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Die Bauausstellung Stuttgart 1933 mit der stadtischen 
Holzsiedlung am Kochenhof hatte die Aufgabe, die Vor- 
urteile gegen Verwendung von Holz im Hausbau zu zer- 
streuen. Ober die Organisation der Ausstellung, ihren 
Grundgedanken und ihre fuhrenden Krafte sowie uber 
die stadtebauliche Gesamtdisposition und die baukunstle- 
rische Gestaltung im Einzelnen ist in Heft 45 der DBZ in 
W ort und Bild bereits berichtet worden. Die technische 
Seite wird dort nur kurz gestreift, sie soli hier den wesent
lichen Inhalt bilden.
Aus der Vorgeschichte der Siedlungsausstellung, die ur- 
sprunglich von der wurttembergischen Arbeitsgemeinschaft 
des „Deutschen Werkbundes" unternommen, nach der 
nationalen Revolution zur tatsachlichen Durchfuhrung an 
eine dem Kampfbund fur deutsche Kultur nahestehende 
Architektengruppe iiberging, seien aber noch einige be- 
merkenswerte Daten nachgetragen.
Erst am 4. Mai d. J. wurde die Leitung des Vereins 
„Deutsches Holz fur Hausbau und Wohnung Stuttgart 1933 
e. V." eingesetzt. Am 10. Mai lagen Bebauungsplan und 
Programm vor. Am 20. Mai wurden die Skizzen fiir die 
Hauser von den Architekten eingereicht, wobei meist 
mehrere in Konkurrenz traten. Der Bauausschufi unter 
Leitung der Professoren Dr. S c h m i t t h e n n e r  und 
W e t z e l  vollzog die Auswahl. Am 29. Mai mufiten 
bereits die Piane in Form von fertigen Baugesuchen ein
gereicht sein, ihre Prufung durch den Bauausschufi er
folgte bis zum 6. Juni. Die baupolizeiliche Genehmigung 
wurde bereits am 9. Juni erteilt. Am 26. Juni wurde der 
erste Spatenstich getan, nachdem inzwischen die Erd-, 
Beton- und Maurerarbeiten vergeben waren. Erschwerend 
fur die Ausfuhrung war, dafi gleichzeitig mit den Hoch- 
bauten auch noch Strafienbauten auszufiihren waren. Am 
25. September erfolgte die Eróffnung der Ausstellung. 
Vom Beginn der Planung bis zur fertigen Móblierung der 
Hauser waren nur vier Monate vergangen, ein glanzen- 
des Zeugnis fur alle Beteiligten, zugleich aber auch ein 
starker Beweis fiir die Vorteile des Bauens in Holz.

D er Bebauungsplan
Das Gelande der Siedlung (Lageplan Abb. 1) fa llt leicht 
nach Norden. Am Ostrand liegt ein alter Steinbruch, der 
z. Z. aufgefiillt und zur stadtischen Anlage umgewandelt 
wird, am Nordrand lauft eine Verkehrsstrafie, am West- 
rand schliefit eine Siedlung mit 21/^stóckiger, zerrissener 
und wenig befriedigender Bebauung an.
Das Baugelande mufite in 3 bis 5 Ar grofie Grundstucke 
aufgeteilt werden, fiir Hauser, die nach ihrer G rófie in 
drei Gruppen geteilt werden: eine kleinste von etwa 53 
bis 70 qm iiberbauter Flachę, eine mittlere von etwa 72 
bis 95 qm, eine grófite von etwa 100 bis max. 115 qm.

Vier Baustreifen teilen das Gelande in ostwestlicher 
Richtung. Die schon 1926 angelegte Hermann-Pleuer- 
Strafie fiigte sich nach geringer Abanderung gut in das 
Schema ein. Zwei Verbindungswege von 5,50 m Breite 
(einschl. Gehweg) in nordsiidlicher Richtung erschliefien 
den Kern der Siedlung. Die platzartige Erweiterung der 
Hermann-Pleuer-Strafie gibt der Siedlung ihr wesent- 
lichstes Geprage, unterstrichen durch den Abschlufi im 
Westen durch das 3 Stock hochgefiihrte Mietshaus mit 
Backerei und Wirtschaftsanbau. Die bestehende unruhige 
Siedlung im Westen wurde dadurch bewufit abgeriegelt 
und die Einheitlichkeit der Kochenhofsiedlung besonders 
hervorgehoben und betont.
Ais grundsatzliche Neuerung in der Stellung der Hauser 
im Gelande wurde nach dem Vorschlag von Prof. Bonatz 
die Mehrzahl der Hauser mit einer Nebenseite auf die 
Grenze gestellt. Dadurch wird eine wesentlich giinstigere 
Ausnutzung des Bauplatzes erreicht, indem dadurch 
zwischen je zwei Hausern schóne Garten, Sitzplatze, Per- 
golen usw. geschaffen werden kónnten, die eine volle 
Ausnutzung dieses Gartenteils gestatten. Es entsteht ein 
Wohnraum im Garten, nicht einsehbar vom Nachbarn. 
Alle Bauherren haben sich zur Eintragung von Baulasten 
beziiglich Duldung von Fenstern und Spalieren usw. an 
der Grundstiicksgrenze, Betreten ihrer Grundstucke zu 
Ausbesserungen usw. bereit erklart.
Die Siedlung hat mit dieser Anordnung aufierordentlich 
gute Erfahrungen gemacht, die also bei Neuaufschliefiung 
von Gelande aufs warmste empfohlen werden kann.

Die R ichtlinien
Auf allen bisherigen Ausstellungen wurden N e u e -  
r u n g e n gezeigt in Konstruktion und Gestaltung. Die 
Ausstellung „Deutsches Holz" halt sich bewufit davon 
fern. Sensationelle Neuerungen gehen fast stets auf 
Kosten des Handwerks und der soliden Ausfuhrung. Die 
Siedlung „Deutsches Holz" wollte beweisen, dafi eine 
handwerkliche Weiterentwicklung der uberkommenen Er- 
fahrung móglich und notwendig und daher zweckmafiig 
ist, zum Wohl des Handwerks und der Bauherren.
Zur Gewahrleistung der einheitlichen architektonischen 
Erscheinung der Siedlung und der einwandfreien Kon
struktionen, warme- und schalltechnischen Durchfuhrung 
der Bauten, bei voller Wahrung der Freiheit jedes ein
zelnen Architekten in Planung und Gestaltung, wurden 
Richtlinien herausgegeben. Der wichtigste Inhalt der
selben ist: Dachneigungen unter 35° sind ausgeschlossen. 
Alle Dacher miissen mit engobierten Ziegeln gedeckt wer
den. Dachaufbauten sind tunlichst zu vermeiden. Bretter- 
verschalung der Hauser soli senkrecht sein, aufier bei 
liegendem Blockbau. Die Schalung darf nicht geólt, lasiert
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Lageplan m it Nennung d e r Architekten
1—3 Prof. Dr. P. Schmitthenner. 4 Prof. Dr. P. Bonatz und Scholer. 
5 D r.-lng . G. Schwaderer. 6 Reg.-Baumstr. P. Heim. 7 Reg.-Baumstr. 
K lu ftinge r und G ab le r. 8 D ip l.-lng . H. V o lka rt. 9 Reg.-Baumstr. 
G. G raubner. 10 D ip l.-lng . R. W eber. 11 D ip l.-lng . E. Kiemle und 
P. W eber. 12 A. u. D ip l.-lng . H. Eitel. 13 Reg.-Baumstr. A. Kicherer. 
14 Reg.-Baumstr. D r.-lng . E. Kruger. 15 D ip l.-lng . O . Kóbele.
16 Reg.-Baum. Eisenlohr und Pfennig. 17 H. W eber. 18 Prof.
W . Kórte. 19 Prof. E. W agner. 20 E. Leistner. 21 D ip l.-lng . 
W . Pilzecker. 22 Reg.-Baum. H. M ayer. 23 D ip l.-lng . E. Rommel und 
E. W iem ken. 24 Prof. W . Tiedje. 25 Reg.-Baumstr. K. Gonser
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Ausbildung des Fachwerkes. Haus N r. 21.

Haus N r. 7

Fachwerk von Haus N r. 5. Pfosten uber Pfosten stehend 
Balken a u f Rahmen a u fg e la ge rt

oder ahnlich behandelt, sondern das Holz mufi deckend 
gestrichen werden. So schon ungestrichenes Holz und 
so haltbar es bei richtiger Konstruktion ist, so verlangt das 
naturhafte reine Holzhaus durch genugend grofien Platz 
Verbundenheit mit der Natur, ist daher in der eng- 
raumigen Stadtsiedlung fehl am Platz und soli darum nicht 
propagiert werden. Einzelne Holzteile, unter Voraus- 
setzung richtiger Konstruktion, kónnen dagegen ohne 
jeden Anstrich bleiben, z. B. Gesimse, Fensterladen, Bal- 
kone usw. Die aufiere farbige Behandlung der Hauser, 
ob geputzt oder verschalt, mufi auf das Gesamtbild Ruck
sicht nehmen.
S c h a l l s c h u t z :  Auf Schall- und Erschutterungs-
isolation ist gleicher W ert zu legen wie auf die statischen 
Eigenschaften. Berechnunggrundlagen sind in nachpruf- 
barer Form anzugeben. Folgende Isolationswerte sind 
anzustreben:
a) Schallisolation der G e m e i n s c h a f t s m a u e r n  
nicht geringer ais 60 Phon (entspr. einer 38 cm dicken 
massiven Wand), z. B. zu erreichen durch doppelschalige, 
yóllig yoneinander unabhangige Wandę.

Fachwerk von Haus N r. 10. Pfosten in ganze r Hóhe durchlaufend 
D iagona l-V ersd ia lung zur Aussteifung

b) Schallisolation der Z w i s c h e n d e c k e n  nicht ge
ringer ais 50 Phon fur Luftschall. Normaler Trittschall darf 
nicht mit mehr ais 38 Phon durchhórbar sein (entspricht 
einer guten, normalen Holzbalkendecke).

c) G e m e i n s c h a f t s m a u e r n  durfen nicht ais
balkentragende Wandę verwendet werden. 
W a r m e s c h u t z :  Fur A u f i e n w a n d e  sowie
D e c k e n  nach Keller und Dach soli die Warmedurch- 
lassigkeit einer 40 cm dicken normalen Ziegelmauer 
(Warmeleitzahl A =0,75, Warmedurchlafizahl A  =1,9) 
nicht uberschritten werden und die Warmehaltung 
(Warmespeicherfahigkeit) darf nicht kleiner sein ais die 
einer 18 cm dicken massiven Vollziegelmauer.

Beim Einbau von D a c h r a u m e n  ist Sorge zu tragen, 
dafi die Raumwande und Decken einschl. der Dachhaut 
den Warmeschutz der Aufienmauern erreichen.

Von der Materialprufungsanstalt und dem Forschungs- 
institut fur Schall- und Warmeschutz der Techn. Hoch- 
schule Stuttgart wurden weitgehende Untersuchungen der 
Hauser wahrend des Baues vorgenommen, dereń Fort-
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setzung auf eine Reihe von Jahren an den fertigen 
Hausern dringend erwunscht ist. Es soli untersucht wer- 
den: EinfluO des Feuchtigkeitsgehalts des Holzes beziig- 
lich Schwinden und GJuellen, Verziehen, Werfen und 
Reiflen, auf Festigkeit langs und quer zur Faser, auf 
W iderstandsfahigkeit gegen Witterungseinflusse.
Die schall- und warmetechnischen Untersuchungen er- 
streckten sich auf theoretische Vorprufung aller zu- 
gelassenen Baukonstruktionsteile und Bauelemente, um zu 
verhindern, dafl warme- und schalltechnisch ungenugende 
Konstruktionen verwendet werden. Diese Untersuchungen 
wurden schon vor Beginn der Planungsarbeiten vor- 
genommen. Wahrend des Bauens wurden die Hauser 
standig von den Assistenten des Instituts auf Einhaltung 
der vom Bauausschufi aufgestellten Bedingungen uber- 
wacht. Es ist zu erwarten, dafj durch diese Unter

suchungen wertvolle Erfahrungen uber Gutevorschriften 
fur Holz und fur Holzkonstruktionen gewonnen werden.

Die B autypen
25 freie Bauherren haben die Siedlung mit eigener Finan- 
zierung erstellt und 23 Architekten mit Entwurf und Bau- 
leitung beauftragt. Jeder der Architekten war dabei voll- 
standig selbstandig in der W ahl seiner Konstruktion und 
seiner Grundrifi- und Aufriflgestaltung. Daf3 dabei allen 
individuellen, oft recht verschiedenartigen Wohnbedurf- 
nissen und -wiinschen der Bauherren und ebenso ihren 
wirtschaftlichen Belangen schon bei der Aufteilung des 
Gelandes Rechnung getragen werden mufite, erschwerten 
der kunstlerischen Leitung und den einzelnen Architekten 
in hohem Mafie die unbedingt erforderliche ruhige und 
einheitliche Gestaltung und der technischen Leitung die
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reibungslose Durchfiihrung der Siedlung. Andererseits 
aber gaben sie den Anstofi zu einer Fiille von inter- 
essanten Losungen in Anlage der Siedlung sowie im 
Grundrifi und Ausbau der einzelnen Hauser. Da das Bau- 
gelande in Stuttgart sehr teuer ist — die Grundstucke der 
Siedlung am Kochenhof wurden von der Stadt zu 13,50 RM 
je 1 qm verkauft, wahrend normalerweise der Preis in 
dieser Lage mindestens 18 RM sein wurde — und ein 
Bauplatz auf durchschnittlich 5000 RM kommt, konnten nur 
hochwertige Hauser erstellt werden. Die billigsten kosten 
12 000 bis 15 000 RM ohne Bauplatz. Es wurden 25 Hauser 
gebaut, und zwar ein dreistóckiges Mietshaus mit 6 W oh
nungen (3 • 3 und 3 • 4) und einem Anbau, der Backerei, 
Weinwirtschaft und Backerwohnung enthalt; ferner 
4 Doppelhauser, 2 Zweifamilienhauser und 14 Einfamilien- 
hauser. Die Hauser haben durchweg 5 bis 6 Zimmer nebst 
Kuchę, Bad und meist auch Dienstbotenkammer.
Durch die stadtebauliche Aufteilung des Gelandes und 
die Orientierung der Zeilen haben sich zwei Typen er
geben, ein kleiner von etwa 53 bis 68 qm und ein 
grófierer von etwa 70 bis 100 qm Grundflache. Bezuglich 
des grófieren Typs sei auf die Veróffentlichung in DBZ 
Heft 45 verwiesen, fur den kleineren geben wir in den 
Abb. 2 bis 4 fiir Haus Nr. 6 noch ein Beispiel.

Oie G a rte n
Die Piane fur alle Garten wurden in gemeinsamer Arbeit 
aller Architekten mit den kunstlerischen Leitern festgelegt 
und damit ein guter Erfolg erzielt. Bezuglich dieser Frage 
sei ebenfalls auf Heft 45 der DBZ verwiesen.

Die K onstruktionen
Aufier den obenerwahnten Richtlinien waren den Archi
tekten keine weiteren Vorschriften gegeben. Es ist be- 
merkenswert, dafi die meisten Architekten das alte 
zimmermannsmafiig abgebundene Fachwerk gewahlt 
haben. Es wurden wohl verschiedene Verbesserungen 
durchgefiihrt, aber die erwartete vielseitige Verwendung 
von n e u z e i t l i c h e n  s e t z u n g s f r e i e n  W a n d -  
k o n s t r u k t i o n e n  wurde nur in drei Fallen ausgefuhrt. 
Angewandt wurde: bei neun Hausern das alte und bei 
acht weiteren das verbesserte stockwerksmafiig auf- 
gebaute Fachwerkssystem, bei zwei Hausern der deutsche 
Skelettbau, bei einem Haus ein neuartiger Skelettbau, bei 
einem Haus liegender und bei einem Doppelhaus stehen- 
der Blockbau, bei drei Hausern schliefilich Tafelbauweise. 
Amerikanische und nordische Skelettbauweisen kamen 
uberhaupt nicht zur Ausfuhrung. Daneben wurden 19 ver- 
schiedene Ausfachungen von Aufienwanden und 11 von 
Innenwanden, also 30 verschiedene Wandkonstruktionen, 
verwendet. Bedauerlich ist, dafi keine der erprobten 
Standerkonstruktionen zur Ausfuhrung kam. Dies hat 
sicherlich zum grófiten Teil seinen Grund in der aufier
ordentlich kurzeń Zeit, die den Architekten nur fiir Pla
nung zur Verfiigung stand. Aufierdem aber wohl darin, 
dafi der Holzbau vielen Architekten fremd geworden ist 
und deshalb neuartigen, wenn auch erprobten Konstruk
tionen mit Mifitrauen begegnet wurde, trotzdem der 
grófite Teil der Gebaude in Stuttgart und Wiirttemberg 
(auch der vier- und fiinfstóckigen) in Fachwerk aus
gefiihrt ist.
Grofier W ert wurde bei allen Bauten auf gute Isolierung 
der Schwellen gelegt gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
und abrinnendes Regenwasser. In den Richtlinien wurden 
eingehende Vorschriften hieriiber gegeben. Abb. 5 gibt 
ein gutes Beispiel, wie die S o c k e l  in dieser oder ahn- 
licher Form an neun Hausern ausgefuhrt wurden. Die 
T r a u f k n o t e n  der Langsfronten wurden im allgemeinen 
in der ublichen Weise ausgebildet. Einige Hauser hatten 
iiberaus geringe Dachvorspriinge, was nicht zur Nach-

ahmung empfohlen werden kann. Interessant sind die 
Traufknoten an dem deutschen Skelettbau (Haus 4, 
Abb. 13). Auch an G e b a l k a u f l a g e r u n g e n  zeigt 
die Siedlung mehrere empfehlenswerte Neukonstruk- 
tionen. Beim a l t e n  F a c h w e r k  ist das Gebalk auf 
Wandpfetten (Rahme) aufgelagert, daruber liegt die 
Schwelle und auf dieser stehen die Pfosten (Abb. 6). Ver- 
besserte Konstruktionen zeigen die Abb. 7 und 8. An den 
Hausern 1 bis 3 (Schmitthenner) sind die Balken in eine 
Balkenpfette mit einem doppelten Stufenblatt ein- 
geblattet. Diese Balkenpfetten laufen ringsum in gleicher 
Hóhe der Balkenlage und haben an den Ecken einen kraf- 
tigen Gehrungszapfen. Die gefahrlichen vier Setzstellen 
zwischen Pfosten, Pfetten, Balken, Schwellen und Pfosten 
(Abb. 6) sind auf zwei verringert, und die Schwindung des 
Balkens in der Schwelle ist ausgeschaltet. Bei acht Hausern 
sind die Pfetten ebenfalls unmittelbar auf den Pfosten ge- 
setzt und Balken auf die Rahme aufgelagert und aufgedollt 
(Abb. 14 bis 16). Ganz vermieden wird Setzung bei den 
Skelettkonstruktionen, bei denen die Pfosten durchlaufen 
und die Balken auf eingekammten Stegbohlen aufliegen 
und an die Pfosten angeschraubt sind (Abb. 8 und 17). 
Besonders gut ist der Skelettbau, Haus 4, durch Gitter- 
pfeiler versteift (Abb. 9). Eine sehr gute Versteifung 
bildet auch die Diagonalverschalung nach amerikanischem 
Muster in Haus 10.

An Deckenausbildungen sind nahezu alle bekannten 
alten und neuen Systeme benutzt (einige Beispiele zeigen 
Abb. 10 bis 12). Dafi eine Konstruktion wie die in Abb. 8 
gezeigte von hervorragender schall- und warmetech- 
nischer Eigenschaft sein mufi, liegt auf der Hand, obwohl 
sie teurer ist ais die bisher ublichen. Von ausgezeichneter 
architektonischer Wirkung ist die in Abb. 12 gezeigte 
gefederte (alt-schwabische) Kassettendecke. Eine grofie 
Zahl ahnlicher Decken wurde in der Kochenhofsiedlung 
ausgefuhrt.

Die W a n d a u s f a c h u n g e n  u n d  I s o l i e r u n g e n  
sind von aufierordentlich grofier Mannigfaltigkeit. Einige 
besonders interessante Konstruktionen sollen nachstehend 
besonders dargestellt und behandelt werden:

Abb. 18 zeigt die Konstruktion der Hauser 1 und 3. Die 
Schwemmsteinausmauerung ist 2 cm iiber das Fachwerk 
vorgezogen, damit das Arbeiten des Holzes keine Putz- 
risse erzeugt. Innen ist auf das Fachwerk eine 10-mm- 
Schalung genagelt mit 2 cm Hohlraum zwischen Schwemm- 
steinen und Schalung, darauf Isolierpapier, 15 mm Faser- 
gipsdiele, die abgescheibt und nach dem Austrocknen mit 
Faserpapier beklebt wurde. Dieses wurde mit Leimfarbe 
gestrichen. Diese Konstruktion ermóglicht einen aufier
ordentlich raschen Baufortschritt, da der ganz diinne 
Scheibputz nur eine kurze Trockenzeit brauchte. In einigen 
Raumen wurde auch statt der Gipsdiele Sperrholzver- 
kleidung verwendet. Die errechneten Zahlen fiir  Warme- 
durchlafi sind A =  1,73 und Warmedurchgang K =  1,31. 
Abb. 19 zeigt die Konstruktion der Hauser 15 und 16, 
ein verbessertes Fachwerk mit durchgehenden Eck- 
standern. Die Aufienwande sind mit 12-cm-Schwemm- 
steinen ausgemauert, die 2 cm uber das Fachwerk vor- 
stehen. Aufien sind 30 mm starkę Schwenk’sche Holzwoll- 
platten aufgenagelt, dariiber Putz. Innen sind 15 mm 
Fasergipsdielen auf das Fachwerk genagelt, darauf 
diinner Gipsputz. Die ganze Dicke der Wand ist 22 cm. 
Errechnete Warmedurchlafizahl A  =  1,15, Warmedurch
gangszahl K =  0,95. Der Vorteil dieser Konstruktion be- 
ruht darin, dafi die Isolierung durch Holzwolldielen 
(gleichzeitig Putztrager) nach aufien verlegt ist und durch 
Anordnung der Schwemmsteine und Gipsdielen an der 
Innenseite eine gute Warmespeicherung gewahrleistet 
sein diirfte. Gerade bei dieser Konstruktion werden die
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spateren Messungen wichtige Aufschlusse iiber Warme- 
speicherung geben.

Abb. 20 zeigt die Wandkonstruktion der Hauser 11 und 
12 (Fachwerk System Bezet). In die Pfosten der alten 
stockwerksweisen Fachwerksbauten sind mit Isolierpapier 
benagelte Brettafeln eingesetzt, die waagerecht mit 
Leisten versehen sind. Dadurch werden drei allseitig ge- 
schlossene, waagerecht unterteilte Luftschichten ge
schaffen. Innen und aufien ist Bakulagewebe uber das 
Fachwerk genagelt und verputzt. Errechnete Warme- 
durchgangszahl A  =  0,90, Warmedurchlafizahl K =  1,08. 
Abb. 22 zeigt d ie Wand von innen. Von den Fachwerks- 
konstruktionen kommen wir zu den T a f e l b a u -  
w e i s e n. Abb. 24 zeigt die HP-Konstruktion der Hauser 8. 
Die Tafeln sind auf 1,22 m Breite und Stockwerkshóhe 
normalisiert. Beim Aufstellen bekommen die 10 cm starken 
Rahmen eine Feder. Ober die Rahmen ist Isolierpappe 
und darauf eine Ouerschalung aus 15 mm starken 
Brettern genagelt. Die Hohlraume sind mit impragnierten 
Maschinenhobelspanen ausgefiillt. Auf der Aufienseite 
liegt auf waagerechter rauher Schalung eine 24 mm ge- 
hobelte Schalung mit Spezialnuten. Auf der Innenseite 
liegt gehobelte Schalung oder Sperrholz oder eine Faser- 
bauplatte. Wandstarke 16,4 cm, gemessene Warme
durchlafizahl A =  0,73, Warmedurchgangszahl K =  0,65. 
Abb. 25 zeigt die Konstruktion des Hauses 18 von 
Schneider, Lindau. Zwei bis vier pfostenfachbreite Tafeln 
von Stockwerkshóhe bilden eine Wandtafel (Abb. 23), die 
unten Schwelle mit Feder, oben Pfette mit Nut besitzt. 
Die Bretterverschalungen der Tafeln sind auf den Innen- 
seiten mit Dachpappe belegt und mit impragnierter Holz- 
wolle ausgefiillt. Wandstarke 15,7 cm, Warmedurchlafi
zahl A =  0,80, Warmedurchgangszahl K =  0,70.
Abb. 21 (Haus 13 u. 14) zeigt den stehenden Blockbau 
von Schmelzle, M itteltal (Schwarzwalder Dauerholzbau). 
Die Konstruktion ist altes Fachwerk. Die Pfosten (12-12) 
sind beiderseitig genutet. Zwischen den Pfosten werden 
an der Aufienwand 7 cm, an der Innenwand 5 cm starkę 
Nut- und Federbolzen senkrecht eingestreift, wie eine 
Spundwand. Auf der Aufienseite 18 mm rauhe waage- 
rechte Verschalung, darauf Dachpappe und Holzschindeln, 
innen Sperrholz auf Aufrippung, Holzschalung oder 
Lignatplatten. Wandstarke 16,9 bis 18,4, Warmedurchlafi
zahl A =  bis 0,80, Warmedurchgangszahl K =  0,67 
bis 0,68. Dieser Bau ist dadurch bemerkenswert, dafi er 
ais reiner Trockenbau in der aufierordentlich kurzeń Zeit 
von 28 Arbeitstagen uber Sockel fertig zum Móblieren 
errichtet wurde.
Hingewiesen sei hier noch auf die Konstruktion des 
W o c h e n e n d h a u s e s  von Dipl.-lng. C. C a s p a r y  
(D. R. P. A.). Die Aufienwande werden jede fiir  sich ais 
normales Fachwerk ohne Biige abgebunden und mit- 
einander verschraubt. Die forchene Aufienschalung wird 
mittels normaler gelochter Eisenwinkel zusammen mit teer- 
freien Pappstreifen von innen an die Stiele geschraubt. 
Die langliche Form der Schraubenlócher gibt dabei der 
Schalung genugend Spielraum zum Arbeiten in lotrechter 
Richtung. Die Eckdeckbretter sind auf Gehrung kalt ge- 
leimt und werden von oben mittels normaler Linsenkopf- 
beschlage an die Eckstiele gehangt. Die Fache werden 
mit Bimsplatten ausgestellt und zur weiteren Versteifung 
mit Schragschalung von innen genagelt. Hierauf kommen 
eine Lage Pappe und die innere Wandverkleidung nach

Wahl. Die Kastenfenster sind auf die Bretterhóhen der 
Aufienschalung abgepafit; sie werden fertig eingeschoben 
und innen mit dem Rahmen des Winterfensters fest- 
gehalten. Die Vorteile sind: leichte Demontierbarkeit, 
kein Reifien der Aufienschalung, keine Roststreifen.

Im i n n e r e n  A u s b a u  der Hauser ist deutsches Holz 
in reichem Mafie verwendet und beweist die praktischen 
und kunstlerischen Móglichkeiten der verschiedenen Holz- 
arten. W ir sehen Parkettbóden aus verschiedenen 
Hólzern gemischt in schónen Mustern und Farbstimmun- 
gen verwendet. Tafelungen aus deutschen Hólzern 
zeigen solch edle Maserung, dafi selbst Fachleute 
zweifelten, dafi deutsches Holz in derartig hervorragen- 
der Qualitat wachst. Besonders schon sind verschiedene 
Larchentafelungen, auch mehrere Wohnungseinrichtungen 
in Larche. Die Kochenhofsiedlung hat Larche ais edles 
Materiał fur Tafelungen entdeckt.
Bewundernswert ist die Liebe und Sorgfalt, mit der von 
den Architekten die kleinsten Einzelheiten durchgearbeitet 
wurden. Man merkt der Kochenhofsiedlung nicht an, dafi 
sie in einer solch kurzeń Zeit entstanden ist, und dafi vor 
allem die Zeit fur die Planbearbeitung so knapp be- 
messen war.
Eine Erfahrung erscheint besonders mitteilenswert: Die 
Strafienbauten der Siedlung wurden von der Stadt Stutt
gart mit Vorfinanzierung durch die Siedler gebaut und 
die Baukosten nach einem von der Leitung der Siedlung 
festgelegten Schliissel umgelegt und pauschal ratenweise 
an die Stadt vergiitet. Dadurch wurde fiir die Stadt sehr 
viel Verwaltungsarbeit gespart, und die Strafienkosten 
und Anliegerleistungen stellten sich letzten Endes fur die 
Siedler billiger.
Die Hauser der Kochenhofsiedlung wurden von der staat
lichen Gebaudebrandversicherungsanstalt in keine hóhere 
Gefahrenklasse eingereiht ais Massivbauten; auch wurden 
keine grófieren Abstande verlangt.
Von vielen Besuchern der Ausstellung wurde der Einwand 
gemacht, dafi ein grófier Teil der Hauser verputzt ist und 
gewissermafien Massivbau vortauscht. Dem ist entgegen- 
zuhalten, dafi einerseits gerade in Wurttemberg der ver- 
putzte Fachwerksbau von alters her heimisch und boden- 
standig ist und anderseits die Siedlung bewufit das 
stadtische Holzhaus bringen sollte. Ferner wurde die 
Frage aufgeworfen, ob der deckende Anstrich technisch 
und asthetisch besser sei ais naturfarbenes Holz. Die 
eingangs angefiihrten Richtlinien nehmen z. T. die Ant- 
wort vorweg. Aufierdem ist wohl zu bedenken, dafi in 
den mit Holz bauenden Landern mit jahrhundertealten 
Erfahrungen, Nordamerika und den nordischen Landern, 
durchweg das Holz mit Deckfarbe gestrichen wird. In 
dem Rauch und Staub der Stadt wird naturfarbenes Holz 
bald schmutzig und verliert seinen Reiz.

Heute schon kann gesagt werden, dafi die Ausstellung 
am Kochenhof zweifellos ihren Zweck insofern erfullt hat, 
ais sie einem grofien Kreis von Baufachleuten und Bau- 
interessenten bewiesen hat, dafi man mit Holz rasch, gut, 
schon, warm und billig bauen kann. Wahrend der Aus
stellung schon sind in der Omgegend eine ganze Anzahl 
von Fachwerksbauten entstanden, und aus den vielen 
Anfragen, die an die Ausstellungsleitung gelangt sind 
und noch standig einlaufen, geht hervor, dafi das 
Interesse am Holzbau standig zunimmt.
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UBER VERWENDUNG VON DRAHTSTIFTEN 
ALS HOLZVERBINDUNGSMITTEL

Dr.-Ing. Wilhelm Stoy, Holzminden-Braunschweig /  7 Abbildungen

Seit l.September d.J. sind in ganz Deutschland DIN 1052 
„Bestimmungen fiir die Ausfuhrung von Bauwerken aus 
Holz im Hochbau" einheitlich ais technische Baupolizei- 
bestimmung eingefuhrt. Damit ist nach langem Kampfe 
auch eins der altesten und gebrauchlichsten Holzver- 
bindungsmittel, d e r  D r a h t s t i f t ,  amtlich anerkannt. 
Nagelverbindungen stellen ahnlich den Leimverbindungen 
fldchenfeste Verbindungen dar, unterscheiden sich jedoch 
von diesen dadurch, dafi die Krafte nicht in einer Flachę 
ubertragen, sondern auch in das Innere des Holzes 
hineingeleitet werden. Mit Rucksicht darauf, dafi bislang 
bereits in der Praxis sehr viel genagelt worden ist
— dabei uberliefi man aber die Bestimmung der Anzahl 
der Ndgel, der Dicke usw. dem Ermessen des aus
fuhrenden Zimmermanns — seien hier die wichtigsten 
bezugl. Bestimmungen aus DIN 1052 nebst Begrundung 
kurz mitgeteilt. Im Anschlufi daran seien dann an Hand 
von verschiedenen ausgefuhrten Beispielen einige bau
liche Einzelheiten, die fiir Nagelverbindungen besonders 
charakteristisch sind, besprochen.
Auf Grund langjahriger Versuche‘ ) mit Holzdicken von 
16 bis 50 mm und den verschiedensten uberhaupt mog- 
lichen Nageldicken — „ m ó g l i c h "  insofern, ais einmal 
die Nagel ohne Ausknicken eingeschlagen werden 
konnten und zum andern kein sichtbares Spalten des 
Holzes eintreten durfte — ergab sich bei runden Draht- 
stiften ais gunstigstes Verhaltnis zwischen Nageldicke und 
Holzdicke etwa 1 :7.
Bei dickeren Nageln tritt — wenn auch nicht immer 
sichtbar — ein Spalten des Holzes in die Erscheinung; 
die in Rechnung gesetzte Lochleibungsflache ist nicht
mehr voll vorhanden. Anderseits bedingen dunnere 
Drahtstifte mit ihrem geringeren Biegungswiderstand ein 
Abfallen der Festigkeit der Holzverbindung. Unter 
Voraussetzung gleicher Brettdicken betragt bei einem 
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 18 v. H. die gleich- 
mafiig auf die Lochleibung des Mittelbrettes be-
zogene Pressung bei zweischnittigen Verbindungen das
1,25fache der Druckfestigkeit des Holzes <7_B. Nimmt man 
diese zu 300 kg/cm2 an, so ergibt sich o, =  375 kg/cm2. 
DIN 1052 lassen nur 80 kg/cm2 zu; demnach ware fiir 
diesen Fali eine 4,7fache Sicherheit vorhanden gegen- 
iiber einer nach DIN 1052 § 8, Ziffer 1, 42 erforderl. von 
dreifachen. Die Sicherheit ist deshalb reichlich hoch ge- 
wahlt, weil noch keine praktischen Erfahrungen mit
genagelten Konstruktionen vorliegen, die nach diesen 
Grundlagen berechnet und ausgefuhrt sind. Aufierdem 
ist — um die praktische Ausfiihrung nicht zu erschweren — 
in DIN 1052 der zulassige Bereich weitergefafit. Die
untere Grenze von 1 :6  durfte fiir weiches, weitringiges, 
feuchtes Holz angebracht sein, wahrend es sich empfiehlt, 
fiir  hartes, engringiges, gut ausgetrocknetes Holz 1 :8  zu 
wahlen. Aufierhalb dieses Bereiches ist die zulassige 
Lochleibungsspannung ol auf 50 kg/cm2 herabgesetzt.
Bei Holzdicken uber 40 mm ist ebenfalls nur dieser 
geringere W ert zugelassen, weil bei Verwendung von 
frisch eingeschnittenem Holze — und damit mufi man 
praktisch immer rechnen — durch das Schwinden so starkę 
Fugen entstehen, dafi die Verschiebung unter ein Drittel

*) Naheres siehe „Forschungsberichte H o lz", Heft 2, Fachausschufi f i ir  
H olzfragen beim  VDI und Deutschen Forstverein, Berlin 1933, VDI.

der Hóchstlast — der Gebrauchslast — die zulassige 
Grenze von 1,5 mm erreicht bzw. iiberschreitet; denn bei 
genagelten Konstruktionen ist im Gegensatz zu ver- 
diibelten und verbolzten Verbindungen nicht die Móg
lichkeit vorhanden, diese nachzuziehen.

Fiir einschnittige Verbindungen gilt die Halfte der an- 
gegebenen Werte.
Abb. 1 zeigt einen Dachbinder, bei dem Obergurt und 
Untergurt wie ublich aus Kantholz hergestellt sind. Die 
Schragen, die aus Brettern bestehen, sind mit Drahtstiften 
einschnittig an den Ober- bzw. Untergurt angeschlossen 
und so angeordnet, dafi sie Zug bekommen, wahrend die 
Pfosten dann auf Druck beansprucht ais voller Ouerschnitt 
aus Kantholz ausgebildet werden. Fur den Fali, dafi 
Wechselstabe vorkommen, ist neben dem Pfosten aus 
Kantholz ein Rundeisen ais Zugeisen anzuordnen, die 
Zugstabe dagegen sind durch Einschaltung eines durch- 
gehenden Steges knicksicher auszubilden2).

In vorliegendem Falle sind die Schragen in dieser Weise 
„s t e i f "  ausgebildet, obgleich Di und D2 nur Zug be
kommen, die Stabkraft D3 hóchstens Nuli wird. Bei der 
Berechnung des Binders sind vorgesehen: Dachhaut: 
Doppelpappdach mit Schalung 55 kg/m2 Dachflache — 
Schnee und W ind wie ublich. Bei der Ausfuhrung sind 
die Stofilaschen am Untergurt langer gemacht ais in der 
Zeichnung dargestellt.
Abb. 2 und 3 zeigen einen Bretterfachwerkbinder iiber der 
grofien Fabrikhalle der Wesersperrholzwerke in Holz- 
minden. Hier sind im Gegensatz zu dem ersten Beispiel 
alle Nagel durchweg zweischnittig beansprucht. Ergeben 
sich drei und mehr Scherflachen — wie z. B. hier am 
Auflagerknotenpunkt —, so mufi man sich nur dariiber 
klar werden — wie sich die Nagel verformen, und was 
demnach ais Mittelholz und was ais Seitenholz in die 
Rechnung einzusetzen ist.
Der Obergurt besteht ahnlich wie bei der alten 
Tuchschererschen Bauweise aus hochkant gestellten 
Brettern 17/2,4 von 2 m Lange, dereń Oberkante parabel- 
fórmig besaumt ist. Am Untergurt sind gleich dicke 
Bretter verwendet, jedoch 22 cm hoch und 4 bis 6 m lang. 
Besonders wichtig ist, dafi hier die Stófie genau versetzt 
angeordnet sind, so dafi bei fiin f Brettern jedesmal vier 
ais tragend angesehen werden kónnen. Der Anschlufi 
der Fiillungsstabe erfolgt dadurch, dafi ein Brett in den 
Ober- und Untergurt eingepafit wird. Bei Druckstaben 
wird die nótige Steifigkeit dadurch erreicht, dafi die noch 
erforderlichen Bretter stumpf zwischen Ober- und Unter
gurt auf das durchgehende Brett aufgenagelt werden. 
Fur einen Binder wurden rd. 90 qm Bretter 2,4 cm dick und 
etwa 40 kg Nagel 42X100 verbraucht. Zum Richten dieser 
Binder geniigte ein beweglich aufgestellter Standbaum, 
der von Binder zu Binder weitergeriickt wurde. Der 
Binder wurde in der Mitte am Obergurt gefafit, hoch- 
gezogen und mit Hilfe von zwei Tauen, die an jedem 
Auflager befestigt waren, in die richtige Lage gebracht. 
Abb. 4 stellt eine Bretterfachwerkbriicke8) von 22 m Spann- 
weite dar, die 1913 vom Schweizer Sappeurbataillon 24 
iiber die Via-Mala-Schlucht bei Traversina erbaut wurde.

2) Naheres siehe „Bautechnik" 1933, Heft 41, S. 586/587.
3) Z. d . VD I, Bd. 76 (1932), N r. 28, S. 682.
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b a u s t o f f k a r t e  v o n  d e u t s c h l a n d BLATT 1 HOLZ-ERTRAG

W a ld fltic h e n  und G e s a m te rtra g  an  Holz
Eiche und Buche, Kiefer, Larche, Fichte und Tanne sind die 
Bauhólzer, die aus dem deutschen Walde gewonnen 
werden. Von der Gesamtflache des Deutschen Reiches 
werden 27,2 v. H., d. h. mehr ais ein Viertel, forstwirtschaft- 
lich genutzt. Durch das Versailler Diktat verlor Deutsch
land 1,59 Millionen ha (aufier dem Kolonialbesitz), so 
dafi d ie  f o r s t l i c h  g e n u t z t e  W a l d f l a c h e  nach 
der Statistik von 1927 betragt:

12 654 177,0 ha, davon sind
3 644 015,4 ha, d . h. 28,8 v. H. m it L a u b holz und
9 010161,6 ha, d. h. 71,2 v. H. m it N a d e I holz bestockt.

Von der gesamten Waldflache entfallen:
auf d ie  S ta a ts fo rs te n ................................... .... . 4131 425 ha =  32,65 v. H.
a u f d ie  G e m e in d e fo rs te n ...............................  1 965 799 ha =  15,53 v. H.
a u f d ie  S t if tu n g s fo rs te n .......................................................  204 854 ha =  1,62 v. H.
auf d ie  Genossenschaftsforsten ........................................ 300185 ha =  2,37 v .H .
a u f d ie  P riva tfo rs te n ...........................................  6 051 914 ha =  47,83 v. H.

D e r j a h r l i c h e  H o l z e r t r a g  des deutschen Waldes 
betragt in Anlehnung an die Ermittlungen des Jahres 1913:
N u tz d e rb h o lz ...........................................25,6 M ili. fm
B rennderbho lz............................... ...  . . 17,1 M ili, fm

In sg e sa m t........................42,7 M ili. fm d. s. 3,36 fm  je ha
Stock- und R e is e rh o lz ...........................  9,5 M ili. fm

G esam tho lzertrag  . . . 52,2 M ili. fm  d. s. 4,12 fm je ha

Der B r e n n h o l z a n t e i l  ist sehr erheblich; er betragt 
beim Derbholz 40 v. H., einschliefilich des Stock- und 
Reiserholzes 51 v. H. An Derbholz erzeugen
d ie  S ta a ts fo rs te n .......................................................................... 4,5 fm je ha
die Privatforsten im gebundenen B e s it z .........................4,0 fm je ha
die G e m e in d e fo rs te n .................................................................. 3,5 fm je ha
d ie  Privatforsten im fre ien  B esitz........................................... 2,0 fm je ha

Auf der umseitig wiedergegebenen Kartę ist d e r  j a h r -  
l i c h e  A n f a l l  a n  N u t z d e r b h o l z  in Festmetern 
nach den Ergebnissen der forstwirtschaftlichen Erhebung 
des Jahres 1927 dargestellt, und zwar bedeutet je einer 
der Baume eine Menge von 50 000 Festmetern. Die 
genauen Zahlenangaben und die Verteilung des Ertrages 
an Nutzderbholz auf die verschiedenen Gegenden 
Deutschlands sind aus der Tabelle auf der Riickseite der 
Kartę am Schlufi unter 6 zu ersehen.

2. H o lze in fu h r und H olzausfuhr
Die gesamte H o l z e i n f u h r  und  H o l z a u s f u h r  betrug 
jahrlich in Mili. fm Rohholz:

E i n f  u h r A u s f  u h r

1907/13 1925/29 1931 1932 1907/13 1925/29 1931 1932

N utzho lz .................... 15,1 15,2 6,5 5,0 0,9 1,3 2,3 1,5
Brennh.u. Holzkohle 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Holzwaren u.Fertig- 

fab rika te  . . . . 0,6 1,0 1,0 0,8 1,9 3,2 3,6 2,6

Insgesamt . 16,0 16,7 7,7 5,9 3,1 4,7 6,1 4,3

3 . H olzverbrauch  und seine Deckung
Im Durchschnitt der Jahre 1925/29 betrug (in M ili. fm)

N utz
holz

Brenn-
holz insges.

davon waren gedeckt 

d. E igengew. durch Einfuhr

d. Gesam tholz- 
ye rbrauch . . . 28,1 40,3 68,4 56,4 =  £2,5 v. H. 12,0 =  17,5 v. H.
d. Gesamtholz- 
b ed a rf . . . . 32,1 41,0 73,1 56,4 =  77,2 v. H. 16,7 =  22,8 v. H.

Im Jahre 1931 war der Holzverbrauch zu etwa 97 v. H. 
durch Eigengewinnung gedeckt.

A n  d e m  G e s a m t n u t z h o l z v e r b r a u c h  i s t  d a s  
B a u g e w e r b e  m i t  52,8 v. H. b e t e i I i g t.

Aus der Dbersicht 2 und 3 geht hervor, dafi die Einfuhr an 
Holz erheblich zuriickgegangen ist. D ie  d e u t s c h e  
F o r s t w i r t s c h a f t  i s t  b e i  d e m  g e g e n w o r -  
t i g e n  B e d a r f s u m f a n g i n d e r  L a g e ,  d e n  
B e d a r f  d u r c h  E i g e n e r z e u g u n g i m g r o f i e n  
u n d  g a n z e n  zu  d e c k e n ,  o h n e  d e n  H o l z -  
v o r r a t  zu  s c h m a l e r n  u n d  d i e  N a c h h a l t i g -  
k e i t  zu  g e f a h r d e n .  Dafi der Derbholzertrag in den 
preufi. Staatsforsten von 2,0 fm je 1 ha im Durchschnitt der 
Jahre 1860/64 auf 4,5 fm im Durchschnitt der Jahre 1927/29 
bei standig zunehmendem Holzvorrat gestiegen ist, ist 
ein Beweis, dafi d ie  E r t r a g e  u n s e r e r  W a l -  
d u n g e n ohne nachteilige Folgen noch s t e i g e - 
r u n g s f a h i g  sind. Dieses trifft in ganz besonderem 
Mafie auf den P r i v a t w a l d b e s i t z  zu, der mit seiner 
Derbholzerzeugung um 2,5 fm je 1 ha, d. h. mit iiber der 
Halfte, unter der Leistung der Staatsforsten zuriickbleibt. 
Das Ziel — die Hebung der Holzproduktion ohne Ge- 
fahrdung der Nachhaltigkeit — ist nur zu erreichen durch 
besondere staatliche Mafinahmen in der Forstwirtschaft.

4 . S taatliche M aR nahm en in d er Forstw irtschaft

Bei der liberalistischen Einstellung des Staates war in den 
vergangenen Jahrzehnten der Privatwald im freien Besitz 
zum grófiten Teil sich selbst iiberlassen. Eine staatliche 
Einwirkung bestand nur in Sud- und Westdeutschland, in:
Baden (durch das Gesetz von 1854; scharfste E inw irkung);
Bayern (durch das Gesetz von 1852 und die Novellen von 1896, 1908); 
W urttem berg (durch das Gesetz von 1879 und 1902);
Hessen (Gesetz von 1819 fu r Oberhessen, 1814 fur Rheinhessen/Pfalz); 
Braunschweig (durch das Gesetz von 1861);
Thuringen (durch verschiedene Gesetze fu r seine acht Lander).

Diese staatlichen Mafinahmen erstreckten sich jedoch 
hóchstens auf Kahlhiebsbeschrankung, Rodungs- und 
Waldverwiistungsverbot.

Im Gegensatz zu dieser liberalistischen Einstellung stellt 
der nationalsozialistische Staat den G e d a n k e n  d e r  
F o r s t h o h e i t  (Bestellung befahigter Beamter, Fórde- 
rung von Wirtschaftsplanen, Zusammenschlufi des Klein- 
waldbesitzes zu Forstgenossenschaften), wie er im Mittel- 
alter aus Sorge um den Holzvorrat herrschend war, in 
den Vordergrund. Eine unmittelbare Einwirkung auf die 
gesamte Privatforstwirtschaft durch Organe der wirt
schaftlichen Selbstverwaltung ist vorgesehen.

Die schon bestehende scharfere Beaufsichtigung der 
Kórperschaftsforsten wurde fiir nutzlich erachtet. Die vor- 
handenen gesetzlichen Mafinahmen zur Regulierung der 
G e m e i n d e f o r s t e n  sind verschiedener Art:

a) A l l g e m e i n e  V e r m ó g e n s a u f s i c h t .  Bei 
dieser beschrankt sich der Staat ausschliefilich auf die 
Erhaltung der Waldsubstanz.

b) T e c h n i s c h e  B e t r i e b s a u f s i c h t .  Der Staat 
fordert die nachhaltige Fiihrung und planmafiige Ge
staltung unter sachkundiger Wirtschaftsleitung.

c) B e f o r s t u n g .  Die Verwaltung und Betriebsfiihrung 
liegen in der Hand von Staatsforstbeamten.

Dafi die vorhandenen Gesetze ihrer Bestimmung gerecht 
wurden, beweist die Tatsache, dafi die Gemeindeforsten 
mit einem Derbholzertrag von 3,5 fm je 1 ha die Leistung 
des Privatwaldes im freien Besitz um 1,5 fm iibertreffen. 
Trotzdem ist zu erwarten, dafi die vielen Gesetze mit 
ihren verschiedensten Sonderbestimmungen auf einen 
Nenner gebracht werden und dafi das Nebeneinander 
durch e in  R e i c h s g e s e t z  beseitigt wird.
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BAUSTOFFKARTE 
VON DEUTSCHLAND

BLATT

HOLZ-ERTRAG
Jdhrlicher Anfall an Nutzderbholz in 
Festmetern nach den Ergebnissen der 
forstwirtschaftlichen Erhebung im Jahre 
1927 Laubholz (Eiche und Buche) 
Nadelholz (Kiefer, Ltirche, Fichte, Tanne)

=  L A U B H O L Z

E IC HE  - BUCHE

=  N A D E L H O L Z

KI EFER- LARCHE - FICHTE -  TANNE 

EINE EI NHEI T =  5 0 . 0 0 0  FESTMETER

Im Auftrage des Deutschen Ausschusses fur wirt- 
schaftl. Bauen bearbeitet von Reg.-Baumeister a. D. 
E. Wedepohl, Arch. B.D.A. Berlin.

A lle  R ech te  v o rb e h a lte n .

G ra f itc h e  B e a rb e itu n g : H erm an n  S e ew a ld . B e rlin



Im Gegensatz zum Privatwald im freien Besitz zeichnete 
sich der gebundene Besitz (Fideikommififorsten) durch 
hohe Ertrage aus, die im Durchschnitt denjenigen der 
Staatsforsten nur wenig nachstanden. Er wurde erst durch 
die Fideikommifi-Auflósungsgesetzgebung der Nachkriegs- 
zeit gesetzlichen Zwangsmafinahmen unterworfen.

Alle diese gesetzlichen Mafinahmen kónnen jedoch die 
nachhaltige Bedarfsdeckung der deutschen Volkswirtschaft 
mit Holz, sobald der normale Bedarf wieder einsetzt, auf 
die Dauer nicht gewahrleisten. Deshalb ist im Rahmen 
des nationalen Aufbauplanes die Aufforstung von uber
1,5 Mili. ha bisher unbebauten Landes vorgesehen.

Nicht zu allen Zeiten standen Bedarf und Eigenerzeugung 
in dem gunstigen Verhaltnis wie gegenwartig. Der 
grófiere Bedarf und die geringere Holzerzeugung hatten 
vor dem Kriege die Einfuhr von rund ein Drittel des Be- 
darfes der deutschen Yolkswirtschaft an Holz zur Folgę.

5. Holzhandelspolitik
Diese befafite sich bisher aus den obenerwahnten Ver- 
haltnissen auch nur mit den Holzzóllen im Rahmen der 
fur die gesamte Volkswirtschaft unternommenen zoll- 
politischen Mafinahmen.

Ende der 70er Jahre wurde der Freihandel zum Schutze 
der im Entstehen begriffenen Industrie durch die Schutz- 
zollpolitik Bismarcks abgelóst. Das Zolltarifgesetz von 
1897 erhob nur Zoile fiir:
Bau- und N utzholz, roh oder beschlagen, 0,10 M je D oppe lzen łner. 
Dsgl. gesagt, vo rgearbe ite t oder ze rk le ine rt, 0,25 M je D oppe lztr.

Seit 1885 die heute noch giiltige Dreigliederung in:
Rohnutzholz, beschlagenes Holz und Schnittholz.

Im Rahmen einer allgemeinen Zollerhóhung wurde auch 
der Schnittholzzoll auf 1 M je Doppelzentner heraufgesetzt. 
Der auf ganzer Linie einsetzende Zollkrieg veranlafite 
Caprivi zum Abschlufi von Handelsvertragen mit er- 
mafiigten Zollsatzen (beschlagenes Holz 0,10 M, Schnitt
holz 0,20 M). Der Tarif von 1885 blieb neben dem Ver- 
tragstarif ais allgemeiner Tarif bestehen.

Durch das Zolltarifgesetz von 1902 wurden die friiheren 
Satze auf ganzer Linie erhóht, ohne dafi man aber von 
ihnen Gebrauch machte. Die fast mit allen Staaten der 
Erde laufenden Vertrage wurden durch die Kriegs- 
erklarung abgebrochen. Das Versailler Diktat zwang 
Deutschland zur Einraumung der Meistbegiinstigung an 
alle Feindstaaten ohne Gegenseitigkeit auf funf Jahre. 
Grundlegend blieb das Zolltarifgesetz von 1902, das 
durch eine grofie Anzahl von Gesetzen und Verord- 
nungen zum Teil grundlegende Veranderungen erfuhr. 
Der Einfuhrzoll fiir Schnittholz wurde im Jahre 1923 von 
1,25 M auf 1 M ermafiigt. Da der Bedarf an Holz bei 
steigender Holzerzeugung immer mehr zuruckging, war 
die natiirliche Fórderung der Forstwirtschaft eine Er- 
hóhung der Zollsatze. Besonderer W ert wurde auf das 
Spannungsverhaltnis zwischen Rundholz und Schnittholz 
von 1 zu 10 im Interesse der nationalen Arbeit geiegt. 
In der Zollvorlage von 1925 blieben die diesbeziiglichen 
Antrage des Reichsforstwirtschaftsrates unberiicksichtigt. 
Erst im Februar des Jahres 1933 wurden zwei neue Ver- 
ordnungen zur Holzzollerhóhung erlassen. Sie ent- 
sprachen aber noch nicht den vom Reichsforstwirtschafts- 
rat vorgeschlagenen Mindestzollsatzen. Bei der Zoll- 
politik ist zu beriicksichtigen, dafi nicht nur fiir  Bauzwecke 
Holz verwandt wird, sondern dafi ein sehr erheblicher 
Bedarf fiir industrielle Zwecke besteht, insbesondere fiir 
die chemische Industrie, die Papier-, Zellstoff-, Kunstseide- 
herstellung usw., neuerdings auch fiir  die Holzver- 
zuckerung und Holzvergasung.

6. Jtihrlicher Anfall an Nutzderbholz in Festmetern

(Nach den Ergebnissen derforstwirtschaffl. Erhebung 1927)

Regierungs- bzw. sonsłiger 
Landes-Bezirk

Laubholz 
(Eiche u. Buche)

N ade lho lz  
K iefer, Larche, 
Fichte, Tanne

K ó n ig s b e r g ............................... 60 745 344 520
G u m b in n e n ....................... 17 888 214 932

12 547 411 179
W estpreuflen . . . . . . . . 10 613 72163
S tadt B e r l in ............................... 253 14 959
P o tsd a m ........................................... 45 652 1 097 728
F rankfurt a. O ................................ 30 692 1 695183

52 280 495 961
47 328 363 633
35 900 54 497

S c h n e id e m u h l............................... 8 517 604 330
56105 625 012

l i e g n i t z ........................................... 18 829 938182
O p p e ln ........................................... 16 368 695 310
M a g d e b u r g ................................... 55 716 290 341
M e rs e b u rg ....................................... 78 630 280 780

46165 155 059
118352 91 384
70 049 132 786

160156 456 868
33 207 357 834
18151 76 255
25104 103 851
2 418 14 251

M u n s te r ........................................... 80 890 88 470
M in d e n ........................................... 111 891 127 973
A r n s b e r g ....................................... 130 234 297 324

241 909 618 960
W ie s b a d e n ................................... 92938 252 245
K o b le n z ........................................... 75318 194 987
D u sse ld o rf....................................... 35 529 46 526

32 747 54 534
64 743 214 981
25 763 127114

S ig m a ring e n ................................... 6 874 100767

1. P re u f ie n ........................................... 1 920 661 11 710899

O b e rb a y e rn ................................... 22195 1 174 060
N ie d e rb a y e rn ............................... 36 596 635 291
Pfalz .................................................. 80184 283329
O b e r p fa lz ....................................... 4 497 468 375
O berfranken  ............................... 14 980 430464
M itte lfra n ke n ................................... 15 056 287 838
U nte rfran ke n . ................................ 109 812 326 172
S c h w a b e n ........................... ... 21 009 621 868

304 329 4 227 397

7 077 213 992
9157 69 442

Chem nitz........................................... 3 588 135 450
Z w ic k a u ........................................... 1265 187 438
B a u tz e n ........................................... 2 898 77 946

3. S achsen ........................................... 23 985 684 268

4. W i i r t te m b e r g ............................... 135 600 1 522 831
204 100 1 487 611

6. T h u r in g e n ....................................... 67 682 802 732

Provinz S ta rk e n b u rg ................... 31 466 154 200
O b e rh e s s e n ................................... 41 421 199 323
R he inhessen ............................... 481 723

73368 354 246

8. H a m b u r g ....................................... 496 630
9 . Mecklenburg-Schw........................ 100 752 241 352

O ld e n b u rg ....................................... 23 324 59 155
3 491 2 507

B irk e n fe ld ....................................... 3 392 9 856

30207 71 518

72 604 177 841
27 619 89188

13. B re m e n ........................................... _
61 799 42 284
5 396 3 084

16. M eck lenburg -S tre litz .................... 26 967 98103
17. W a lde ck ........................................... 13 484 48 928
18. S chaum burg-L ippe....................... 13 601 8 603
Deutsches R e ic h ................................... 3 082 650 21 571 527



F re itrag en d er Dachbinder von 16 m Spw., 4  m Binderentfernung

2 u. 3 B re tter - Fachw erksbinder
won 1 8 ,90  m Spw., S m B inder- 
entfernung

G ro B e  F a b r ik h a lle  d e r  
W e s e r  -  S p e r r h o lz w e rk e  

A .-G .
A ufnahm e A lb . L iebert, Holzm inden
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ótossi/erte ilung der oberen Ourtung.

•StoŃuerteilung der unteren Ourtung.
Die Zahlen m  (  )  bedeułen d ie Anzahl der Nóge!

A  *1k-J

i----------390

y  7
-

A n s ic h t  d c i  B r u c k ź n k o p f e s .

B rełłer-Fachw erkbriicke von 11  m Spw. Uber die Via-M ala-Schlucht bel Traversina
Erbaut 1913 vom Schweizerischen S appeurba ta illon  N r. 24

AnschluB von Kopfbtindern m it D rahłstiften ais Verbindungs- 
m ittel

Die Brucke wurde am Ufer zusammengebaut und mif 
Hilfe eines behelfsmafiigen Kranes eingeschwenkt.
Abb. 5 und 6 sind Lichtbilder von dem gewaltigsten 
Ingenieurbauwerk aus Holz, das bislang — nur unter Ver- 
wendung von Drahłstiften ais Holzverbindungsmittel —

erbaut worden ist, dem Lehrgerust der Elornbrucke 
„A lbert Louppe" bei Plongastel4).
Nach dem Ausrusten der ersten Bogenóffnung wurde das 
Lehrgerust ausgeschwommen und dann nacheinander fiir 
die Herstellung des zweiten und dritten Bogens benutzt. 
Aber nicht allein im Ingenieurholzbau lafit sich die 
Nagelung verwenden, sondern auch im Wohnhaus-Dach- 
stuhlbau. Abb. 7 zeigt den Anschlufi von Kopfbandern 
aus je zwei Bohlen 4,5/12 nach dem Vorschlag von 
Dipl.-lng. Seidel, Leipzig; die ublichen Zapfen fallen fort. 
Eine.derartige Verbindung hat den grofien Vorzug, dafi 
sie ebenso z u g - wie d r u c k s i c h e r  ist. Ferner 
kónnten u. U. bei den Anschlussen von Zangen Nagel 
ais Ersatz von Bolzen dienen.

Nachdem nunmehr die statischen Grundlagen fur die 
Berechnung von Nagelverbindungen gegeben sind, mufi 
die Entwicklung in der Praxis lehren, welche weiteren 
Móglichkeiten fiir  die Verwendung sich noch finden lassen.

4) Genie C iv., Bd. 97 (1930), S. 317; Deutsche Bauzeitung, N r. 91/92, 
12. N ov. 1930, Konstruktions - N r. 19.

Binderabstand  4;O m ------- ►

Ansch/u&s 
je  /3  Hage/ 55/760

-*-------Binderabsrand ĄOm

2*45/72
PCf. 7600Ag D ruc/t

7

Lehrgerust der Elorn-Briicke bei Plongastel von 170 m Spw,
(Engineering 1929). M it D rah łs tiften  ais H o lzve rb indungsm itte l

Draufsicht auf die Fahrbahn
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GENAGELTE MOLZBINDER )
Fiir d ie  D acherneuerung  d e r F irm a P. Rentsch, G .m .b .H ., d e r B un tw ebere i, S e ifh en n ersd orf i. Sa.

Architekten: Lówe und W antig, Arch. BDA, Zittau i. S. — Berechnung, Konstruktion, Ausfuhrung und Erlauterung: 
D ipl.-lng. Erich Seidel, in Firma Dipl.-lng. Seidel, Leipzig / 12 Abbildungen

A llg em ein es
Nach langem Kampfe ist nun endlich die schon so oft 
in der Praxis auch fur grófiere Konstruktionen unkon- 
trolliert gewahlte Nagelverbindung amtlich anerkannt, 
zugelassen und unter zweckmafiige behórdliche Aufsicht 
gestellt worden.
Bei Beratung von DIN 1052 — den einheitlichen Bau- 
polizeivorschriften fur alles Bauen in Holz in ganz 
Deutschland — liefi ein Sonderausschufi unter Vorsitz 
vom Geh. Reg. - Rat Prof. D r.- lng . E. h. Siegmund 
M u l l e r ,  Berlin, die Nagelverbindung auf Grund der 
jahrelangen Versuche von Dr.-lng. S t o y  unter den fol- 
genden Bedingungen zu:
„B e i Holzverbindungen mit D rah łs łifłen  (nach D IN  1151, 1152, 1154), 
d ie  uberw iegend auf Biegung beansprucht werden, is ł d ie  Dicke 
der D rah ts łifłe  zwischen 1 : 6 und 1 : 8 der Holzdicke zu wahlen. 
Bei Holzdicken unłer 40 mm d a rf der Leibungsdruck im M iłłe lh o lz  
unter Annahme g le ichm aftiger V erte ilung innerhalb  dieses Bereiches 
80 kg/cm2, sonst hóchstens 50 kg/cm2 be łragen . Fiir Seitenhólzer g ilt 
d ie  H alfte  d ieser W e rłe . Bei Bauwerken, d ie  der Rostgefahr besonders 
ausgesetzt sind, durfen d ie  Krafte von N age lverb indungen nach vor- 
stehenden Spannungen nur dann angenommen werden, wenn es 
sich um Bauten zu vorubergehenden Zwecken oder untergeordneter 
Bedeutung h ande lt."

Es ist sehr erfreulich, dafi diese alte dem Zimmermann 
von jeher mehr ais moderne Dubel vertraute Verbin- 
dung wieder zu Ehren gekommen ist.
Bei der anschliefiend beschriebenen genagelten Kon
struktion handelt es sich um die Erneuerung des ab- 
gebrannten Daches eines mehrgeschossigen Weberei- 
gebaudes in einer Grundflache von rd. 16-55 m (Abb. 2), 
die freitragend uberspannt werden sollte. Die Aus
fuhrung war zuerst mit eisernen Dachbindern geplant; 
deswegen und um nicht einen zu grofien Raum heizen 
zu mussen, wurde die niedrige Systemhóhe von 133,5 cm 
(Abb. 1) gewahlt. Da aber die genagelten Holzbinder 
trotz der geringen Systemhóhe (normal waren etwa 
200 cm zu wahlen gewesen) viel billiger waren, wurden 
diese zur Ausfuhrung bestimmt. Die Hauptmafie des 
Bindersystems (Abb. 1) wurden durch die Architekten 
festgelegt, in den zwei Mittelfeldern mufite der Obergurt 
wegen eines daruber befindlichen Oberlichtes waage- 
recht angeordnet werden. Die Belastung war infolge der 
Ausbildung der Dachhaut (zusatzliche Korkplatten usw.) 
ziemlich hoch und betrug einschl. des Bindereigen- 
gewichtes 213 kg/qm Grundflache total (normal fur 
Pappdach 150 kg/qm). Der Binderabstand war max. 
3,88 m, die geringe Systemhóhe in Bindermitte — wie 
schon erwahnt — nur 1,335 m. Infolge der geringen 
Systemhóhe ergaben sich fur den Binder verhaltnismafiig 
grofie Gurtkrafte und entsprechend starkę Gurthólzer. 
Der waagerechte Obergurt mufite besonders stark ge
wahlt werden, da infolge First-Oberlichtes die Langs- 
aussteifung fehlte, so dafi sich in Jy-Richtung eine Knick- 
lange von fast doppelter Feldweite ergab. Auf Wunsch 
der Architekten wurden noch zwei senkrechte Langs- 
versteifungen der Binder in der ganzen Hallenlange 
durchgefuhrt (Abb. 1). Die Schragbinder wurden an 
dem einen Giebel deswegen vorgesehen, um spater 
diesen Giebel evtl. abbrechen zu kónnen. Alle Kon- 
struktionseinzelheiten sind aus den Abbildungen ersichtlich.

*) Seit 1. 9. 1933 im Reichsgebiet nach D IN  1052 zugelassen.

Berechnung und Berechnungsbeispiel
Die Berechnung wurde nach den ublichen Methoden 
durchgefuhrt. Von allgemeinem Interesse mag die Be
rechnung eines genagelten Knotenpunktes sein (Abb. 5). 
Die Berechnung kann entweder mittels Tabelle (Abb. 7) 
oder durch Einzelberechnung erfolgen. Ich bringe nach- 
stehend beide Berechnungsarten:

Berechnung des Knotenpunktes der Abb. 5.
Di =  — 0,21 +  1,1 t; Stabkrafte fur Berechnung ais Wech- 
selstab nach DIN 1052 — 0,2-1,3 =  — 0,3 t 

+  1,1 ■ 1,3 — +  1,51,
gewahlt 2 • 5/12.

A n s c h l u f i  d u r c h  N a g e l :
N a c h T a b e l l e  (Abb. 7) Nagel zulassig 60/160, 60/180, 
70/210, 76/240, gewahlt Nagel 70/210 mit einer Trag- 
kraft von je 87,5 kg im Seitenholz; je Diagonale Nagel-

anzahl e r fo rd e r l ic h = ^ i~ ^ = 9  Stuck, gewahlt 11 Stuck

Nagel 70/210.

D u r c h  E i n z e I r e c h n u n g :

Zulassige Nageldurchmesser: —  — —  =  6,2—8,3 mm
8 6

Dm., gewahlt Nagel 70/210.
Anschlufikraft je Nagel (fur Seitenholz und Brettdicke 
uber 40 mm =  25 kg/cm2) =  0,7 • 25 • 5,0 =  87,5 kg

je Diagonale Nagelanzahl erforderlich =  - - ^
jL * y /  ,o

=  9 Stuck, gewahlt 11 Nagel 70/210. Kontrolle fiir Kant- 
holz nicht erforderlich, da Nagel im Kantholz langer ais 
im Seitenholz steckt.
Abb. 6 zeigt das Ergebnis eines von Herrn Dr. S t o y  
mit diesem Knotenpunkt vorgenommenen Versuches. Die 
Hóchstlast betragt 10 800 kg. Die rechnerische Ge- 
brauchslast betragt 11 * 87,5 * 2 =  1925 kg. Die zulassige 
Gebrauchslast wurde 3600 kg betragen, also 87 v. H. 
hóher sein ais rechnerisch ermittelt wurde. Die Ver- 
schiebung betragt unter der rechnerisch zulassigen Last
0,3 mm und durfte nach DIN 1052 1,5 mm betragen, also 
nur 20 v. H. der zulassigen Verschiebung.

B a u a u s f i i h r u n g :
Die Bautermine waren die folgenden:
A u ftra g s e r te ilu n g .............................................................................. 16. 9. 33
Einreichen der statischen Berechnung bei der Baupolizei . 20. 9. 33
Genehm igung der statischen Berechnung durch d ie  Baupolizei 25. 9 . 33
Beendigung des H olze inschnittes................................................... 2. 10. 33
Beginn d e r M o n ta g e .......................................................................... 3. 10. 33
Beendigung der M ontage und Obergabe der A rbe iten  . . 16. 10. 33

Eine so kurze Bauzeit kann man nur bei Verwendung 
von Holzkonstruktionen erreichen.
Die Nagelsorten, die fur die einzelnen Brettdicken ver- 
wendet werden konnten, waren durch die Vorschrift des 
Verhaltnisses von Brettdicke zu Nageldurchmesser in 
DIN 1052 ohne weiteres eindeutig bestimmt (Tab. 7). 
Fur den kleinsten Abstand der Nagel, der noch ein 
Spalten vermeidet, sind noch keine Normen geschaffen 
und auch kaum móglich. Man mufi sich dabei auf das 
h a n d w e r k l i c h e  Gefuhl verlassen. Abb. 5 zeigt 
aber, dafi dieser Nagelabstand verhaltnismafiig gering 
sein kann, ohne dafi ein Spalten des Holzes eintritt.
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Normalbinder I und Ltingsversteifungen

3 Schragbinder III 
MaBsłab 1: 6 0
(Dazu d ie  beiden kleinen A b b il
dungen : A u fla ge r bei A und auf 
Binder II)

GrundrIB det W ebere i 
G e b a u d e s 1 :8 0 0

A uflager von Binder III auf (Jntergurt-B inder II
36/100

55/160

rż t 3/n

-E ichene A u flag e r p ia t te  ‘tc m s t Am chluu 2 5  ttóge/ •W roo' 8  N agel 55/760 ̂ 25  N age! 3a /joo
+ — 7.905 ------------------i-----------------  7,+05 -----------------i----------------7,¥05 ------------------------------------------------- i -7, ¥05
unte rkante  A u f/agerpkatte von B in de r / u l

J
Samtliche Bo!zen sowe/t nichts anderes yermerkt 76 mm#, U-Sc/)eiben 60/60/6 mm

M itte ro n  Bit.2 5  N ag e l ̂ 0/700 
-i-------------------7, ¥0 5 7, ¥05

Jnteryurt Binder £ K*r8
A n sich t

Knotenpunkt-Einzelheit 1 12
B in d e rm itteAnsch/uss 7 H śge ! 70/270

tor'* r ^ .
tirwKfyf ic  TOOOSt_LBfl

70 0 0 0

2*77  /Zóge! 70/270
2  B o h /e n  5/72 cm  

H o/zc/ruckfes ttg  H e /t 2S5kg/c/7?2 
F eu ch tigke it %
K a n th o /z  78/7$

»85 0  k g  --------------------
Verschiebung V -  7.5mm 

3600kg  G ebrauchs/ast 

Verschiebung V -  0,75 mm

0  1.5 m m  5  10 1 5  2 0  Ź5 m m  *  55 ------------------------------------------------------------------------------------H --------------------- -------------------------------------------

l/ersch/ebung --- - ® Z Z Z Z t ^ 7 Z Z Z Z Z Z z H r ----- h
2  Boh/en S/1P  ____ _______ _____I-------- -------- I I ] U L I ___ wfer 5ęj. • „ i ,  , . ,, , --- L*|—l—l——I—I——I——I——I— I l I I ~ rśj.o

6 Belastungsergebmsse von Knotenpunkt 5 ,  — — — ^

7 Zah len ta fe l f iir  N agelverb indungen nach DIN 1052. Nagelsorten nach DIN 1051, Im H andel auch an d ere  Langen iiblich. An- 
schluBkraft abhangig von Nageldurchm esser. N agelgew icht nur anndhernd (Verpackungsgewicht von 2 ,5 -  3 v.H. beriicksichtigen)
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Fur die Bauausfuhrung hat es sich bewahrt, die Ver- 
teilung der Nagel im Knotenpunkte in naturlicher Grofłe 
auf einem 3 mm starken Sperrholzbrett aufzuzeichnen, 
Lócher von etwa 5 mm Dm. an den Nagelstellen durch 
das Sperrholz zu stofien, diese Schablone auf den 
Knotenpunkt aufzulegen und durch die Lócher mit 
schwachem Buntstifte die Nagelanordnung durchzu- 
schreiben. Dann braucht der Zimmermann nur an den 
angeschriebenen Stellen die Nagel einzuschlagen, wo- 
durch die Arbeit beschleunigt und verbessert wird.
Bei den starksten Nageln, die am Ende der mittelsten 
Diagonalen angeordnet waren, wurden bei e i n z e I n e n 
Nageln mit schwacherem Durchmesser vorgebohrt, um 
Endrisse der Diagonalen zu vermeiden.
Die Herstellung der Binder erfolgte unmittelbar auf der 
Baustelle auf einem normalen Brettprofil. Nur ein Polier 
meiner Firma war an der Baustelle, sonst sdmtlich nur an 
Ort und Stelle angenommene Zimmerleute. Schwierig- 
keiten durch den Verzicht auf eingearbeitete Zimmerleute 
ergaben sich nicht, da — wie vorauszusehen — die Ver- 
nagelung der Binder auch den dortigen Zimmerleuten 
etwas Naturliches und Vertrautes war. Die erzielten 
Arbeitszeiten wurden bei eingearbeiteten Zimmerleuten 
auch nicht geringer gewesen sein.

K o s t e n l e i s t u n g .
Die Ausschreibung mit genauen und ganz klaren ein- 
wandfreien Unterlagen durch die Architekten Lówe und 
Wantig, Zittau i. S., hatte folg. Ergebnis (Tabelle rechts): 
Auf das Angebot der Firma Seidel, Leipzig (a), wurde 
noch ein Nachlafl von rund 6 v. H. gewahrt. Dieses 
billigste Angebot ergab wegen der Wirtschaftlichkeit der 
Konstruktion und der rationellen Durchfijhrung der Bau- 
aufgabe trotzdem noch einen guten Verdienst.
Die Sicherheit des Binders geht aus den Versuchen 
Abb. 5 und 6 hervor.
Nicht jeder Nagelbinder ist so preiswert wie diese Kant- 
holzkonstruktion. So sind Nagelbrettbinder schon wegen 
des hohen Arbeitsaufwandes bedeutend teurer.
Die Nachkalkulation hatte fur einen normalen Binder 
(ohne Pfettenlage und Versteifungszuge) folgendes Er
gebnis: Holz 1,43 cbm, Binderholz 79,20 Ifm, Bolzen 
19,50 kg, Nagel 19,50 kg. Winkeleisen am Auflager 10,90 kg.

H olzb inder Eisenbinder

K an tho lzb inder mit 
genag . D iagonalen

Ring-
dubel

EinpreB
dUbel

Fa. Seidel
Leipzig A nb ie te rfirm en  u nb e ka nn tl

Entfernung d e r An- 
b ie te r von Seifhen- 
nersdorf in km Luft- 
l i n i e ........................ 165 165 65 165 65 65

Pos. 1. 13 Dachbinder 
RM 2 834 4160 5 005 3 282 4 145 4 800

Pos. 2. Zuschlag zu 
Pos. 1, wenn O ber- 
g u rt w aagrecht RM 100 120 66

Pos. 3. 2 Schrag- 
b inde r . . . .  RM 220 500 100 417 353 456

Pos. 4. 1 senkrechte 
Langsversteif. RM 290 125 225 619 443 288

Pos. 5. Zuschlag fu r 
eine 2. senkrechte 
Langsversteif. RM 290 110 200 619 443 102

Pos. 6. Fur A b fuh r 
vom Bahnhof zum

45 75 40 56 100 57
Gesamtsumme des 

Angebotes . . RM 3 779 5 090 5 570 4 993 5 550 5 703
A n g eb o t .................... a b c d e f
Mehrkosten de r An- 

gebote b—f  gegen- 
iib e r dem A nge
bot a (Seidel) in v.H. 35 48 32 47 51

Abbund und Montage, 
anlieferung frei Bau),

Bandsagestunden 
Aufzugsstunden 
Polierstunden . . 
Zim m ererstunden

Aufzug (4 Geschosse, Material- 
Bock- und Schablonenherstellung 

je B inder je Ifdm. Binderholz
....................  0,65 0,01
....................  0,52 0,01
.................... 8,05 0,10
. . . . . .  35,50 0,45

Die Herstellung der statischen Berechnung und der Zeich- 
nungen sowie die Baubeaufsichtigung durch meine Firma 
wurden bei dieser Nachkalkulation nicht berucksichtigt’').

*) W e i l e r e  A n g a b e n  i i b e r  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  
d e r  N a g e ! v e r b i n d u n g e n .  W e iłe re  Einzelheiłen daruber 
kónnen d e r demnachst erscheinenden Schrift 4 —  der Schriftenreihe 
der Arbeitsgem einschaft Holz (Reichsforstwirtschaftsrat und Deutscher 
ForsW erein), Berlin SW 11, Dessauer Strofie 26 — entnommen werden, 
d ie  ich zusammen m it Herrn Privatdozent D r.-Ing . Stoy herausgebe. 
Das Heft w ird  ungefahr 1 RM kosłen und kann schon jetzt bei der 
Arbeitsgem einschaft Holz vo rbeste llt w erden.

DIE GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VON HOLZBÓDEN
Dr.-lng. Franz Kollmann, Munchen /  6 Abbildungen

Die hervorragenden Eigenschaften des Holzes ais Bau- 
stoff treten bei seiner Verwendung ais Bodenbelag be- 
sonders klar hervor. Wenn trotzdem die Verlegung 
hólzerner Bóden in den letzten Jahren teilweise betracht- 
lich zuriickgegangen ist, so muB das ais Beweis einer 
falschen Baueinstellung betrachtet werden. Um nicht in 
den gleichen Fehler zu verfallen, sei vorweg bemerkt, dafi 
neben dem Holz stets fur Linoleum, Steinholz, Fliesen und 
andere Belagsarten Raum verbleiben wird. Dagegen aber 
mufl Front gemacht werden, dafi Surrogatbóden dem 
Holz in Fallen den Rang streitig machen, wo seine Uber- 
legenheit unumstófilich ist. Diese Uberlegenheit zeigt sich 
ohne weiteres bei Betrachtung der sog. G e b r a u c h s -  
e i g e n s c h a f t e n " ,  d. h. jene ihrer Eigenschaften, die 
Hygiene, Lebensdauer und Unterhaltungskosten sowie 
die allgemeine Wohnwirtschaftlichkeit bestimmen.
Der W a r m e s c h u t z  spielt dabei eine besondere Rolle. 
Auf diesem Gebiete werden die Vorzuge des Holzes ja 
allgemein anerkannt. Immerhin empfehlen sich einige Uber- 
schlagsrechnungen. Die Warmeleitzahl gut getrockneten 
Holzes ist senkrecht zur Faser etwa 0,13 bis 0,18; im Mittel 
kann man 0,15 kcal/mh° annehmen. Fur Linoleum betragt

die Warmeleitzahl 0,16. Dies heiftt mit andern Worten, 
dafi der Warmedurchgangswiderstand eines 24 mm dicken 
Holzfufibodens etwa zehnmal so hoch ist ais der von
3 mm Walton-Linoleum. Hervorragend ist der Warme
schutz bei hauptsachlicher Verwendung von Holz, also 
wenn Parkette oder Dielungen auf Blindboden und Holz- 
balkendecke mit Zwischenfiillung aufgebracht werden. 
Rechnet man fur die drei Decken- und Fufibodenarten der 
Abb. 1 die Warmedurchgangszahlen k aus, so erhalt man 
fur die Holzbalkendecke mit Parkett k =  0,53, fur die 
Massivdecke mit Parkett auf Lagerhólzern k =  1,11 und 
fur die Massivdecke mit Linoleum auf Ausgleichestrich 
k =  1,86. Was bedeutet das wirtschaftlich? Grenzt eine 
Wohnung gegen Keller, Dachraume oder leerstehende 
Wohnungen — ubrigens auch dann, wenn ungeheizte 
Schlafzimmer iiber Wohnzimmern liegen —, so findet ein 
rascher Warmeaustausch statt. Die Ersparnis an Heizungs- 
kosten in einer gut decken- und bodenisolierten Wohnung 
ist dann recht erheblich, z. B. nachweislich1) fur eine Fiinf- 
zimmerwohnung in der Heizzeit u. U. uber 40 RM.

>) Die Gebrauchseigenschaften von Fufiboden, in Folgę 12 „V om  w ir l-  
schaftlichen Bauen", Dresden 1933.

940



-T-2  ̂mm Riemen-FussboJen

2-4'mm Bl^ndb^deńeo^ ; 

isolier pappe 

18 mm Lattung 1-fSmm Pu U

n
ferov*°''* °i \S°*fZZOl 

--------^=*lSmm

2^ mm Riemen-FusshocJen

L agerhoizer \9o

Putz. 

j 3m m  L i n o l e u m

' / / / / 'A D m ń i '4'usj,___ W
■ T ł

mm Putz.
Beispiele f iir  FuBboden- und Deckenarten

Eindruckłiefe 
bei ve rich ie - 

dener 
Flachen- 
pressung

6 Hygrosko- 
pischesGleich- 
gewicht fiir  
Z lm m eryer-

-— » - Flachenpressung ty /o n i

Fast noch wichtiger und alltaglich fuhlbar ist die „F u fi - 
w a r m e "  von Holzbóden. Hieruber wurden seit den 
ersten Arbeiten von H. M ollier2) und F. Eichbauer’ ) viele 
Untersuchungen4) angestellt. Abb. 2 zeigt einige Ergeb
nisse, die darstellen, wie rasch die Temperatur eines auf 
Blutwarme geheizten kunstlichen Fufies sinkt, wenn man 
ihn auf verschiedene Boden setzt. Holz schneidet dabei 
hervorragend ab.
Auch die s c h a l l t e c h n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
von Holz entsprechen wohl. Auf Grund der vielen ver- 
streut vorliegenden Einzeluntersuchungen lafit sich der 
Schlufi ziehen, dafi Holzbalkendecken der Massivdecke 
hinsichtlich Luftschalldammung oft uberlegen (z. B. 61 Phon 
gegenuber 50 bis 53 Phon)5), hinsichtlich Trittschallisolierung 
etwa gleichwertig sind. Dazu kommt ais verwandte 
Eigenschaft die bemerkenswert hohe E l a s t i z i t a t  von

2) G esundhe its ingenieur, Bd. 33 (1910). 8) G es.-lng ., Bd. 35 (1912). 
4) W . H offm ann: Warmeschutz von G ebauden, in Handbuch der Bau- 
technik und Raumkunst, S tu ttgart 1932.
&) K. Th. S ip p e ll: Schallschutz in Bauwerken, Quelle w ie  zu 4) .

Abkiihlungskuryen von kunstlichen FuBen auf ver- 
schiedenen Bodenbelagen (nach Eichbauer)

Sj Zoo

100

r
-5- 0

K i e f e r B u c h a

Bohnern

Olen

Eiche

EinfluB der Behandlungsarł auf die Lebensdauer (nach 
E. Sachsenborn)

Holzfufibóden, wenn sie mit Nut und Feder auf Blind- 
bóden oder Lagerhólzern verlegt sind. (Turnhallen!) 
Schlechthin unubertroffen ist Holz weiter in seinem A  b - 
n u t z u n g s w i d e r s t a n d .  Sieht man von Steinholz, 
Fliesen, Terrazzo und ahnlich harten mineralischen Be- 
lagen ab, die wegen ihrer Kalte oder Kosten nur in 
Sonderfallen — fur Treppenhauser, Vorhallen usw. — in 
Frage kommen, so hat Holz die weitaus langste Lebens
dauer. Beweis fiihren nicht nur die wohlerhaltenen Holz
bóden in historischen Gebauden, die alltagliche Bau- 
erfahrung, sondern auch Versuche mit statistischen 
Kontrollen. Dabei ist freilich zu beachten, dafi alle 
Verfahren, die den in Wirklichkeit sehr langwierigen und 
unregelmafiigen Abnutzungsvorgang durch vóllig wesens- 
fremde Verfahren ersetzen wollen, zu Trugschlussen und 
fehlerhaften Ergebnissen fuhren mussen. Infolgedessen 
scheiden die Verwendung von kreisenden, starren Schleif- 
scheiben (Bauschinger-Apparat) und das Anblasen mit 
dem Sandstrahl von 3 at Druck von vornherein aus. Ver- 
gleichbare und brauchbare Ergebnisse liefern hingegen 
Schleif- und Reibversuche mit elastischen oder gefederten 
Abnutzungswerkzeugen. Bei einem von mir entwickelten

HO H5 50 55 60
Jahre

V erlauf der Abnułzung von Bodenbelagen bei s tarker  
Bełretung. r =  Raumgewicht

F- v. H . =

20
— L ufłłemper a tur 

=  100, darum  F =  H olzfeuchtigkeit,

G n =  N a fig e w id it, G f  =  Darrgewicht
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Versuchsgerat6) wurden die Probestucke unter einer Feder- 
belastung von 0,27 kg/cm2 uber ein Band aus Glaspapier 
(KórnungOO) hin und herbewegt; die Gewichtsverluste der 
von Spanen gereinigten Proben wurde in regelmafiigen 
Abstanden ermittelt. Um die Laboratoriumswerte auf 
die Praxis ubertragen zu kónnen und um ihre Ver- 
haltnisrichtigkeit zu iiberprufen, wurden dann aus móg
lichst vielen Raumen mit starker Betretung verschieden- 
artige Belagsstiicke beschafft, und zwar von Stellen, uber 
die der Hauptverkehr wahrend bekannter langer Dauer 
gegangen war und von sicher geschiitzten Stellen. Aus der 
Verbindung des ganzen Materials entstand Abb. 3, die 
fiir  einen gegebenen Zeitpunkt, von der Verlegung an 
gerechnet, den wahrscheinlichen Abnutzungsgrad angibt. 
Es ist klar, dafi die entnommenen Werte nur der Grófien- 
ordnung und dem Verhaltnis nach stimmen kónnen, da 
auf die Lebensdauer stets wechselnde und kaum zu 
erfassende Umstande (z. B. der Verkehr, die Pflege usw.) 
einwirken. Sorgfaltige, sachgemafie Pflege kann die 
Lebensdauer betrachtlich erhóhen und ist damit stets auf 
die Dauer sparsamer ais die nur scheinbar billige Ver- 
nachlassigung der Boden. Hieriiber haben Unter- 
suchungen von Sachsenberg’ ) wertvolle Aufschlijsse erteilt, 
die Abb. 4 im Auszug wiedergibt. Erwahnt sei schliefilich 
zu der wichtigen Frage eine amerikanische Statistik8), die 
auf Grund von Beobachtungen in 18 óffentlichen Ge
bauden, Hotels und Geschaftshausern in Chikago die 
folgende Zahlentafel bringt, der Verhaltniswerte nach 
meinen Untersuchungen gegeniibergestellt seien; die all
gemein niedrigere Lebensdauer der Boden in Chikago 
durfte sich aus ungewóhnlich starker Betretung erklaren.

Lebensdauer yerschied. Belage grofier G ebaude in Chikago

B e l a g s a r t Linoleum
Gummi-
fliesen

Kork Ahorn Eiche Terrazzo

Lebensdauer Jahre 
Verhaltn iszahlen ..

5,5
1,00

10
1,82

10
1,82

15
2,73

25
4,55

unbest.

V erhaltn iszahlen 
gem afi A bb . 3 .. 1,00') — — 2,502) 5,00') —

*) 3,3 m m -W alton ; 2) Raumgewicht geschatzt; 2) u. 3) 12 mm O berw ange.

Nicht minder vorziiglich ais der Abnutzungswiderstand ist 
die H a r t ę  des Holzes, da beide Eigenschaften zu- 
sammenhangen. Es ist bekannt, dafi sich in Parkettbóden 
selbst unter den schwer belasteten Rollen von Konzert- 
fliigeln keine Rillen bilden, wogegen schon die Fufie von 
Betten, schweren Sesseln und andern Móbeln innerhalb 
weniger Tage in Linoleum und Gummi bleibende Ein- 
kerbungen von mehreren Zehntel-Millimetern hinterlassen 
(Abb. 5). Werden die schweren Móbel haufiger verriickt, 
so kann nach verhaltnismafiig kurzer Zeit aus asthetischen 
Grunden Erneuerung des Belags notwendig werden. 
S p l i t t e r s i c h e r h e i t ,  ein Verlangen, das in Turn- 
hallen und Raumen, die barfufi begangen werden, erfullt 
sein mufi, ist bei richtig bearbeiteten Hartholzbóden stets 
gewahrleistet. Bei Weichholz bilden sich Schiefer und 
Splitter i. d. R. nur, wenn es auf Herzseite gehobelt wurde. 
Hinsichtlich S t a u b e n t w i c k l u n g  sind Parkette, Kie- 
fern-Stabbóden, Linoleum, Gummi, Terrazzo und Fliesen- 
bóden ungefahr gleichwertig; etwas mehr Staub bildet 
sich iiber Steinholz und Bretterdielungen. Staub ist natur
lich in doppelter Hinsicht gefahrlich: er kann Krankheits- 
keime verbreiten, und er fiihrt im W inter bei starker 
Heizung zu der gesundheitsschadlichen Staubverbrennung. 
Es wurden deshalb schon fruhzeitig (besonders in Schulen) 
Versuche mit staubbindenden Olen angestellt, woriiber 
ich das Schrifttum an anderer Stelle zusammenstellte1).

*) Bauwelt, Bd. 23 (1932). 7) Holzbearbeitungsm aschine, Bd. 5 (1929).
6) Druckschrift der Bruce Comp., Mem phis, Term. 1929.

Die V e r m i n d e r u n g  d e s  B a k t e r i e n g e h a l t e s  
der Luft von geólten Raumen mit Holzbóden gegeniiber 
nicht geólten Kontrollraumen wahrend der Reinigung be
tragt innerhalb einer Woche nach der Olung etwa 70 bis 
90 v. H., nach einem Monat noch 60 bis 70 v. H. und selbst 
nach zwei Monaten noch durchschnittlich 50 v. H. Ver- 
wendet man Leinól, was bei Holzbóden stets ratsam ist, 
so wird der Staub nicht nur festgehalten, sondern das sich 
bildende Linoxyn wirkt keimtótend. Richtig geólte oder 
gewachste Holzbóden neigen nicht zu S c h li ip f r ig k e it .

Das Verhalten gegen c h e m i s c h e  E i n w i r k u n g e n  
spielt bei Fufibóden in der Regel keine wichtige Rolle. 
Immerhin sei gesagt, dafi Holz dabei recht gut ab- 
schneidet. C. H. Geister9) fand bei Untersuchungen, dafi 
von Bodenbelagsstoffen nur Gummi, Terrazzo und Kork 
gegen chemische Einfliisse widerstandskraftiger sind ais 
Holz. Auch gegen T e m p e r a t u r e i n f l i i s s e  ist Holz 
im praktischen Bereich vóllig unempfindlich, wahrend 
Linoleum bei Frost erstarrt und briichig wird.

Ein anderer Punkt, iiber den vielfach irrige Ansichten ver- 
breitet sind, ist die F u g e n b i l d u n g .  Fugenlos sind 
Steinholzbóden, Fugen enthalten Holzbóden, Linoleum, 
Fliesen und Mosaikbóden. Weisen Holzbóden grófiere 
Fugen auf, so wurden sie entweder unsachgemafi erzeugt 
oder falsch behandelt. Holz ist ein hygroskopischer 
Kórper, das heifit sein Feuchtigkeitsgehalt steht in einem 
gesetzmafiigen Zusammenhang zur Feuchte und Tem
peratur der umgebenden Luft10) (Abb. 6). Nimmt man ein 
mittleres Wohnraumklima von 20° und 50 v. H. relativer 
Luftfeuchtigkeit an, so liegt das Feuchtegleichgewicht fiir 
Holz bei etwa 9,5 v. H. Allgemein lafit sich feststellen, 
dafi Holzbóden, die auf 8 bis 10,5 v. H. getrocknet wurden, 
spater kaum nennenswert Wasser mit ihrer Umgebung 
austauschen und damit auch nicht quellen oder schwinden. 
Selbstverstandlich niitzt aber die sorgfaltigste kiinstliche 
Trocknung nichts, wenn das Holz vor dem Verlegen 
infolge roher Behandlung (Lagern am Bau in der Nasse, 
im Freien bei Regen usw.) gequollen ist.

Auch fiir  die R e i n i g u n g  ergeben sich hieraus Vor- 
sichtsregeln: man darf Holzbóden nicht mit Wasser iiber- 
schwemmen (iibrigens auch Linoleum nicht). Gewachste 
Boden sollen nur mit dem Mop und der Bohnerburste ge- 
pflegt werden, wogegen fiir  geólte Boden feuchte Sage- 
spane zu empfehlen sind. Die Reinigung der Holzbóden 
ist durchaus wirtschaftlich, wie Untersuchungen des Reichs- 
kuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit11) wiederholt ergaben.

Ais letzter Punkt seien die Verhaltnisse bei der A u s - 
b e s s e r u n g  gestreift. An sich kommen Reparaturen 
bei Holzbóden nur nach sehr langem Gebrauch in Frage. 
Sind sie aber nótig, so lassen sie sich leicht und billig 
bewerkstelligen, ein Umstand, der bes. von Warenhausern 
wiederholt ais giinstig anerkannt wurde. Zusammen- 
fassend ist also zu sagen, dafi Holzbóden allen praktisch 
in Frage kommenden Mitbewerbern hinsichtlich Warme
schutz, Lebensdauer, Unempfindlichkeit und Reparatur- 
móglichkeit mehr oder minder iiberlegen sind. In bezug 
auf Staubentwicklung, Schliipfrigkeit und Wirtschaftlich
keit der Reinigung sind Holz und Linoleum gleichwertig. 
Fugenbildung ist stets auf Mifistande bei der Fabrikation 
oder falsche Behandlung, Splittem auf unsachgemafies 
Hobeln oder Verwendung zu grober Stahlspane zuruck- 
zufiihren. Nicht vergessen sei bei Holzbóden ihre warme 
Schónheit und Behaglichkeit sowie ihre grofie Bedeutung 
fiir die deutsche Yolkswirtschaft.

») C. H. G e is te r: Endurance o f F looring M a te ria ls , Journ. o f. the 
Am eric. Ceram ic Soc., V o l. 9 (1926).

“ >) AW F - M erkheft „Kunstliche Holztrocknung und H o lz lag e ru ng " 
Berlin 1932.
“ ) RKW -Hauswirtschaftl. Lehrdienst: W irtsch a ftl. FuObodenpflege.
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