auf 1,5 m heraufgeSezt. Die 
genannte Tarif Stelle erhalt demzufolge nachstehende neue 
Fassung:

1. Stamm-, Stangen-, Scheit- (Kloberf)-, Rollen-, 
Priigel- (Kniippel-) und Reisholz, samtilich auch entrindet, 
genssen oder gespalten, jedoch nicht weiter bearbeitet, 
ferner Abfall von Holz, lose in Sacken oder gebundelt 
(Btindelholz), samtlich bis zu 1,5 lang, von folgendeh 
Arten: „Ahom Akazie, Aspe. Birke. Bucha (Rotbuche 
und WeiB- odm- Hainbuche), Eiche, Erie, Esche, Fichte 
Kiefer (Fohre, auch Zirbelkiefer oder Arve), ’ Larche 
Linde, Pappel, RoBkastanie, Uilme, Weide und Tanne"

Des weiteren soli gepruft werden, ob nicht den Wiin- 
schen der Zundholz- und Schalplatten-Industrie auf „Ein-
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fiihrung eines Ausnahmetarifs fiir Aspen-, Erlen-, Birken- 
und Lindenrundholz bis zu 2,5 m Lange beim Versand 
an Zundholz- oder Schalplatten-Fabriken im Deutschen 
Reich zur Verwendung im eigenen Betrieb auf Ent- 
fernungen iiber 500 km“ entsprochen werden~kann.

Bei der Verladung von Stammholz und Masten auf 
Schemelwagenpaare soli die Hauptklasse C fortan schon 
bei 20 Tonnen Mindestgewicht (jetzt 30 Tonnen) gewahrt 
werden. Im § 35 der Allgemeinen Tarifvorschriften im 
Deutschen Eisenbahn-Giitertarif, Teil IB  wird daher fol- 
gende neue Bestimmung aufgenommen:

„Fiir Holz, wie in dieser S tele der Klasse C, Ziff. (1), 
genannt, wird bei der Yerladung auf Schemelwagenpaaren 
der Frachtberechnung zu der Hauptklasse C fiir das 
Wagenpaar ein Gewicht von mindestens 20 000 kg zu- 
grunde gelegt. Bleibt das verladene wirkliche Gewicht 
unter 20 000 kS, so wird die Fracht zu den Satzen der 
Nebenklasse Cn 5 mindestens fiir 10 Tonnen solange be
rechnet, bis die Frachtberechnung zu den Satzen der 
Hauptklasse C fiir ein Gewicht von 20 000 kS eine billigere 
Fracht erffibt.u

Ziff. 3 der Stelle „Holz" der Klasse C wird unter ge- 
nauerer Auffiihrung der zulassigen Bearbeitungsarten wie 
folgt gefaBt:

„Schnittholz, gesagt, gemessert oder geschalt, auch ge- 
hobelt, profiliert, genutet, gefedert, . gefalzt, gestabt, 
gezapft, gezinkt, gelocht, gekehlt, besaumt, bedruckt, ge- 
diibelt, gefrast, abę:eschragt, z. B. gesagte Bauholzer 
(Kantholz, Balken, Śparren, Yerbandholz). Pfosten, Latten, 
Leisten, Bretter (Borde), Dielen, Bohlen (Planken, Riemen 
und S ta b e  fiir FuBboden).

Zur Klarstellung des Begriffs „getrankt" in der tfber- 
schrift der Stelle „Holz" der Klasse C und in den Ziff. 3, 
ti und 7 der Klasse D wird folgende Anmerkung zu diesen 
Tarifstellen aufgenommen:

„Ais Tranken gilt nur eine Behandlung mit Chemi- 
kalien zu dem Zweck, das Holz gegen Faulnis, Schwamm- 
bildung und Verbrennung widerstandsfahig zu machen."

Ein lmpragnieren mit Farbę fallt also z. B. nicht 
hierunter.

Wann die vorstehend aufgefuhrten TarifmaBnahmen 
in Kraft treten werden, ist z. Zt. noch unbestimmt. —

AbschluB von Lieferungs-Veriragen nach dem Bemel- 
mans-Abkommen. Uns ist folgender ErlaB des R e i c h s -
w i r t s c h a f t s - M i n i s t e r s  bekannt gegeben worden, 
den wir hiermit ergebenst zur Kenntnis bringen:

„II B 1 Nr. 6169 vom 19. Oktober 1922:
In vielen Fallen haben es deutsche Firmen unterlassen, 

bei dem AbschluB von Lieferungs-Vertragen, die nach 
dem Bemelmans-Abkommen geschilossen wurden, fiir die 
Befolgung der Vorschriften der deutschen AuBenhandels- 
Kontrolle, insbesondere soweit die Ausfuhrmindestpreise in 
Betracht kommen, Sorge zu tragen. Wurde dann die 
Genehmigung des Vertrages durch die Deutsche Regierung
— mit Recht — versagt, so haben, wie mir bekannt ge- 
worden ist, leider schon zahlreiche Firmen, obwohl sie 
selbst allein verantwortlich sind, den alliierten Bestellern 
und Behorden gegenuber die Schuld auf die Deutsche 
Regierung geschoben und dieśe mehr oder wen;ger ver- 
steckt des bosen Willens bei der Durchfiihmng der Sacli- 
leistungen bescbuldigt. Unter diesen Firmen befinden 
sich, was ich besonders bedaure, solche von anerkanntem 
Ruf. Der Deutschen Regierung sind durch dieses Ver- 
fahren schon erhebliche politische Schwierigkeiten ent- 
standen.

Ich habe mich einstweilen darauf beschrankt, die in 
Betracht kommenden I irmen ernstlich zu verwarnen, muB 
mir aber fiir die Zukunft vorbehalten, falls sich F a l le  dieser 
Art wiederholen sollen, mit allen mir zu Gebote stehenden 
Mitteln einzuschreiten.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister fiir 
\X ledei aufbau bitte ich ergebenst, die Ihnen ange- 
schilossenen Wirtschaftskreise hiervon verstand’gen zu 
wollen."

Die I ii men des besetzten Gebietes machen wir gleich- 
zmtig darauf aufmerksam, daB sie fiir alle Reparations- 
Lieferungen z w e i  v o l l l s t a n d i g e  Antrage einzu- 
reicnen haben und zwar einmal an die zustandige AuBen- 
handelsstelle, Abt. Holzbau, Berlin W 35, Potsdamer 
StraBe 113, und das andere Mai an das Ausfuhramt 
Bad Ems. — D e u t s c h e r H o l z b a u - V e r e i n .

Die Geschaftsstelle.

f i ,,r i!? n ^ n  DieI? ean sPr « ch 'in K bei d er F o n n g e b u n g  von Bohlen- 
U ngesunde V«Thiiltnisse auf dem  N utzholz-M arkt. 

- V e r m is c h te s .  -  Geschaftliche M itte ilungen . —

Fiir X 6 Tja?  w?' Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
w  p “ 1 veran.tw°rtlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.

. w. h u x en s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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