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%*6>,
er oorliegenbe britte 23anb. ber Beiträge 3ur polnifchen £anbestunbe bringt toert* 
oolle ©tunblagen für bie antt)ropogeographifcf)e ^Betrachtung bes ©ebietes, nünt- 

licf) eine ausführliche Monographie bes polnifchen 23auemhaufes, unb 3m ar oon ard)itet« 
tonifcher Seite. ftlima, 23oben unb 23eoölterung höben in $oten bie Stusbilbung eines 
burchgeljenben, einheitlichen §austppus oeranlafet, beffen cf) ara^teriftifdt)e Eigenheiten ent* 
rotcflungsge fchichtlici) unb oor allem architettonif<hstecf)nifch begrünbet finb. Die 3ahlrei<f)en 
^tbbilbungen, bie bem Merte beigegeben roerben tonnten, roerben bies in anfchaulicher 
SBeife geigen.

V 3m SSorbergrunbe ber ganzen Schilberung fteht bie fpftematifche Darftellung; bas 
oorhanbene Material genügte noch nicht, um mit gleicher $usführticf)teit auch bie regionale 
23ehanblung bes Stoffes burdE)3uführen. .gier liegt noch eine lohnenbe Aufgabe für roeitere 
Unterjochungen, bie in ber tartographifchen Darftellung unb $lbgren3ung ber SBerbreitungs* 
gebiete einzelner Untertppen gipfeln müßten; bie oorliegenbe Arbeit mill inbeffen auch ba3U 
bie SBege toeifen.

Sie ift 3ugleicf) ein fchönes 3ewgnis für bie Dätigfeit ber beutfdjen $enoaltung in 
^ßolen, beren prattifchen Vebürfniffen bie Unterjochung unmittelbar ihre Entftehung oerbantt.

Vemertt fei fcf)lie^£icf) noch, bah in biefer ^ublitation im ©egenfatj 3U ben übrigen 
Veröffentlichungen ber £anbestunblichen 5tommiffion ausnahmsmeife bie polnifche 9ted)t* 
fchreibung ber Eigen« unb Ortsnamen nicht burchgeführt roerben tonnte.

Dr. E. Munberlid).
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^öorroort.

Der BSunfd), bas polnifche Bauernhaus auf feine Eigenart unb (Entwidlung 3U unterfuchen, würbe 
bereits int Sommer 1915 in mir wachgerufen, als bas ftriegsgefcpid mich unoorbereitet nad) (Saldiert 
führte unb bie ungewohnte £anbfd)aft mit ihren malerifdjen §ol3börfern frifd) auf mid) einwirfte.

Der anfchlieftenbe gfelb3ug ber Btadenfenormee, 3U bereu fcfjwerer £Xrtilterie id) gehörte, führte 
mid) im Sommer 1915 in nielfacfjen 3tö3admärfchen burd) einen großen Deil oon Sftorb galten öftlid) 
bis über bie Stabt 9fawa Buffa hinaus, bann norbwärts in bas öftliche ftongreftpolen hinein. Diefen, 
infolge bes ftetigen Bormarfches oerhältnismähig flüd)tigen Crinblid in bie gali3ifd)^poInifcf)e Bauweife 
möchte id) ungern entbehren, ba er in mancher 23e$iehung für bie norliegenbe Arbeit wertoolt geblieben ift.

9lls id) bann 1916 burd) meine Dätigfeit in ber §od)bau^lbteilung beim Berwaltungsdjef in 
B3ar[d)au 3U Bauberatung$3weden Vorlagen für ben BSieberaufbau ber Dörfer au$3uarbeiten hatte, 
hat bie (Erfenntnis, bah ein BBieberaufbau nur auf eine trabitionelle nationale (örunblage gestellt werben 
barf, mich ba^u geführt, bie Bauweife ber polnifchen Bauernhäujer eingehenber 3U ftubieren.

(Es galt 3unäd)ft, bas 2BefentIi<he, woburd) bas polnifche Bauernhaus [ich non bem beutfchen 
unterfcheibet, felbft 3U erfaffen, fobann allen, bie mit bent BSieberaufbau in ^ßolen 3U tun haben werben, 
flar3ulegen, was an ber bobenftänbigen Bauweife erhaltenswert ift. Da3U tommt eine Berüd[id)tigung 
ber befonberen (Sigentümlid)feiten in ber Bauweife eiu3elner £anbjtriche.

Da non beutfcfjer Seite bisher fo gut wie feine Beröffentlichungen über bas ruffi[d)<polnifche 
Bauernhaus norliegen, war id) auf bie polnifche £iteratur angewiefen unb fanb bort in erfter £inie eine 
(Sn3pflopäbie non Qpgmunt ©loger nor: „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Po.lsce“ 
(Die §ol3baufunft unb bie §ol3er3eugniffe bes ehemaligen Polens), ber in bem ftapitel Chata (§ütte) 
neben 3ahlreid)en Slbbilbungen 5lu$3üge ber oorhanbenen Bterfe über biefes Dhema 3ufammenjtellt.
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(öloger gittert hie SBerfaffer:

itarlotoicj (Die polnifche §ütte),
Stolberg (dthnographie),
‘jßufäet (Stubien über bert polnifchen Vorbau),
SJtatlafotofti (SBolfsbautunft auf bem ^ßobhale), 
äftoflouoffi (33oIföfunfi in ^olen).

Die SBerie oort 5D^atIafotüfft unb SttoÜou^fft fotoie ein 1915 eefd)tenenes SBert „Chata Kurpiowska“ 
oon 9lbam ül)etni! gelöng mir, 3U erwerben; bod) blieb id) infolge Unfenntnis ber polnifchen Sprache 
auf oom Dolmetfcher überfeißte $us3üge unb bie Slbbilbungen angetoiefen.

Sonftigc beachtenswerte 2Berfe, bie fid) mit bem polnifchen ^Bauernhaus in $Kufft[d)^olen be- 
faffen, fcheinen nlcfjt oorjultegen. Doch l)at bie 2Barfd)auei unb ftrafauer Slrchiteften Jehaft, in bem gleichen 
SBeftreben, ben SBieberaufbau Polens in Fortführung ber nationalen ^Bauart 3U fidlem, in3wifd)en eine 
91eif)e oon Veften h^^^u^gegebett (Materjaly do Architektury Polskiej. Wies i Miasteczko = SDtate* 
rialien 3m polnifdjen 9lrd)itettur. Dorf unb 6täbtd)en), in benen ohne Dert pt)otographifd)e 2luf* 
nahmen aus allen £anbesteilen 3ufammengejtellt finb. Das eigentlidje ^Bauernhaus hat jebod) in biefen 
$bbilbungen nur eine untergeorbnete 53erüdfichtigung gefunben.

Die oon (öloger 3itierten SBerfe finb 3um Deil oom ethncgraphifchen Stanbpunlt aus oerfafzt, 
ober fie behanbeln mehr bas bäuerliche (öerät als ben $ausbau, toobei fie nad) bem Urteil oon (öloger 
es an Drbnung unb 93oIlftänbigfeit in manchem fehlen laffen. £tutf) ift (Öloger felbft nid)t als Fachmann 
in architettonifdjen Dingen an3ufehen.

3d) habe bestoegen bei oorliegenber Arbeit mich rein auf ard>iteftonifcf)e Fragen bcfchräntt unb 
bas bäuerliche (öerät oollftänbig ausgefgaltet, 3umal id) hierüber aus eigener 2lnfd)auung nichts bleues 
hätte hiit3ufügen tonnen.

gasreiche Dienftreifen in Ausübung meines Zimtes geftatteten mir, in nal)e3U alle Deile bes 
(öeneralgouoernements 2Bar[d^au Crinblid 3U geroinnen unb fo oiele eigene pl)otographifd)e unb 3eicf)^ 
nerifdje Aufnahmen 3U madjen, als erforberlich erfchienen, um unabhängig oon ben polnifdjen ^Berten 
ben allen polnifchen ^Bauernhäufern gemeinfamen (örunbtppus bar3ulegen unb bie betreffenbert £anb^ 
ftricf)e, in benen infolge befonberer (öinflüffe roefentlidje Abarten auftreten, in großem Umrif} feft3ulegen. 
SBei bem^ntereffe, bas ber Arbeit allfeitig entgegengebracht toirb, unb oor allem bei ber bereits im£anbe 
einfetjenben ®autätigteit, bie im ^Begriff ift, oon ber überlieferten Bauart ab3utoei(^en, glaubte id), mit 
ber Verausgabe meiner Arbeit nicht länger roarten 3U bürfen, um, foroeit ber (öinflitjj reicht, ben sIBieber* 
aufbau ber polnifd)en Dörfer oon oornherein in bie richtigen äBege leiten 3U helfen.

Daf} bei ber Fülle fonftiger neuer ard)itettonifd)er (£inbrüde beim betreten polnifchen 33obens 
gerabe bie ^Bauernhäufer in erfter £inie 3n^ereffe ertoeden, liegt in ben befonberen 33erhältni|fen bes 
£anbes begrünbet, benn bie (öimüohner Polens finb übero^iegenb dauern (80 0. §. ber (öefamtbeoöUerung).

äßenn bie ^ßoten and) mit ed)t ftol3 finb auf bie Überrefte monumentaler ^3iaftem unb FagieP 
lonenbauten, auf ^aläfte unb ^Bürgerhäufer ihrer Stäbte, auf 0d)löffer unb Atirchen auf bem £anbe, 
fo trägt bod) bie Steinard)itettur Polens im allgemeinen internationalen ober and) rein beutfehen dh^ 
ratter, o^ährenb im bobenjtänbigen Vorbau bem Deutfchen eine polnifdj^nationale Sau^ 
a r t fid) barbietet, bie nod) roenig beamtet rourbe. Selbft bie polnifd)e £frcf)iteftenxoelt hat erjt in aller
letzter 3eit ertannt, 03eld)e nationalen unb lünftlerifd)en JBerte l)ier oerborgen finb.
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Rann bas polnifte 23Iodhaus aut nid)t mit bem reicheren nieberfätfiften ober gar bem ober* 
baperiften 23auernhaufe wetteifern, fo finb bot aus ihm aut entxoideltere §ol3ard)ttetturen heroor* 
gegangen. (Sine Sülle oon prächtigen Soffitten, §ol3fpnagogen nnb 23ürgerhäufern, im 23lodbau ge
fügt, finb im £anbe zu finben. Sie alle gehen zurüd auf ben einfachen .Raten bes ^Bauern. gn ihm ijt 
ferner ein roertoolles ©lieb ber ©efd)id)te bes Sausbaus überhaupt erhalten geblieben; einmal roegen 
feiner offenfid)tlid)en 93erxoanbtftaft mit bem märtifchen, preußiften nnb auch bem fräntifchen Saufe, 
fobann, xoeil mante uns im ^ttaffiobau oertrauten 23aufonftruttionen unb 23auglieber ben Ronjtruttionen 
bes 23Iodbaues ihre ©ntftehung oerbanten. ©nblit bietet er roegen feiner fd)lid)ten unb fachlichen gorm 
mand)es SBorbilblidje für bie in X)eutfd)lanb fo fehr auf 2lbxoege geratene Iänbliche SBauxoeife.

SBähtenb gorfter bes beutften 23auernhaufes bei ihren Stubien barauf angetoiefen finb, unter 
ben xoenigen noch oorhanbenen älteren 23eifpielen biejenigen 23auernhaustppen herauszufuten, bie als 
frühere ©ntxoidlungsftufen gelten tonnen, um einigermaßen ein gefd)loffenes SBilb ber ©ntxoidlung unb 
ber 3ufammenhänge einzelner ©ruppen zu erhalten, finb in ‘tßolen bie große 9Jta[[e ber Dörfer in alt* 
ererbtem 23Iodbau gebaut. Sieben oeroolltommneteren neuzeitlichen Säufern finb not gegenxoärtig 
3ahlreid)e 33eifpiele ber ^Bauart älterer Rulturftufen anzutreffen. 2Benn es fleh and) im einzelnen nicht 
immer um roirtlid) alte Säufer hanbelt, fo ijt bod) bie ^Bauart bie alte, oon allen fpäteren Rultureinflöffen 
unberührte, fo baß man burch £)rbnen bes Materials bie ©ntxoidlung flarlegen tann, ohne feine Quflucht 
Zu SRPothefen nehmen zu müffen.

©he mir zur ^Beitreibung bes 23auernhaufes übergehen, fei bas ©ebiet, auf bas fit bie Unter* 
futung erftredt, geographift abgegrenzt unb einiges über bie 23obenbeftaffenheit gejagt, foxoeit [ie 
auf bie äBaßl bes SBaujtoffes ©influß hat; aut feien in Rürze bie Urfaten bes rüdftänbigen Rulturzu* 
jtanbes ber polniften ^Bauern burt bie Ranbesgeftitte ertlärt*).

*) 2lu$fül)rlid)e Eingaben enthält bas non ber fianbesfunblicben ftommiRion beim ©cneralgouoernement SBaricbau 
berausgegebene „§anbbud) oon $olen" (oergl. bie Steigen am Sd)Iuile biefes 23anbes).

1*3
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ßapitel 1.

(Einführung in öie $etljältntffc bes ßartbes.

Das polttifche SBeichfellanb, auf bas fid) unfere 23etrad)tung erjtreden fall, bilbet geographifd) 
eine gortfehung bes norbbeutjdhen gladjlanbes. Ohne merfbare Ianbfd)aftlid)e Übergänge, als ein nad) 
allen Seiten t)in offenes ©ebiet, leitet es aus ben oftbeutfdhen ^romn^en nach bent meiten inneren 
9iu§lanbs über.

Die 2Beicf)feX bilbet im Süben auf ca. 120 km bie politifcfje (ürenje gegen ©ali3ien, bas fetnerfeits 
füblicf) burdE) bie ftarpatfyen begrenzt mirb. Der 23ug, non einem breiten Sumpfgürtel begleitet, famt 
im Often als ©ren^e gegen bas innere ^uf^lanbs betrachtet toerben. 3m ^orboften liegt bie ©rett3e 
gegen £itauen im Ouellgebiet ber nörblidhen 9Xarem^ebenfliiffe.

3m Worbroeften unb SBeften finb feine natürlichen ©rennen gegen V3eftpreuf3en unb s$oSen oor* 
hanben, oielmehr bilben 2Beichfrl unb VSarthe, beren Unterlauf nicht mel)t auf potnifchem ©ebiet liegen, 
ein Vinbeglieb 3tmfdhen ^3olen unb ben preufjifchen ^ßrooin^en.

Der Voben bes tiefgelegenen nörblidhen Polens i\i ein ^robuft ber norbeuropäifdjen 
©is^eit, aus utehr ober meniger fruchtbarem ©efcf)iebelehrrt gebilbet, ber jebodh rnegen feiner Vermengung 
mit unreinen faltigen Veftanbteilen fid) toenig 3m Herstellung guter Vadfteine eignet. $ln Steinen bietet 
bie Sftatur, ähnlich toie bie norbbeutfcfje Sief ebene, nur ginblinge, bie jebodh 3um großen Seil fd)on ihre 
Vermenbmtg 3u griebhofsmauern, ©häuf feebauten u. a. gefunben haben unb nur feiten nod) in größeren 
Mengen oorhanben finb. SBeite Sanbftreden unb fumpfige gluhtäler burd)3iehen bas £anb, fo bah ber 
£ehm oft nur infelartig 3U Sage liegt.

Den S ii b ro e \i e n nimmt in ber Hauptfache bas fogenannte polnifche Hngellanb ein, bas aus 
mehreren ©liebem beftet)t, unter benen bie £pfa ©ora mit 611 m Höhe ftch am meiften h^aushebt. 
Hier ift Steiniger Voben, ber aus Schiefer, ftalffteinen, Ouar3iten unb artberem ©ejtein be{teht.

Der S ü b o St e n i(t ein 3um Seil oon ©letfd)erfd)utt bebedtes, ber ftreibe3eit angehöriges Safel* 
lanb, bas bis 334 m Höhe erreicht, ©s fteht in gufammenhang mit bent fübruffi[d)en £anbrtiden.

9Bie Voten geographifd) ben Übergang 3toifdhen X)eutf©lanb unb 91uhtanb barjtellt, fo geht au© 
bas ftlinta allmät)lid) aus bem oftbeutf©en in bas immer fontinentater roerbenbe SJlittelruhlanbs über,
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fo bah irrt Sommer mit größerer BSärme, oor allem aber im Blinter mit größerer ftälte gerechnet mirb, 
als etroa in 9torbbeutfd)tanb. 3(t and) bie burd)fd)nittliche BSintertälte in ^Polen nicht feht oiel härter 
als in Deut[d)lanb, fo bringt bod) ber ausgefprodjene üeflanbscharatter (tariere SBinbe unb einen länger 
anhaltenben BSinter mit fid), ein Hmftanb, ber auf bie Baumeife ber £anbeseinmohner, oor allem auf 
bas $ät)e gehalten am §ol3bau unb auf bie Sorgfalt, bie auf ben Bau ber $erb* unb Ofenanlage oer* 
manbt mirb, nicht ohne (Einfluh i(t. (Es i(t nämlid) nicht angängig, bie Beibehaltung ber §ol3baumeife 
auf B3albreid)tum 3urüd3ufüt)ren. Die lebten Beregnungen aus bem 3ah*e 1916 hatten bas Ergebnis, 
bah bas (Eeneralgouoernement B3arfd)au nur nod) etroas über 15 o. §., bas gefamte Buffifch^olen nur 
17,26 o. §. ber (Eefamtfläd)e BSalbbeftanb befi^t; bem gegenüber hat Deutfd)lanb über 26 o. $. Blalb* 
beftanb.

Smeifellos i(t bas nicht iutmer fo gemefen; aus ber (Eefd)id)te Polens geht hetoor, bah früher 
grohe 3u[ammenhängenbe BSalbmaffen, bie jet^t nur noch iw Sften 3U finben finb, bas gan3e £anb be* 
bedten unb biefe erft allmählich burch Siebler urbar gemalt finb. B*ät)tenb besgelb3uges tonnte i(h felbft in 
berföegenb berBotitnofümpfe feftftellen, bah ausgebehnteBlalbtomplexe, bie auf nicht all3U alten (5eueral* 
(tabstarten nod) oer3eid)net mären, tm £aufe ber lebten 3ehn 3ahre ber Aderbe(tellung ^lah gemacht 
hatten. Die Salbungen begehen heut in ber §auptfad)e aus ftiefernhol3. BSegen ihres geraben BSuchfes 
unb ber oor3üglid)en Bermenbbarteit 3U Bauhol3 hat bie 5liefer bie (Eiche, Birte unb Buche im mefent* 
liehen oerbrängt, inbem fie bei Beuanforftungen beoor3ugt mirb.

3m ©egenfah 3U ber (cheinbar fcharfen Obrere bes £anbes gegen bas öftliche Buhlanb unb ber 
geographifd) menig ausgeprägten Abgren3ung gegen ben Bteften, mei(t bie Baumeife ber polnifchen 
£anbbeoölterung eine (tarte Bermanbtfchaft mit ber ö(tlichen, ruffifd)en Bauart auf, mäh?enb fie gegen* 
märtig 3U ber Baumeife im angren3enben Deutfd)lanb, mo bie rafdje (Entmidlung im 19. 3ah*hunbert 
bie §ol3baumeife fa(t gan3 hat oerfchminben taffen, in (tartem (Eegenfah (teht.

Die £anbesprobutte bilben ben alleinigen Bauftoff ber potnifchen §ütten. ginblinge bienen 
als gunbamente, bie tiefer gibt ben Stoff für bie B3änbe, Stroh ober Spatthol3 bient 3ur 5lbbedung 
ber Dächer unb £ehm für ben inneren Ausbau.

Die gefonberte Stellung ber potnifdjen Bauern tn ber 9teihe ber mitteleuropäi[d)en £anbbeoölterung, 
namentlich ih*e rüd(tänbige Baumeife, finbet ihre Crrtlärung oor altem in ber (üefd)ichte bes £anbes, 
in ber inneren (Smtmidlung 3ur Qeit ber Selbjtänbigteit unb 3um S^luh in ber ^ßolitit 91uhlanbs, bie 
eine ftrenge 5lbfonberung oon me(tlid)en ftuttureinflüffen burdhfehte.

Über bie Kultur3u(tänbe unb (öemeinfehaftsorganifation ber polnifdjen 5lnfangs3eit ift bie gor* 
fchung noch nicht 3U gefidjerten (Srgebniffen gelangt. 9Jtan nimmt an*), bah ^ßolen fulturell um 900 
jenen Qu(tanb erreicht hatten, ben bie germanifchen Stämme bereits um bie Qtit ber Böltermanberung 
aufmiefen, b. h- bah fie organifierte Bauerngemeinfchaften oon gamilien in engerem unb meiterem Sinne 
befeffen haben.

(Es fdjeint ferner gefiebert, bah in oorgefd)id)tlid)er Seit oor ben flamifdjen Stämmen an ber 
BSeichfel Banbaien unb anbere germanifche Stämme anfäffig gemefen finb, bie oielleid)t ihre B3ot)n* 
hausbauart ben fie oerbrängenben polnifchen Stämmen übermittelt haben. Die offenfichtlidje ^hnlid)^ 
teit ber (ürunbriffe polnifcher Bauernhäufer mit fräntif(hen §ausformen läht auf oorgef(hid)Üid)e S^^ 
fammenhänge fd)liehen, auherbem hat bie im 13. 3atühurtbert beginnenbe Durd^fe^ung bes £anbes 
mit beutfd)en (Elementen eine Annäherung beutfd)er unb polnifd)er Baumeife 3ur golge gehabt.

Die potnifd)en Stämme treten in ber (Eefd)id)te erft im 9. gatühuttbert unter gührung ber ^ßiajtem 
fürften als einheitliche politifd)e9!tta<htauf. 966 mürbe bas (Ehriftentum na<h berBefiegungTOncpflaml. bur^

*) ^3oIntfcf)e ©efdjidjte, Sammlung (5öi(bcn 9^r. 338, ficip^ig 1907, S. 5.
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Martgraf (Sero eingeführt, moburcß ^ßolen, irrt (Segenfaß 3U ftußlanb, in ben ftulturtreis ber abenb* 
länbifdHatßoüfcßen ftircße einbe^ogen mürbe. Da bie (Seiftlicßen ftcE) anfangs ans Deutfcßen refrutierten 
nnb biefe and) anbete beutfcße (Elemente nad) fiel) in bas £anb 3ogen, ift an3uneßmen, baf3 feßon 3U biefer 
3eit beutfeßer ^anbmertergeift fieß im £anbe geltenb maeßte, 3umal oiele 5Uö|ter gebaut mürben.

Die Deutfdßen fiebelten fieß jeboeß oormiegenb in Stabten an, bie fie grünbeten, ober fie bilbeten, 
menn fte oon (Srunbbefißern ßerbeigerufen mürben, um Cblanb 3U befiebeht, gefd)toffene (Semeinfcßaften, 
bie fid) anfangs ftreng oon ber polni[d)en 53eoölterung abfonberten. Die äußeren Kämpfe gegen beutfcße 
dürften ßaben ben (Segenfaß 3toifcßen ^3olen unb Deutfcßen Stets mad)gef)alten.

Unter Rafimir I., ber bie dauern gegen ben £Xbel in Scßuß naßm unb oiel für bie §ebung bes 
23auernftanbes getan ßat, bauerte gleichfalls ber QuStrom beutfeßer ^Xnfiebter fort, oor allem mürbe oon 
ißm bie (Einmanberung beutfeßer $anbmerter begünstigt. Mie menig aber ber beutfcße §anbmerter auf 
bie 23aumeife ber dauern (Einfluß gehabt ßat, erfießt man baraus, baß fid) ber Facßmertbau auf bem £anbe 
nießt eingebürgert t)at. 3™folge bes Sftationalßaffes ber ^olen gegen bie Deutfcßen tonnte ber beutfcße 
§anbmerter auf bem £anbe lein 23etätigungsfelb finben. 3n biefer Qtit nifteten fid) ^al)treid)e 3uben 
im £anbe ein, bie unter 2lusnußung ber (Segenfäße 3mifcßen £lbet unb 23auernfcßaft ben §anbel unb and) 
bas §anbmert an fid) riffen.

9tacß bem Sobe ftafimirs rüdte ber Scßmerpuntt ber polnifdßen ^ßolitit meit nad) Often: £itauen 
tarn in ^erfonalunion mit ^olen, im Süboften tarnen Ungarn, Siebenbürgen unb 33eßarabien in engere 
Füßlung mit ber ftrone Polens. Der beutfcße 3^3ug t)örte auf, mäßrenb nun naturgemäß bie (Einflüffe 
ber öftlicßen, untultioierten Sftacßbaroölter ftärter mürben. Das Deutfcßtum im £anbe mürbe unterbrüdt, 
3aßlreicße Sdjul^engüter gingen in 23efiß flamifcßer (Srunbßerren über, aueß bie beutfeßen Stabte mürben 
3ur Qdt ber 3agielIonen polonifiert.

Anfangs bes 16. 3oßsßunberts mürben bie 9tecßte ber dauern bureß ben immer mächtiger merben* 
ben 5lbel ftart befeßnitten. 1511 mürbe ißnen fogar unterfagt, ißre ftinber in bie Scßule 3U feßiden ober 
ein §anbmert lernen 3U laffen, moburd) bie ^Bauern nid)t nur im Quftanb bes Mittelalters oerblieben, 
fonbern gerabe3U in einen niebrtgeren 5lultur3uftanb 3urüdoerfel3t mürben, 
aus bem fie fid) bis ßeute nod) nicßtßerausgeßobenßaben.

(Es folgte bie ber ^ßerfonalunion mit Sadjfen im 18. 3dßrt)unbert, barauf bie 3^it ber Sei* 
hingen. X)ie Sad)fentönige ßaben eine reidje ^Bautätigteit in ben Stabten entfaltet. X)ie in Kapitel 9 
angeführten 5lusfpanne unb Dorffdjenten 3eigen, baß 311 biefer Qeit and) ftubierte 5lrd)itetten auf bem 
£anbe ^Bauaufträge erhielten unb ben Formalismus auf ben 23lodbau übertrugen. Die beffere 5lus* 
bilbung ber Vorlauben unb 33orbäd>er mirb in biefer Qeit ißren Anfang genommen ßaben, oor allem 
baburd), baß bie (Sutsßerren fid) 3U biefer Qeit meßr um bie 23aumeife ißrer Untergebenen getümmert 
haben, als es oorher unb nachher ber Fall mar. 3^ ben 3^^ 1793—1805 ftanb ein großer Seil 
^Huffifd^^^olens unter preußifeßer §errfd)aft. Diefe Qeit heit ebenfalls in baulidjer ^8e3iehung (Einfluß 
auf bie länblicße ^Baumeife gehabt. 3^ bem fogenannten Sübpreußen mürben beiberfeits ber 2Beid)fel 
na^ bem Mufter friberi3ianifd)er Siebelungen neue beutfeße Dörfer gegrünbet unb ^Bauorbnungen er* 
laffen, melcße h^uptfäcßlid) auf Feuerfd)ußmaßnahmen burd) Fo^berung oon F^nbamenten, maffioen 
Kaminen unb anberem ^Beba(ßt nahmen.

(Es ift 3U hoffen, baß bie oon ber beutfeßen $ermaltung in äBarfcßau eingefeßte 5lrd)iooermaltung 
über (Einflüffe ber ^reußenßerrfcßaft in ^lolen in baulidjer ®e3ießung nod) meiteres £icßt oerbreiten mirb. 
5lls (Erfolg ber Slnmenbung friberi3ianifd)er ©runbfäße, bie burdß ©rünbung gef^loffener größerer 
beutfeßer ©emeinfdjaften bas Deutfd)tum oor ^olonifierung bemaßren mollten, tann angefeßen merben, 
baß noeß ßeute an ber unteren SBeicßfel, fomoßl in 5tujamien, als in ber ©egenb oon£ob3,bie ^Bauern ber

7



Molonifationsbörfer ihren unoerfälfchten SBürttemberger ober 33abener Dialeft fprechen. 9tad) eigenen 
amtlichen Ermittlungen finb 3um 23eifpiel im Mreis £ipno noch 162 beutfdje Siebelungen, im Mreis 
Eojtpnin 52 feftgejtellt. Aßenn aud) l)ier eine SBerntifchung oon Deutfd)en mit ^olen nicht erfolgt ift, 
fo ift ber Einfluß beutfdjer <rjanbmerfsfunft in biefen meftlichen Eegenben größer als bort, roo Ein^el^ 
fiebler bem polnifchen Einfluß erlegen maren: Anlage oon Mellern, feuerfidjer gebaute Mamine, Stroh* 
bedung nad) beutfdjer Art, 23erfchalung unb ^Bemalung ber 33todt)äufer, ja gan3 ntaffio gebaute dauern* 
häufer finb in 3tad)barfchaft beutfdjer Dörfer häufiger an3utreffen als im Dften. Es finb alfo bie Am 
fange ber 23ilbuttg eines polnifchen §anbmerferftanbes in biefen Eegenben and) in rein polnifchen Dörfern 
3u oerfpüren, mähtenb tut übrigen ^ßolett ber 3ube ben §aubmerfer erfe^t, inbem er bas l)erbeifd)afft, 
mas ber 33auer nicht felbft l)erftetlen tann, mie 9tägel, Dfenflappen, §erbplatten unb Mobiliar.

Unter ber hunbert jährigen SRuffenherrfchaft mürben bie Eegenfätje 3mifd)en £Xbel unb ^Bauern 
mieber fünftlid) oerfdjärft. Es mirb berietet, bafe bie dauern bie ihnen oort ben Eutsherren gebauten 
Steinhäufer mutmillig mieber abgeriffen unb fid) ihre altbemährten 53Iodhütten bafür errietet haben. 
SBährenb bas gebilbete ^olentum an ber Seite bes meftlichen Europa grofte Männer t)eroorgebrad)t 
hat, aud) einen eigenen Ard)iteftenftanb ausbilbete, lebten bie ^Bauern in Uumiffenheit unb als 51 n* 
alpljabeten für fid) meiter in ihren felbfterbauten §ütten. 33on ben Muffen mar feine görberung ber 
lanbesübüdjen 23aumeife 3U ermarten, oon Deut[d)lanb maren fie burd) bie ftreng bemalte Eren3e fo 
gut mie abgefchnitten.

23is 1864 blieben bie ^Bauern im sU^toerl)ältnis 3um Abel. 33on 11,2 Millionen Desjatinen 
Aderlanb maren bis baf)in 8 Millionen im SBejih ber polnifchen Erofegrunbbefi^er*). Durch bie ruffifdje 
Agrarreform uon 1864 ging fämtlid)er ^ßadjtbefitj in erblichen 33ejit} ber ^Bauern über. Seitbem hat eine 
meitgeljenbe Aufteilung ben 33eftanb bes Erofegrunbbefitjes nod) meiter oerfleinert. geute übermiegt 
in ^ßolen ber Mleinbefit}; 57 u. §. bes £attbes gehören ben ^Bauern.

Die 33auerngemeinfd)aften finb oielfad) im 53efih oon 2Batbpar3ellen, aus betten fie ihr 33auhol3 
entnehmen. Anwerbern l)aben fie uielfad) nod) fogenannte Seroitute auf bem Eroftgrunbbefitj, fo bafe 
fie oon bort it)r §ol3 entnehmen fönnen. Die Solge biefer $Berl)ältniffe ift jebod) bie, ba^ bas 33aul)ol3 
immer fnapper mirb, ba bie Erunbljerren fein 3n^ereffe an bem SBieberaufforften ber SBalbungen Ijaben 
unb bie ^Bauern oer(d)menberifd) mit bent mertoollen ^Baumaterial umgeljen.

Sd)on oor bem Mrieg ftanb infolgebeffen ber übermiegenbe §ol3bau auf ben Dörfern in feinem 
$erl)ältnis 3U ben SBalbbeftänben bes £anbes.

Das Aufblühen ber ftäbti[d)ett 3^uftr^e^ ™ ^en f^feten Jahren 4>at einen polnifdjett 53auf)attb^ 
merferftanb mieberum nid)t auffommen laffen. 5Jtan fanrt ol)ne Übertreibung fagen, bafe bie meiften 
polnifdjen Dörfer aufeer bem Sdjmieb feinen §anbmerfer befi^en; finb attbere §anbmerfer oorljanben, 
fo finb es 3uben. Qimmermann ift bagegen jeber ein3eltte Dorfbemoljner. Er fefet feinen El)rgei3 barein, 
oljne ben jübifdjen §anbmerfer unb mit möglid)ft menig Eelbausgabe für 3nbuftrieer3eugnijfe fein §aus 
allein 3U bauen, mie es feine $äter getan ^aben. Der ^Bauart ber gegenmärtigen polnifdjen 58lodl)äufer 
in il)ren oerfd)iebetten formen ift bie nad)ftel)enbe ^Betrachtung gemibmet.

Die Abbilbungen 9, 22, 28, 39, 45, 46 unb 71 finb mir ba3U oon ber ^olnif^en (5e* 
fellfdjaft für £anbesfunbe freunblichft 3ur Verfügung geftellt morbett.

*) Dr. (Srid) 3ed)Iin: Die ©eoö fcrunös= unb ©ru nbbeiit3t»erteilung im 3artum ^3olen. 93erlin 1916. 33erlog ©eorg Meitner
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ßapitel 2.

Der 2Iufbau bes Blocfcljaufes.

a) § o l 3 b e a r b e i1 u tt g.

91ls (Öerät 3ur Rohbearbeitung oenoenbet bet poIni[d)e £anbmami oor allem fein Ranbbetl mit 
breitet Sdjneibe. Die (öej'd^icflidtjfeit ber ^olen, mit biefem umäugehen, i(t berühmt. 9DUt bent Rartbbcil 
roirb ber Saum gefällt, entajtet, gefd)ält unb in bie geroünfd)te gorm gebracht. S3äl)renb nur gefefjälte 
9iunb(tämme nad) ru[[ifd)er 2lrt l)eute allenfalls noef) bei Scheunen ober Ställen oercoenbet roerben, 
finb roalbtantig behauene Slöde für beu SBohnhausbau nod) burefjaus üblicR. Die Ranbfäge Rat natur* 
gemä(3 ebenfo roie bie ftreisfäge ber SBaffermühlen bas Seil in oieler Rin[id)t oerbrängt, bas Ranbbcil 
toirb oom einfachen -äftann tro^bem and) für 5^antt)ohf)erjtellung beoor^ugt, tocil beim Set)auen ber 
Stämme Späne unb Sd)älfanten als brauchbares Srennhoh abfallen, toährenb er Sretter nur in be* 
Jd)ränttem ^Jtahe (für bie Deden ober bie (Üiebelfdjalmtg) benötigt.

9tad)bem auf bem ©runbjtüd bie Saujtelle feftgelegt unb ber Soben oon Rumus befreit ift, rnerben 
bie Rohlängen nad) Crrfahrungsmaften bestimmt, bie Roher für iRre bestimmten Qwede ausgefud)t unb 
für bie Ser^immerung oorbereitet. X)ie (tärteren Roher rnerben für bie Sd)toellenlage bestimmt. DieSe 
i(t, ebenfo roie ber obere Kran^balten, ein Stüd länger als bie übrigen SBanbbalten. SSirb bas Raus 
aus 9tunbt)öhetn gebaut, fo roerben bie aufeinanberäufchichtenben Stämme auf ber Unterfeite rinnen* 
artig ausgehöhlt (Daf. I, gig. 1 u. 2), tooburd) auf ber ganzen £änge bes Rohes eine ^luflagerflädje ent* 
SteRt, bie ber Krümmung bes jeweils barunterliegenben 9tunbf)ohes entfprid)t, unb bas Eintreten oon 
9iegentoaffer erfdjroert roirb. güt bie tfberfämmung roerben Sämtliche Slöde an ben Rohenben einge* 
ferbt, unb ^roar in ber Siegel beiberfeitig. Sei 9tunbt)öh^tn ijt ber (£infd)nitt eine halbrunbe Sertiefung, 
bei 5^antRöh^rn/ ie Ttad) 5lrt ber Hbertämmung, ein mehr ober roeniger tomplhierter (SinfcRnitt (Daf. I 
unb II, gig. 3—6). Der Querfdjnitt ber Slöde roirb an biefen Stellen um bie Rälfte oerminbert.

b) S d) ro eil e.

Der Sau beginnt mit bem Seriegen ber Sdjrodlen unmittelbar auf ben gewachsenen Soben. 
Der poInifcRe Sauer fennt im allgemeinen roeber Untermauerung noch Heller. QunächJt roerben bie
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üöau eines $auies im ftreije äUengrou).

Schmetten bet £ängsmättbe, aisbann im SBintel barübet bte bet Schmalmättbe oerlegt. Durch bie 
Schmettenlage tjt bte (Sejtalt unb (üröfte bes §aufes tm mefentlichen fe^tgelegt. 9taturgemäj3 ergibt [ich 
aus bet gorm bet geraben Stämme ein oierfeitiger 05runbrij3 als einfachste gotnt. Die Seiten finb bet 
£änge nach oetfd)ieben; bie £ängsmanb ijt meist zu>et* ober breimal fo laug mie bie Quermanb.

Durch bie Stammlänge bet liefern non höchstens 15—18 m i(t bet ^IbmeSfung bes §aufes eine 
Höchstgrenze gefetjt.

Da bie Schmelle bie gefatute HanslaSt auf ben Boben überträgt, mirb ihre Auflager fläche int Boben 
oorher (orgfam ausgeglichen. BSeil (Eichenholz in Berührung mit bem Boben toeniget leicht fault als 
Kiefernholz, jinb bei älteren Häufetn gern eigene Schmetten oermanbt motben. Hm tieferne Schmetten 
not gäulnis zu Schüßen, metben fie auf (Edfteine oerlegt, menn itgenb gtnblinge bazu oetfügbat [ittb, 
mobutch bie ganze £änge bes §otzes non unten £uft erhält. Bei 8tebengebäuben fielet man auch 
33aumStümpfe, in Hberfchmemmungsgebieten auch eingegrabene pfähle an Stelle oott Steinen oer* 
meitbet. Die Hauptlast bes Hanfes mirb baburch auf bie (Eden übertragen. Damit bie Schmelle fid) nid)t 
Zu [ehr burdjbiegt, metben meist nachträglich noch ©erölISteine unter bie ganze £änge bet Schmelle gejtopft.

Der Schmelleutranz bleibt megen bet in ben übrigen SBanbteilen oorhanbenen Dür* unb genSter* 
einfehnitte unten bie einzig butchgehenbe Baltenlage unb hat bemgemäh in befonberem ^tafte bie £Xuf^ 
gäbe, bas ©efüge bes ganzen Haufes unten zufammenzuh alten. Durch 8tad)geben bes Bobens, burd) 
BttnbStoh gegen bas Haus unb anbere Kräfte, bie bie Stanb[id)erheit bes ganzen Haufes gefährbert 
tönnen, mirb bie (Edoerzimmerung leicht and) auf gugtraft beanfprud)t, [o bafe eine HatenblatttonStruftion 
ober auch bas (Einladen oort Holzbübeln notmenbig mirb (Daf. IT, gig. 4—6). 2lus biefem ©runbe mirb
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3U)b. 3.
ßrbfeller im Greife 9tou> o = 9Jliuf f.

bie Schmelle ungern gejtüdt; roemt bies nicht $u umgeben ijt, roirb an ber Stoßjtelle gleichfalls eine $afen* 
oerblattung oorgejehen.

23ei jüngeren Käufern, namentlich roo beutßher Einfluß $u fpüren ijt, roerben ntebrtge Sodel* 
mauern aus Steinen mit SDtoos ober £ehnt unter ber Schroelle auf gedichtet, and) finbet man über einer 
ginblingsmauer eine giegeljteinfopffchicht, tooburd) ein gleichmäßiges Auflager für bie ganße £änge ber 
Sdjroelle gejdjaffen roirb. Daß bas Verlegen ber Schnelle unmittelbar auf beit Voben früher bie all* 
gemein übliche ©rünbungsart bes §aufes getoefen ijt, roirb baburd) bestätigt, baß in ^ßolen, entjprecßenb 
ber in Deutjd)Ianb üblichen Seier ber ©runbjteinlegung, bie 6d)toeIlenoerIegung befonbers gefeiert roirb.

Das Vebürfnis nad) Kellerraum roirb in ben meijten (üegenben burch Crrbgruben außerhalb bes 
Kaufes gebedt, roelcf>e hauptfächlid) Bur 9lufberoahrung ber Kartoffeln bienen (2lbb. 3).

c) ÜB ä n b e.

Ütad) bent Verlegen ber Schnelle roerben bie an ben Grnben für Überfämmung ober Verblattung 
oorbereiteten ÜBanbbalten (je nad) ber geroählten $olBjtärfe fann man im allgemeinen auf bas Filter bes 
§au[es [fließen), als Ütunb* ober galbhöl^er, als roalbtaniig behauene Vlöde ober als gejagte Voßlen 
beren üttinbejljtärfe eiroa 10 cm unb beren $öhe ca. 25—CO cm beträgt, roagrecßt roechfelfeitig aufge* 
fcf)idt)tet. Vei ben älteren §öu[ern [inb herbei jegliche Stäuber oermteben. Der reine Vlodbau fennt 
nur bie fogenannte © e h t f a ß oerbtnbung ber §ölBer.

>
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Die oerfdnebenen Wirten ber Slöde urtb ber ©doerbinbung finb auf Dafel I—III bargeftcllt. Die 
für ^3oIen d)aratterifti[d)e Slodwanb ifi bie mit ber fd)walbenfd)wan3förmigen ©doerbinbung (Daf. II, 
Sig. 6), bet ber bte Sol^enben oerfd)räntt ftehenbleiben.

Sraft ausnahmslos werben bte beiberfeitigen $öl3er ausgefchnitten. 3n ber S>chid)tung wed)feln 
SBipfel unb Stammenbe überein anber ab, fo haft bte trugen etwas fcfträg oerlaufe a. 3ur fiteren Ser* 
bhtbung ber einzelnen SBanbbalten bienen bisweilen in bie £agerfugen eingelaffene ^ol^bübel.

Die entfpredftenben $ugen ber rechtwintlig fid) übertre^enben halten liegen in oerfchiebener 
$öf)e. ©rft in ber oberen £age toirb burd) entfpredftenbe Auswahl ber Slodhöhen ober burd) ©infd) alten 
eines 3tt>ifd)enhol3es ein Ausgleich gefdjaffen, fo baft ber S&ustaften oben eine ringsum bünbige, gleiche 
Softe erhält.

©leid) beim Verlegen ber Slodbalten toirb Sftoos 3wifcften bie gugeu geftopft. Durcft bas ©igen* 
gewicftt ber SSänbe uttb bie barauf ruftettbe Dacftlaft merben bie gugeu mit ber 3eit fo bicftt 3ufammen* 
gepreftt, haft bie SBanb toeber 2Binb nod) geud)tigteit burdftläftt. $uf ber £Ibbilbuug 2 ift 3u feften, roie 
bie gftatt eines dauern mit einem §ol3fpan bas 9ttoos 3wifcften bie Salten ftopft, nacftbem ber Wann einen 
Slod oer3immert hat. Der im §intergrunb arbeitenbe Softn ift befcftäftigt, Steingeröll als gunbament 
nad)träglicf) unter bie Scftwelle 3u fcftippen.

Durd) bas Hbertämmen ber §öl3er an ben $ouseden toirb bie geftigteit bes §aus!ajtens oerftält* 
uismäftig groft; bie Salten tonnen an ben ©den nicftt auseinanber, toemt 2Binb ober attberer Drud auf 
fie eintüirtt hingegen ift bei langen SBättben ein Serbiegen ber ÜBanbbalten nacft auften in ber Glitte 
ber S3anbfläcfte nicftt ausgefcftloffen, toemt nicftt Baüfcftenwänbe burd) bie SBänbe burcftgebunbeu toerben. 
Den 3wifd)entt7änben, welcfte ntit ber Scftmalwattb gleieftlaufen unb mit ben dufteren £ängstoänben 
übertämmt fittb, fällt alfo bie Aufgabe 3U, lefttere miteinanber 3u oerfteifen unb iftr Durcftbiegen nad) 
auften ober innen 3U oerftüten. ©s finb nun beim reinen ©eftrfaftbau 3to ei Baäfcftenmänbe erforber* 
lief), tocil bie ©ingangsÖffnung bie £ängstoanb faft in gan3er Softe unterbricht. Solange niept feft ein* 
gebaute Dürpfoften bie Aufgabe übernehmen, ber sIßanb einen §alt 311 geben — unb tatfäcftlid) fteften bei 
alten Säufern bie Dürpfoften nur in lofent Bufammenftang mit ber 2Banb 
allein bie 5D^öglid)feit, eine DürÖffnung im mittleren Drittel ber SBanb eitt3ufcftneiben, oftne bas ©e^ 
füge bes Saufes 3u ftören (9lbb. 4).

Daraus ertlärt es fid), baft bie ©ingangsÖffnung beim reinen ©eftrfaftbau normalertoeife auf ber 
9JHtte ber £ängstoanb liegen muft unb and) tatfäd)li<h bort liegt, unb baft ber langgeftredte 
breigeteilte 9ted)tedgrunbrift bie erfte unb aus ber ftonftruttion bes 
Slodftaufest)eroorgegangene©runbriftformift (Daf. X—XI, gig. 1—8). SSemt 
grofte 3rtnenräume oorftanben finb, alfo ettoa bie SBanbbalten ca. 5—6 m frei bttrcftlaufen, toerben 
Siegel (§albl)öl3er) auften unb innen lotred)t gegen bie SBänbe geftellt unb burd) bie 2Banb hittburd) 
miteinanber oerantert, bamit fie bas Durd)biegen ber SBanb oerhinbertt. Seim gewöhnlichen Säuern* 
haus totnmen jebod) fo grofte Spannweiten nur feiten oor, woftl aber bei Dorff(henfen, wo grofte Dan3* 
ober Slusfd)anträume oorftanben finb (£lbb- 5).

Die wagredjte Sd)idfttung ber SBanbblöde fyat auf bie duftere ©rfefteinung ber §auswanb bc* 
fonbereu ©influft. Solange nod) 9tunbhöl3er, §albhö3er ober getantete Slöde oerweubet finb, erfefteiut 
bie giäcfte bur<h bie Sdftattenwirtung ber ©in3elblöde geftreift. 5luch bei [(harftantigen Sohlen werben 
bie an fid) bidjten Sugen baburd) weithin fichtbar, baft fie breit mit £eftm ausgejtricften werben. Die 
£ehmftreifen werben häufig nod) mit 5lalt überftrichen, fo baft breite weifte Streifen auf bem altersgrauen 
9taturhol3 ber Salten bie SBanbfläcfte rei30oll beleben (£fbb. 23). häufiger fieftt man allerbings bie gan3en 
S5anbflä(hen getaltt 3um Schufte bes §ol3es gegen SSitterung unb gäulnis; — S^ft ift ungewöhnlich 
unb im wefentlid)eu auf ftlein^olen befchräntt. Hm ^uft auf bem §013 311m Salten 3U bringen, werben

geben bie 3tt>ifd)enwäube

12



..t, '1

-w' I

Kl
*-*««*• fl' »J .t;La #;

SP*: - *..
.«■«
P * ■ ;t~SR 1mnI

rxi

Mk
& %

fc-?V

2

I

v •■ '-. V-
*88

*

*flj

f ■

R^l
, - ij

■afej
1

r '■
■* ' I

j-
'* -*

rf 'HP IP
S

9lbb. 4.
$j a u s i m 5\ r e t T c 91 o ir> o = SOt i u f f.

91 bb. 5.
£d)enle an ber fianbftrafce oon 2ßarf d)au nad) SRoro o = 9Jtinjf.

13

mrnsm s
iS : 8

m "•"ft 'Äää 
- w»kmt* ' [

I» Hl

. _v
»ini ii

• *,
1

. u



SIbb. 7.
©auernbaus im R r eif e'2Bo r ] djau.

14

\

!

' ‘

» 3f *•1nm1111

-®L.' gSSI
w;;yKs‘ ■ :/

*«c * - :
;»3l

■

mmWm

Slbb. 6.
:58auernbäuicrtm R reife Sofol om.

& * J
b Mm» ,*

B8 i J ‘ aHMI
’"*■ ’1»L '^ , J

w

b*

.T
yp

#
¥:

^t
ul

5
tö

i

a
m

sm
hm

m
*•

',

H

P
I | |

? Ifi
H

.. m
»r

m

I*
. 

.,,

r-;
fe

v:
l

%
’4

1

»-
..

;£

^ '
V



w.; v
* s/' .t /' V

■ 1

- 4....v * V'» ;%- 53» ,if . t ’*hätii jgiN

v „ ^
» T SSfsyvt '

v.5P111 Ä!
yfcft

P£r5M . “'s
®^T * *

T "

9lbb. 9.
Säuern l) a us i tit Greife DJabom.

15

r%i
£

5106. 8.
SCeberfjaus in iß n b i a n i 3 e bei 5 0 b 3.

*
■



M' I<I J
i

*

9lbb. 10.
93auernfjaus int greife Üloioo = 9ftinff.

• - •

rJbi
*

. j i
m

I v<>..

i^mii *. -vü B

m. ii.
©cf) oft im ftreife Sofoloto

/fV*16

,c-‘% ’V« v

* * • V' : *\
?* • * - ■ M*)

• *• * '**!

' ^.V :

MWA

RÄ

|8
k

> *:rIIfr]r
2

I«
i 
- w

:v

~
&

%
yp♦

,

m
s

aj

■

: V»
x,

: '
8&

r
SK*S

:

t

r-

£

«rll®
 ii 

1

«*

R9
9fE

J
3ü

H

*>»T
O

v
'

ö
n

m
&

■ . t
U
:



# Ml
ftfl

,

f^fV*

■ ■■■
H

g Vj

ä£- r-v ■ •■■ I3-a-a
‘ - «."T* ■■,

PffR ~H --J

r;

fe/,3

gjgg

p;: : '.,

D - '■%
ii
iiT

V:->*«1C:;

9lbb. 12.
^auernbaus im Greife ^iotpocjrob 

(nach (Sloger).

» m • ,^-v &t -i^
3ftfry ,/.Cfig

~Ji* ■ “ yr* t*L J.-V# J• #*
y#

?
<£

i

rnrfmmmm
1* ,.v -
,4

"afi-:4r

* 1
1 «H,»»ggJ

Ä *<> *»* . «v VW>/
r££

‘ !

Slbb. 13.
®auernbaus im Greife £omit[d).

/4f P°<^\'V®1 17 2

s3«23*81



enttüeber 3uoor runbe Sßflöde in bie 33ot)len eingelaffen, ober bas §013 mirb mit bem 5BeiI angerauf)t, 
[0 bah bie Sol3fplitter ben erforberlid)en $ait geben. ©üblich roerben in manchen ©egenben nad) 3lrt bes 
Dedenpuhes bünne £eiften [palierartig über!reu3t angenagelt unb £el)m ober ftaltput} mit Steinen untere 
mengt aufgetragen. $lus bem flbertämmen ber 33altenenben ergibt fid) eine ftarte Sdjattenroirtung 
unb Betonung ber ^auseden, benn bie ftopfenben bleiben in ber SRegel unbefchnitten Stegen (3lbb. 12).

SBerben bie ©nben toie bei 3Ibbilbung 32 flud)tred)t mit ben 3Bänben abgefchnitten, fo bleiben faft 
immer fotoohl bie Sd)toeIIe toie bie beiben obersten 33altenlagen (ber 5tran3balfen unb ber 3unäd)ft bar* 
unter liegenbe) baoott unberührt unb tragen allein oor.

2Bo aber bie §auseden, offen[id)tlicb in bem SBeftreben, Steinhäufer nad)3uat)men, bis oben farttig 
gefdjnitten toerben, roerben bie §irnt)ol3fläd)en burd) lotrechte ^Bretter 3ugefet}t, fo bah s}$ilafter ent* 
(tehen (3lbb. 29). 33istoeilen [iel)t man 33retterftüdd)en oon toechfelnber £änge angebracht, um Stein* 
quaber nad)3uahmen (3lbb. 5). 3n btx ^^9^1 roirb febod) bie ftonftruttion ber Sauseden nid)t oerleugnet, 
fonbern im ©egenteil betont, 3. 33. baburd), bah bie 33altentöpfe bunfler ober heller angeftridjen roerben 
als bie übrigen 3Banbflächen.

©benfo toie an ben §auseden finbet man beim ©el)rfahbau eine Durchbringung [entrecht 3uein* 
anber ftehenber 3ßänbe aud) bort, too bie Qtoifchentuänbe burch bie $luhentoänbe burd)binben, fo bah 
aud) bort auhen 33altentöpfe fid)tbar toerben unb 3. SB. bie £age bes SJtittelflures oon auhen erfennbar 
roirb (3lbb. 4). £)ft binbet man bie §öl3er ber 3^entoänbe nicht gan3 burd) bie 9luhentränbe burch, 
fonbern nur auf Sd)toalbenfd)man3 in fie hinein, ohne gleicf)3ettig an ben §attseden bie Übertämmung 
auf3ugeben.

©ine roefentlidje Säuberung ber STBanbtonftruttion ergibt fid) aus ber ©inftellung neu3eitlicher 
gröberer 2fenfterfläd)en unter 33ertoenbung lotrechter Stiele (Daf. II—III, gig. 4 u. 7, u. 9Ibb. 6).

5lus biefer ©inftellung oon burchgehenben Senfterpfoften hat fid) ber ü 11 h 0 l 3 b a u enttoidelt 
(3lbb. 7). Die Stänber finb tn Sdjroclle unb Drtbalten cinge3apft unb nehmen feitlich in einer 9tut bie 
anfchliebenben 2Banbbalten auf; folange bie Sause den gleich3eitig nod) in alter Sßeife übertämmt finb, 
ift fold) ein Saus mit Stäubern in ber 3Banbfläd)e noch nicht als 3fütlhol3bau 3U be3eichnen. Doch ift 
man banad) ba3U übergegangen, aud) an ben Scmseden Stiele auf3uftellen, bie bie 3Bänbe in ihren Unten 
aufnehmen. £)iefer fo entftanbene 3fülll)ol3bau bietet 3toar ben Vorteil, für bie 3Banbblöde tür3ere Söl3^r 
3U oerroerten, oerführt aber anbrerfeits, roie man oerfolgen tann, ba3U, bünncre SBohlen 3U oerroenben, 
bie be3ügtid) ber SBärmehaltung nid)t mehr ben bidereit ©ehrfahtränben gleichmertig finb. 3luherbem 
hat ber gfüllhol3bau ben Nachteil, bah ^ut(d) Sdjtoinben bes S°i3es tluffenbe Srugen eutftehen, bie 
immer oon neuem gebidjtet toerben müffen, toährenb beim ©elpcfah bie Sfugen fich oon felbft fd)liehen. 
©nblid) ift bas ©efüge bes ©ehrfahbaues biagonal gerichteten 3Binbftöhcn gegenüber toeit toiberftanbs* 
fähiger. güllhol3bauten ftehen baher audh oft fd)ief genug ba, toenn bie $unbierung ber Stiele nid)t 
[orgfältig ausgeführt ift.

©s fei hit* nod) eine anbere eigenartige 3krmifd)ung oon Stänber* unb 33lodbau ermähnt, bie 
ich in toeftlichen £)ijtriften in ber Hmgegenb oon £ob3 oerein3elt beobaä)tet h^be. T)ie betreffenben 
Säufer toaren nadjmeislich oon eingemanberten £aufiher 3Bebern gebaut (£Xbb. 8). Die 3luhenmanb 
befteht aus einer inneren 33(odmanb uttb einer auhen enganfdjliehenben Stänberfonftruttion.

©in Vorteil biefer 33aumeife mit hoppelten 3Iuhentränben liegt m. ©. barin, bah bas $ufjtellen 
bes Dad)gebälts, meldjes [ich (*uf bk Stänber ftü^t, [chneller oor fid) gehen !ann. Der Simmermann 
tann nach ^m 3lufftelleu ber äuheren Stänbermanb gleid) bas Dach oer3immern unb bana<h bie inneren 
33lodtoänbe in SRuhe, aud) bei fchlechtem 3Better unb nadjbem bas 3eitraubenbe Seri)eif(i)affen fämt* 
lieber 3Banbhöl3er beenbet ift, h^^ftellen. Der Hrfprung biefer üonftruttion ift oiel!eid)t barin 3U fuchen, 
bah man alte 33lodt)äu[er umbaut hat, bei benen bie SBänbe 3mar noch gut gefügt unb 3ur 3Mrmel)aItung
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ausreichenb, jebocf) tDegen fd)Ied)ter gunbierung nid)t mehr geeignet mären, bie Dad)Iaft auf3unehmen. 
Die angetroffenen Veifpiele ftammen aus einer guten Seit (um 1800); es tann ihnen ein befonbetet 
sJtei3 nicht abgefprodjen roerben.

gum Sd)Iuh fei noch eine poluifd)e (Eigentümlid)teit ermähnt, bie auf erhöhte 2Bärmet)altung 
ber VSänbe Ijin^ielt. V3ir Ratten gefehen, bah oielfad) bie Schroellenlage auf untergefd)obenen Steinen 
aufliegt. SBittb, Väffe unb ftälte tönnen bei folgen Käufern unter ber Schnelle 3um guhboben bringen. 
Der ^o!e fd)ü^t fid) bagegen mit einer äußeren (Erbanfd)üttung ober einer ntebrigcn £ehmfchuhroanb, 
bie tn etroa 50 cm§ötje bantartig auften um bas gan^egaus Ijerum, anfdjliefeenb an bie Sol^manb, ge* 
3ogen roirb (2Ibb. 9). Desgleichen ift es üblich, eine VSinterroanb bis 3ur Draufhöhe auf3ufd)id)ten 
aus Stroh, £aub, 51 artoffeltraut, §eu, §anf, Vtift, Seifig o. bgl. Diefe Schuhroänbe roerben oon langen 
Stangen gehalten, fie umhüllen oielfad) bas gan^e (öebäube (2lbb. 10). gn gleicher Vleife roirb oon manchen 
Vauern gefpaltenes Vrennt)ol3 rings um bas §aus bis unter bas Dad) hinauf als Sdjutpoanb urtb gleich* 
3eitig als Vorrat aufgeftapelt (TOb. 11).

Das ^Bauernhaus befit$t im allgemeinen 2,10—2,50 m hohe VSänbe, fo bah üei Verroenbung träf* 
tiger Vlöde mit ca. 5—8 Schichten bie VSanbhöhe erreicht ift ($lbb. 12). Die Vauernhäufer Polens finb 
burchroeg eingefdhoffig.

Die 51ran3balten finb in ber Siegel roefentlid) länger als bie unteren SBanbbalten. Die kaltem 
töpfe ber 3unäd)ft barunterfotgenben Schicht finb meift fo ausgebilbet, bah fie bie 5lran3baltenenben 
ftüt$en, roclche toieberum bie ©ratfparren unb einen Deil ber Dadjlaft aufnehnten (Daf. VIII—IX,
8rl0. 1 u. 2).

d) SBanböffnungen.

Düren. Die Sftotroenbigteit, 3U beiben Seiten bes Düreiufd)nittes groifchenroänbe 3U herben, 
führt beim ursprünglichen (Eehrfahbau ba3U, ben Eingang in bas mittlere Drittel ber Vängsroanb 311 
legen (2lbb. 4). (Sine anbere £age bes (Eingangs fet$t bie Verroenbung oon Stänbern ober, genauer ge* 
fagt, bie ^usnutgmg ber Dür3arge als Stäuber ooraus, an ber bie SBanbblöde einen $alt betommen. 
(3lbb. 18).

Dat[äd)lid) finben roir aber bei älteren Käufern bie Dürpfofteu ohne feitlid)e 35erbinbmtg mit ber 
sIBaub nur in bie Sdjtoelle unb in einen ber oberen SBanbbalten oer3apft ober angeblattet; ber obere 
burd)laufenbe SBartbbalten ift babei gleid)3eitig Dürftur3 (Daf. IV—V, 5ig. 2 u. $lbb. 12 u. 14). 23ei neueren 
^Bauten roirb ein aus ^foften unb Dürftur3 beftehenber Nahmen fertig oer3immert unb oor (Einfügung 
ber SBanbblöde aufgeftellt (Daf. IV—V, gig. 4). Die ^ßfoften roerben in bie Schroelle einge3apft unb feitlid) 
mit ben SBanbbalten oernutet. Das Stur3ftüä roirb mit fid)tbarer Verblattung 3roifchen bie ^Pfoften 
geteilt unb fpäter mit §ol3nägeln am Oberbalten befeftigt. gur Vergröberung ber 5topfhöt)e roirb bis* 
roeilen ein Segmentbogen im Stur3 ausgefd)nitten (Daf. IV—V, gig. 3).

gür bie (Entroidlung ber Dür ift bie ben Darftellungen oon gpgmunt (Sloger entlehnte Stalltür 
(Daf. IV—V, gig. 1) beachtensroert; fie ift ohne alle (Eifenteile tonftruiert; ihre Vretter finb ohne Nahmen, 
nur burch bie (Einfdhubleijte an einem Drehpfoften befeftigt. Diefer ^foften geht oben burch einen an* 
angebradjten §ol3bügel unb fteht unten in einer s$fanne> bie aus ber oorftehenben Sdhroelle 
ausgef(hnitten ift.

Da in früheren gelten ber Vauer roohl burchroeg auf reine §ol3tonftruttion angeroiefen roar, 
tonnen bie Stalltüren als Überbleibfel früherer 2Bot)nungstüren augefehen roerben, bie heute nur mit 
eifernen §ängen unb Vefd)lägen ausgeführt 3U finben finb. Dafür fprid)t, bah man nod) oielfad) bet 
Haustüren bie Sßfoften mit ungleidher §öhe unb Starte antrifft. Der 5lufl)ängepfoften ift 3. V. (5lbb. 13) 
roefentlid) träftiger unb [oliber oer3immert als ber $lnfd)lagpfoftcn.
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9H>b. 14.
Üiir eines <Baue rnl)(uif es im Greife Soinitfd).

Die Düren älterer Däujer finb häufig fo niebrig gehaltert, bah man nur tiefgebücft in bas Daus 
gelangen tann. Der (örunb ijt ber, bah jebe ltnterbreäjung ber VSanbbalfen bas (Sefüge bes Vlodbaus 
fcbmä<ht. Die Schmelle geht besmegen aud) bann burd), taenn ber gfuhboben innen tief liegt; fie ift 
höchftens l)alb ausgefdjnitten, um bie Kopfhöhe $u oergröhern.

(Sine SRunbbogenform toirb burcf) (Sinfchaltung non fjafenförmig nerblatteten Kopfbänbern er* 
reicht, bereu Verblattung bisweilen in eigenartig gefäjmungener gornt gehalten ift (9lbb. 15 u. Daf. IV—V, 
gig. 5); burd) bie oerfd)ieben gerichtete Täferung tritt bas bünbig eingelaffene Datenblatt heroor. (Sichen* 
hot^näget mit biden, tantigen Köpfen bienen 3ur Verßimmerung; bei reicheren portalen fiet>t man bie 
oorftehenben (Snben ber Dol^nägel als Sdjmud oerroenbet, too fie 3. V. ben Dürbogen umrahmen 
(Daf. IV—V, Sig. 7).

Der gefamte Düreinbau mirtt bei folgen Düren, bereu gorm bem fübpolnifchen (öebirgshaus 
in ber Datra entlehnt ift (ogl. Kapitel 9), mit feinem oerhältnismähig tleinen Dürausfdjnitt in bem breiten 
Nahmen toie eine grofje Steinplatte. Vereidjerung bes Dürrahmens burd) Schummert aber Profilierung

20

s



11

\
I -/

'• *

l>
\

4. -.; |4
y«I»
Mil'i

mm r • i
SFiTiif#;.

* .*3

' mii'.ll
k 'ft1 -

II1,S. V ; -

■$

»I-i II
Z- &$mr

iiM
n

’tWL-i
■V

ii»?•V5/

9lbb. 15.
2iir eines Kaufes in (Somb in.

ift bagegen fajt nirgettbs 3U finben. Bur bie Türflügel [elbft finb, fotucit nid)t eiufadje Brettertüren mit 
6d)ubriegel oermanbt finb, gemöfynlid) reicher ausgebilbet, fei es nad) mittelalterlid)er sIlrt als biagonal 
gebretterte $ür (2af. IV, gig. 6), mobei bas BUttelftüd fid) budelartig l)eraust)ebt, ober nad) 9lrt tlaffi* 
3tjtifd)er güllungstüren, beren gorrnen jebod) bte 9lusfüt)rung burd) bie §anb eines Bauern erlernten 
laffett. T)urd) aufgenagelte bemalte unb unbemalte Bauten unb Sdjnörtel finb in einigen (öegenben 
bie Füllungen ber«ud)ert. 5ln £üroerfd)lü[fen t)abe id) nur oerein^elt Beachtenswertes angetroffen. 
2lud) (öloger bringt teine 5lbbilbungen. 2Bo hölzerne Berfd)lüffe, bie in früheren Bitten {ebenfalls aus* 
fdjlie^lid) in (bebraud) getoefen finb, angetroffen mürben, entfpradjen fie ben oon Bielenftein in feinem 
Bud) „$ol3bauten unb gol^geräte ber £etten" 3al)lreid) bargeftellten unb befd)riebenen Wirten. §eute 
finbet man in ^ßolen, abgefeljen oon primitioen Borfdjubjtangen, an Stalltüren unb einfachen 5Iaten 
burchweg eiferne 5Iaftenfd)löffer unb Biegel.

gen ft er. 2ßäl)renb bie (Singangstür in unmittelbarer Bad)barfd)aft ber Qmif^enmänbe liegt 
unb bas (befuge ber SBanb infolgebeffen bie grofee Unterbrechung oerträgt, ijt bie §erftellung großer
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£id)tÖffnungen für öie einzelnen Zäunte beim Vau eines Vlodfeaufes in ©eferfafefouftruttion toefentlid) 
unbequemer. Vei alten Käufern finb infolgebeffen bie £id)t Öffnungen auf bas SUHnbeftmafe befcferäntt. 
Die §öt)en ber Vlodbalfen finb oft berart, bafe ausreicfeenb grofee genfter aus einem einigen halten 
ausgefdjnitten toerben tönnen (£Xbb. 12 u. Taf. VI, gig. 1). 9lud) roenn 3toei V allen 3ur $älfte aus* 
gefcfenitten finb unb fomit bie toagrecfete £Xd)fe bes genfters in §öl)e ber guge liegt, toirb bas ©efüge 
ber 2Banb nod) nid)t geftört (Taf. VI, gig. 2).

Derartig Heine genfter toerben aud) feeute nod), nicfet nur bei Sdjeunen unb Ställen, fonbern 
aud) in ben 2Birtfd)aftsftuben ärmlicher SBofentaten ausgefüfert. gu einer Sdjeune in £jatotoit[d) fanb 
id) einen prattifcfeen genfteroerfd)lufe (Taf. VI, gig. 1). Das ausgefdjnittene £od) toar burd) ein bas £od) 
gän^lid^ ausfüllenbes §ol3ftüd oerfdjliefebar, toeldjes um einen Iotred)t eingelaffenen ^ßflod brefebar 
toar. Sonft finb fo Heine genfter feäufig burd) Sdjiebetlappen mit güferungsleiften oon innen oerfdjliefe* 
bar gemacht. Sobalb gröfeere genfter oorgefefeen finb, bie in ber $öf)e bas Sttafe oon 3toei VSanbblöden 
überfdjreiten, toerben lotrechte fur3e genjterpfoften nottoenbig, bie 3unäd)jt in §öl)e ber genfterbrüftung 
unb bes Stur^baltens in bie burdfegefeenben Vlöde eingeftellt toerben. Diefe ^ßfoften nehmen in einer 
9tute, je nad) ber §öt)e bes genfters, 3toei ober mefer Vlöde auf (Taf. VI, gig. 3).

Das genfter feat alfo in bem galt nur feitlid) 3toei ^fojten. 2Beitert)in t)at man bann gelernt, fefte 
genfterrafemen 3U fügen in gleidjer Starte toie bie 2Banb. Die Stur3ftüde ber 9tat)men finb in ber Siegel 
in fid)tbarer Verblattung tjatenförmig eingeteilt. Oft finb bie Vafemen aud) ftärter als bie äßanb, [o 
bafe fie aufeen unb innen oorftefeen (Taf. VI, gig. 5). Da befonbere Dorftifdjler nur in ben feltenften 
gälten oorfeanben finb, (teilt ber Vauer aud) biefe 3ar9enr<:i^)meTt T^Ibft mit bem Veil feer. gn einigen 
©egenben toerben bie Staunten aufeen burcfe ©Werbungen bereicfeert.

flteuerbings fiefet man ftatt tur3er ^ßfoften oielfad) längere Stäuber oertoenbet, bie oon Scfetoelle 
3U Ortbalten, mit Sttegeln als Stur3 unb Vrüftung, nad) £lrt oon genftern in gacfetoerttoänben, burd)* 
geführt finb (Taf. VI, gig. 4). Die gtoifdjenfelber toerben mit tur3en güllftüden ausgefüllt. Die 
genfter Öffnung ertjätt bann [d)toäd)ere genfteroertleibungen, toeldje bie Stiele überbeden, an betten bie 
glügel attgefd^lagen toerben (Daf. VI, gig. 7). §äufig finb bie genfter feft angefd)lagen unb nid)t 311m 
Offnen eingerid)tet.

glügelfenfter jinb ol)ne 5DHttelpfoften unb fdjtagen nad) aufeen auf. V^ofilierungen ber Statuten 
unb Vetleibungen fehlen meijt gan3, nur Dorffd)enten unb beffere ©ebäube aus bem ©nbe bes 18. galjr* 
l)unberts 3etgen forgfältige Vearbeitung ber genfteroertleibung (£Xbb. 5). Die Vertleibung l)abe id) bis 
3u 21 cm breit angetroffen, gm SBinter toerben bie genfter oon au feen bid)t oerftopft ober mit £efem oer* 
furniert, bistoeilen finb £üftungsflügel im mittleren Drittel ber Sproffenteilung nad) ruffifcfeer £Irt au* 
gebrad)t.

genfterläben finb feeute faft überall betannt; bie güllungen toerben gern burd) bauten ober 
Scfenörtel bereid)ert unb in 3toet ober brei garben bemalt (ogl. Kapitel 9). Die ©tasfenfter feaben ftets 
Sproffenteilung, meift brei Scheiben. Die genfterflügel liegen bei guter ^lusfitferung biinbig mit ber 
garge, um bas ©inbringen oon Dropftoaffer 3U erfd)toeren.

Die £age ber genfter in ber £ättgstoanb ift entfpred)enb ber Dreiteilung bes ©runbriffes im all* 
gemeinen annäfeernb fpmmetrifcfe. Vei älterea Käufern feat bie gute Stube 3toei grofee genfter, toäferettb 
man für bie fogen. f^toar3e Stube (oergl. 5Iap. 4) mit einem Heinen genfter austommt (£lbb. 4).

©ine Verbinbung oon genfter unb Xüx finbet [idfe oielfad) beim §aupteingang. Die ©nttoidlung 
eines oerglaften Oberlidjts 3ur Veleu^tung bes glures ift in allen Stabien 311 oerfotgen. gunäd)jt toirb 
ber Dürflügel um einige Zentimeter Iiir3er gehalten als bie Türöffnung, fo bafe in ben entftefeenben 91ife 
£id)t einfallen tann. ^llsbann toirb ber Stur3 3U gleichem gtoed im $albfreis ober in anberer gorm 
ausgefcfenitten (Taf. IV, gig. 3). ©rft toeiterfein trennt man bie Oberlidjtöffnung burd) ein flad)gelegtes
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2Ibb. 16.
Xür eines £>aiij es im Greife fiojmit^.

©rett mm ber Xüx. Das bietet bett Vorteil, baft bie Oberlidjtöffnung bet 5lätte burcf) Bumpert ober Strot) 
uerjtopft tüerben fanrt. Oft ijt ber £)berlicf)tfd)litj mit einem burcf)l äderten 23rett augejtellt, bis fd)Iie^ 
lid) eine i)öt)ere Oberlicht Öffnung mit boppeltem Stur^ unb regelrechter SBerglafung baraus mirb (Stbb. 16 
u. Daf. IV, gig. 6). Die $ergla[ung [itjt meijt bünbig mit ber Slufeenfeite, mährenb bie barunterliegenbe 
Züx innen fifct unb nad) innen aufget)t. Statt eines Dberlidjts fhtb ebenfo f)äufig £id)tlöcf)er feitlicf) ber 
2ür an^utreffen, namentlich menn ber glur uertjältnismäfeig breit ijt.
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ßapitel 3.

©er Stufbau bes ©acfyes.

a) X) a d) f o r m.

EBährenb ber Unterteil bes Kaufes burd) bie Veräimmerung toagred)ter Valten Stets beit Vier* 
fantbauförper ergibt, Stehen bem dauern für bie 333at)I ber £)ad)form oerfd)iebene 901 öglid)f eiten offen.

(Es liegt auf ber $anb, bah er, abgefetjen oon ber Überlieferung, bie ihn auf eine bestimmte Vor* 
Stellung hintoeiSt, biejenige Dachform toätjlt, beren Herstellung ihm ant toenigSten Schtoierigteiten be* 
reitet, unb bie zugleich bie Aufgabe erfüllt, Schräge Slawen su Schaffen, bie ein Schnelles Abläufen 
bes OtegentoaSfers geroätjrleijten unb Bugleid) bem EBinbe möglid)(t geringen EBiberjtanb entgegenstellen.

(Ein £aie toirb 3unäd)jt annehmen, bah bas Sattelbad), bei bem nur 3toei Schrägflächen her^u* 
Stellen finb, ber $uerSt genannten Aufgabe am be(ten gerecht toirb; er ©ergibt jebod) babei, bah and) bie 
fid) beim Sattelbad) ergebenben (Eiebel irgenbtoie toinb* unb regenficher jugefe^t fein toollen, unb bah 
eine genügenbe EBinboerSteifung beim Sattelbach mit einfachen Mitteln nicht ]o leicht bestellen i[t. 
Das Einbringen oon biagonalen EBinbrifpen, bie genügenb mit ben Sparren oerbunben fein müffen, 
um toirtfame EBinboerStrebung $u erzielen, erforbert fdjon eine fortgeschrittene gimmertechnit, unb 3um 
gufetjen ber (Eieb eiflächen gehören gefügte Vretter, bie noch heute oft fd)ioer $u befdjaffen finb.

EBenn nun auch in einigen (Eegenben Polens bas (Eiebelhaus oorl)errfd)t, fo hat hoch bie grohe 
EJlaffe ber polnifchen E3Iodt)äufer tatfädjlid) nicht (Eiebel*, fonbern EBalmbädjer mit ober ohne (Eulenloch, 
mit turpem ober größerem (Eiebelftüd am girftenbe (Elbb. 12 u. 18). Sofern ber (Erunbri^ annäljernb 
quabratifd) ift, i(t auch bas geltbad) nod) an^utreffen.

(Es mag bahingeftellt fein, ob ber Übergang oom geltbad) ^unt Dad) mit langgeftredtem gir)t 
fdjon 3itr geit ber £el)ml)ütten ober erft toährenb ber (Enttoidlung bes Vlodbaus felbft oor fid) gegangen 
ift. 3eöenfa^5 es eine folgerichtige unb fachliche (Enttoidlung ber Dachform. (Ein unmittelbarer Über* 
gang oom geltbad) 3um reinen Sattelbad) bagegen toürbe, rein formal betrachtet, ein Sprung fein. 
Der toefentlidje Ünterfchieb beiber formen bejteht nid)t nur barin, bah bas Sattelbach {entrechte glühen 
im (Eiebel ergibt, benn foldje finb beim halben EBalm auch oorhanben, fonbern barin, bah beim reinen Sattel* 
bach bie (Eiebelfläch en als Verlängerungen ber barunterliegenben EBanbflädhen an^ufehen finb, alfo einen 
Seil berfelben bilben. Vei allen 3Balmbäd)ern, mögen fie auch nur halben EBalm mit grobem ober Üeinem 
(Eiebelftüd am girft haben, x\i bagegen ber untere Haustaften mit bem Drtbalten in Höhe ber Deden* 
halten ein für allemal nach oben fyn abgefd)loffen unb begrenzt; alles, toas barübergebaut ift, gehört 
3um Dad).
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3lbb. 17.
dauern Ij aus im Greife Sofolotü.
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Slbb. 18.
SBauernljaus an b]er ^ijlisa, 5Ueis ©roje3.
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9lbb. 19.
£> a tf) ft u I) l eines £> et u i e s im ftreife S o d) a t j d) e m.
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9lbb. 20.
©eljöft im greife 'Slow o-S[Rinf f.

26

‘ iiämtÜK
f*’/ '<~j j■«?;

■

^^
Sf

T ,



mb. 22.
53ait ernfyaus im ftreiie üiabom.
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2lbb. 24.
(Seljöft im 5\reife 91 otx>o = SDZiitTf.
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9lbb. 23.
dauern!) aus im Greife Xiouj tfd).
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Die nachfolgenbe Setrad)tung ber polnifchen (Üiebelhäufer zeigt, baf$ felbft ber ausgefpro<hene 
grohe (Siebet, ber in 91orboftpoIen häufig oortommt, nod) Spuren feiner allmählichen (Entftehung aus 
beut SBalmbad) auftoeijt. (Erft beim Übergang zu maffioen ©iebeln entfielt ein innerer 3ufammenhang 
ber (Siebelflädje mit ber unteren 2BanbfIä<he.

Die Abbilbungen auf Dafel VII erläutern bie folgerichtige (Enttoidlung ber Dachform, roie fie in 
^olen augenfcljeinlid) jtattgefunben hat. Anbere formen finb taurn oorl)anben. gigur 10 gehört fchon 
bem Sürgerhaufe an.

Die am häufigften oortommenbe Dachfornt ift ber ganze unb ber halbe SBalut (Abb. 18 u. 20 
u. Daf. VII, gig. 3 u. 4)* And) in ben (Eegenben, too anbere Däd)er oortommen, ift ber SSalrn bei ben 
Zum felben §ofe gehörigen SBirtfdjafts* unb 9tebengebäuben me ift beibehalten. (Es fei t)ie* nod) be* 
fonbers oermertt, bah bie Dachform ftets fpmmetrifd) gehalten ift, unb bah bie Säufer niemals auf einer 
Seite einen (Siebet, auf ber anberen einen SSalm haben.

Der Übergang oom ganzen SBalm zum halben SBalm erfd>eint oft fet>r unbeftimmt, toeil bie Stärle 
ber Strot)fd)id)t fo groh ift, bah fetbft bort, too ber Dachftuhlfonftruttion nach ein (Eulenloch ober (Siebet^ 
ftüdchen oorgefeljen ift, bas bid aufgetragene Stroh bas (Siebelftüd fajt roieber oerfdjroinben läht. 5tud> 
hat bas (Eulenloch, roelches früher tatfä^lich zum ftauchabzug biente, feinen SBert heute zum groben 
Deil eingebüht, toeil heute faft jebes Sans Sdjornfteine bcfi^t unb bas (Eulenloch nur noch 3ur £id)t* 
Zuführung in ben Dad)boben bient. (5leid)toohl muh bie Dachform bes halben SBalrns (Daf. VII, gig. 2 
u. 4) beim Wohnhaus als bie bezeichnet toerben, aus ber fich alle übrigen formen enttoidelt haben.

Der Dachfirjt liegt naturgemäh in ber 9tid)tung bes geftredten 9ted)teds, ber ©runbform bes 
Saufes. 2Bir hatten fchon gefehen, bah bas polnifdje Saus getoöhnli(h Ztoei Qtoifchemoänbe hat, ztoifd)en 
benen ber Sauptzugang an ber Vangfette bes 9ted)tedgrunbriffes liegt. Dementfpredjenb liegt alfo ber 
grirjt im SBintel zur 3Iurad)fe.

b) Dachtonftruttion.

(Es ift nun bie übliche 5tonftruftion bes SBalmbaches barzuftellen, toie fie ber Sauer noch heute 
ausführt, unb zmar zunächft biejenige bes halben $Balmbad)es, bei ber zum 9taud)abzug unb zur Se* 
lichtung bes Dachbobens eine Öffnung bid)t unter bem gfirft gelaffen toirb.

Die 5lufftellung ber Sparren erfolgt auf ztoei oerfchiebene Wirten.
Sei ber erjten finb bie Dedenbalten, toelche ben fertigen unteren Sausfaften in 5lbftänben ton 

burd)fd)nittli(h 0,80 bis 1,30 m mit burd)fd)nittlid) 25 cm Überftanb abbeden, zugleid) bie ltnterglieber 
bes Dachgebtnbes, bas bei geringen Saustiefen nur aus ztoei red)ttoinfIig gegeneinanbergeftellten Sparren 
unb bem Dedenbalten beftet)t.

3eber Dedenbalten erhält fein ©efpärre, unb ztoar toerben bie Sparren auf bie Salten in einer 
(Entfernung oon 15—25 cm oom Saltenenbe geftohen. (5lbb. 19).

3n Sübpolen (5Ileinpolen) Steigert fid) bie Austragung ber Dedenbalten über bie sIBanbfluct)t 
bis auf 1 m; bie 9tüdfeite bes Saufes hat babei oft geringeren Dadjüberftanb als bie Sorberfeite (Abb. 22). 
Der Dreiedsoerbanb bes Sparrengebinbes mit bem Dedenbalten toirb auf ber (Erbe liegenb (auf bem 
Qimmerplah) fertiggeftellt. Die fertigen (Sebinbe toerben banaih auf bem Saustaften aufgerid)tet unb 
fo lange einfttoeilig geftü^t, bis bie Dad)latten bie Serfteifung abgeben.

(Setoöhulid) toirb oor bem gfuhenbe ber Sparren eine befonbers träftige Dachlatte getoiffermahen 
als auhenliegenbes 5lranzholz auf bie Salten genagelt, tooburd) bie Sparren nod) befonberen Salt be* 
tommen.
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5lm girftpuntt [tnb bic Sparren ocrblattet unb burd) Schlägel oerbunben. girftpfetten finb

ittcf)t üblich-
5115 Sparren finb uid)t feiten bünne, and) frummc, ge[d)älte S0l3ftangen oerwenbet, beneit man 

!aum 3utraut, bah fie bie £aft ber Strohbedung 311 tragen oermögen.
(Sine anbere, ebenfo häufige 5lrt ber Sparrenaufftellung ift bie auf einem 51ran3balten (Daf. VIII 

unb XI, gig. 3 u. 4).
Über ben oorfpringenben ©nben ber Dad)balten wirb eine etwa 12 cm bide unb 25 cm breite 

93ol)le flad) aufgelegt, bereu Itnterflädje oon aufeen fichtbar ift, ba fie oor ber 2BanbfIud)t liegt. Der üran^ 
halten wtrb mit langen, meift unten unb oben herausragenben §ol3nägeln auf jeben Dad)balfen auf* 
genagelt. Die Sparren merben bann auf bie üran^balfen gestellt ober überfäutmt, fo bah bie Srauf* 
taute tiefer als bie 2Banbl)öt)e liegt.

Diefe 5lrt ber Sparrenaufftellung hat ben Vorteil, bah bie Sparren unabhängig oon ber ©nt* 
fernuug unb 5ln3ahl ber Dedenbalten [inb. Denn je nad) ber 5lu5nutgmg bes Dad)bobens finb bie 5lb* 
ftänbe ber Dedenbalten in ben oerfdjiebenen 2Bot)nungen oerfdjieben, währenb bie Sparren gewöhnlich 
in einem 5tbftanb oon etwa 1,30 m ocrbleiben. 5lufeerbem ift bei biefer üonftruttion nur je ein ©rat* 
fparren erforberlid).

2Bo bei Heineren Spannweiten ber ftehlbalten fehlt, muffen bie Dachlatten allein eine gewiffc 
23erjteifung übemehuten. Sie werben oft nur mit Strohfeilen ober SBeibenruten befestigt; ein 5luf* 
nageln mit §ol3nägeln ift bei ben geringen Starten ber §öl3er meift gar nicht möglich-

3ft bie Saustiefe größer (mit einer Stube unb Kammer), fo finb bie Sparren burd) ftehlballen 
oerfpannt, bie oor allem bie burd) 5Baffer ober Sd)neeta[t befd)werte Dachfläche oor Durchbiegung 
fichern (5lbb. 19).

23eim halben 2ßalm jtehen bie äußeren Sparrengebinbe ein Stüd oon ber giud)t ber fragen 
Sauswanb eingerüdt. Schräggeftellte ©ratfparren jtehen mit bem guhenbe auf ben 5Irart3baltenenben 
ober [inb wie bie Sparren auf bem Üreu3ungspuntte ber Üran3balten übcrtämmt. Sie ftütjen bie 
äufeerjten Sparrengebinbe unb bamit bie gefamte Dad)tonftruttion an allen oier §auseden ab. Die 
oberen ©nben ber ©ratfparren finb etwa bort in bie Sparren einge3apft, wo ber ftet)lbalten fi^t, bod) 
wed)felt bie Söt)e bes 5lnfahpunttes bei jebem §aufe.

33eim gan3en 3Balm [inb bie ©ratfparren unb bie Sparren ber SBalmfeite wie bei einem geltbad) 
im 5'irftpuntt oertniipft. Statt eines ©ratfparrens [inb bei älteren Säufern bereu 3wei oorhanben, bie 
auf ben ßnben beiber fiel) übertreu3enbcr Drtbalten aufruhen, oben jeboch in einem ^3untt 3ufammen* 
laufen; hierburd) wirb am ©rat eine runbe Ginbedung möglid) (Daf. VIII, gig. 1). S^er W noch uad)^ 
3uhoIen, bah auch, too es wegen geringer Spannweiten unb Stärten ber Dedenbalten an [ich nid)t nötig 
wäre, ein ober mehrere Hnter3üge unter bie Dedenbalten oerlegt werben, bereu 5töpfe wie bie überjtehenben 
Drtbalten an ber Sd)malwanb aufeen [id)tbar finb unb meift tonfolenartig profiliert werben.

SBährenb bei einem oollen SBalmbad) bie gefamte Dachfläche fid) aus 3wei Drape3fläd)en unb 
3wei Dreieden 3ufammen[eht, ba giritlinie unb ©rate [ich 3U einem ^Puntt oereinigen, fo hat beim halben 
2Balm bie Dachhaut berbeiben Schmalfeiten bes Saufes gleichfalls Drape3form; fie Iäfet fid) mit Stroh 
fehr oiel beffer einbeden,als eineDreiedsfläd^e, benn bie©inbedung bes girftpunttesbeim oollenSBalm, 
an weldjem brei giädjen 3ufammentreffen, ift immer fd)wierig. Schon aus biefem ©runbe tann bas 
halbe ÜBalmbach, bei bem wenigftens ein 9Iaud)lo(h unter bem girftpuntte [i^t, als ältere gorm artge* 
[proben werben. Schon bur^ 3wei SBinbbretter 3m Seite bes 9tauchloches entjteht eine 5(rt ©iebel^ 
fläche, bie bann, je nad) bem Dieferrüden bes 5fnfat}punttes ber ©rate, alle ©rohen annimmt (5tbb. 12). 
3ft bas ©iebeljtüd tlcin, fo bleibt es offen, ift es gröber, fo wirb es mit Schalbrettern 3uge[ebt, in bie je* 
bod) Sid)tlöd)er eingefchnitten werben. Die 5lusbilbung gröberer ©iebcl wirb weiter unten befprochen.
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9Ibb. 26.
Dad)bedhirtci eines Kaufes im Greife SClosIamef

Die ftonftruftion ber Sparr'mgebinbe ift in gan3 feiert toenig abroed)flungsreid); auftoänbigere 
gimmermannsarbeit ift an ben Dad)jtüt)len ber 53auernl)äufer faum 3U finben, l)öd)jtens bafe bet größeren 
§ austiefen unter bie ftel)lbalten nod) ein ober ßtoei Stänber gestellt roerben (fteljenber Stuljl), mit nnb 
aud) otjne ^3fette. Rlan t)at ben (Sinbrud, bafe ber ^ßole fid) oor größeren §austiefen toegen ber feproie* 
rigen gimmermannsarbeit im Dad)ftut)l gerabe^u fürchtet unb, um it)r 3U entgegen, bei 3toei Raumtiefen 
bes $aufes ben einen ber Räume ftets ängftlicf) fdjmal gehalten t)at (Daf. X, gig. 3 u. 5). D ie Un* 
f ä 1) i g t e i t, aufruänbige D a d) ft ü 1) l e mit großen Spannweiten t)er3uftellen, 
I)at bemnad) einen unmittelbaren (Einfluß auf bie (Entroidlung bes 05 r u n b * 
r i [ j e s , ja, toie tuir feljen werben, auf bie $ofanlage überhaupt.

c) (£ i n b e (f u n g.

Die 9lusfül)rung ber Strofyabbedung oerbient, fo einfad) fie erfdjeint, 3u einer geit, too audj in 
Deutfd)Ianb oon ber 23aupoÜ3ei tmb ben geueroerfiefjerungen Strol)bäd)er roieber 3ugelaf[en xoerbeit, 
einer !ur3en 23etrad)ttmg unter3ogen 3U roerben, 3umal ba bie polnifdje $usfül)rung oon ber beutfdjen 
(Einbedung abweidjt.

Da bie an ber gali3ifd)en 05ren3e nod) tjeute übliche Stroljbedung in ftreng gefonberten Sd)id)ten 
als bie urfprünglidjfte erfdjeint nnb im übrigen ^ßolen bei älteren ^Bauten Spuren einer gleichen Dedungs* 
art überall auftreten, fei bie treppenförmige 3lbbedung mit Strol) ober Roljr 3unäd)ft betrieben 
(^bb. 9 u. 22).
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5lbb. 27.
2B e i d) j e 11) a u s im Greife 9UI o 3 1 et to e f.

Die Dad)latten aus Spaltl)ol3 ober SRunbjtangen toerben tu Abftänben oon etroa 30 cm an ben 
Sparren mit Strot)bänbern, SBeibenrnten ober §ol3nägeIn befejtigt. Querft toirb bie ber 2Betterfeite 
abgetoanbte Dachfläche eingebedt, fobann bie anbere Seite, fo bah bie oberfte £age ber SBetterfeite über* 
greift. 93on unten beginnenb toirb gunäd)ft iängs ber Draufe eine biete Sdjicfjt anfgetragen burch Sieben* 
einanberreihen oon Strotjbünbeln; bie Schicht ift 30—40 cm bid nnb t)at unten geraben Abfehluh burd) 
rointelredjten 23efd)nitt. Die einzelnen Strot)bünbel toerben mit bem Ahrenenbe nach oben mit Stroh* 
toifd)en ober SBeibenrnten an je gtoei Dad)latten befestigt. Jgt gleicher SBeife folgen, bie oorljergetjenbe 
£age ettoa gur Hälfte ober gu gtoei Dritteln überbedenb, bie gtoeite, britte Schicht nfto. Die Sdjnittenben 
biefer Sd)i4)ten bleiben gleichfalls im redeten SBintel gur §almri(htnng, fo bah bie gange Dachfläche in 
fd)arf ausgeprägter Abftufung eine ft arte toagredjte Aufteilung geigt (Abb. 22), bie burd) bie Schatten* 
toirfung bei hetteut SBetter no(h befonbers hert>°rtritt. Sie paht oorgügltd) gu ber oben betriebenen 
Streifentoirtung ber barunterliegenben 33lodtoanb.

£)btoohl bie Hilfsmittel, mit benen eine glatte Dachfläche gu ergielen ift (mit einem ftriegelartigen 
„Dedbrett" toerben bie Halme gerichtet), nicht mehr unbetannt finb, toirb g. 23. in ©aligien an bem 
Stufenbach auch bei 9teuausfüt)rungen feftgehalten. Die Schichten toerben fogar mit H^fe bes Ded* 
brettes tünftlich oerbreitert, fo bah ki einem normalen ftaten oon ettoa 5—6 m Sparrenlänge bie Dach* 
fläepe bisweilen nur ettoa 4—5 Schichten (Stufen) auftoeijt.

Die Abbedung ber 2Balmfläd)e bes halben SBalms erfolgt in gleicher 2Beife toie bie ber Sattel* 
bad)fläd)e. Die Ahrenenben ber oberften, lürgeften Schicht toerben beim ©iebelbreied unter bie Sattel* 
bachflächen ein gutes Stüd untergefchoben, fo bah wegen ber Stärte ber Strohfchid)t oft nur ein Heines 
£od) oont ©iebelbreied übrigbleibt (Daf. VII, Sig. 2).
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mb. 28.
SB a u e r n [) a u 5 im Greife fi o vo it [ d).

3)tc burd) bcn 3Binb angreifbaren Stirnflächen ber Dachhaut im ©iebclbreicd werben burd) 
gefetjte SBinbbretter gefchiiht (Abb. 20). 23ei neueren Ausführungen wirb ein breiediger Nahmen in bas 
©ulentoch eingefetjt.

23ei nollem 3Batm wirb ber girftenbpunft non ber burdjlaufenben girftfd)öoe mit überbedt unb 
burd) brei sufammengebunbene $ol3ftangen, an beren unterem ©nbe ein 23rett befestigt ift, befdjwert 
(Abb. 24).

oor*

©an3 befonbers !ommt bie ausgefprodjene fchid)tweife Abbedung über ben ©raten 3um Aus* 
brud (Abb. 9, 18,22, 24). Durch bas mit ber Qeitnach entgegengefetjten Dichtungen [ich fet^enbe Strol) ber 
Satte Ibach flächen unb ber 9BaImfIäd)e entstehen $ugen an ben ©raten, bie gegen ©inregnen befonbers 
gefd)ütjt roerben müffen. ©s roerben baher, etwa entfprcchenb ben ©ratßiegeln beim giegclbad), tüten*
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mb. 29.
$ cfu e r n b a u s im 5t r e i \ e ^3fcf) asrtt) fcf).

artige StroI)tegel über bie ©rate gebe dt, wobei man oon unten beginnt. Die Strofytegel (halbe Siegel) 
ftülpen fid) ineinanber, [inb unten breit unb werben nad) oben, wo fie gegen ben 5Infahpuntt bes ©rates 
anlaufen, fdjmaler unb Heiner, entfpredjenb ber barunter befinblichen Doppelgratüonftruftion (2lbb. 9, 
18, 22, 24). Die Sdjnittenben ber Siegel bleiben ebenfo wie bet ben Dad)fd)id)ten red)twintlig 3um galrn. 
Die 5ln3al)l ber ©ratfegel ift unabhängig oon ber $ln3at)t ber Schichten an ben Dachflächen, ba bie ©rate 
flachere Steigung höben als bie (Sparren. Diefe ©rateinbedung mit ihrer träftigen Schattenwirlung 
tann gleich fam als gortfetjung ber ©dbetonung ber gauswänbe betrachtet werben. 33eibe ^ufammen 
geben bem gaufe einen ungemein jtarfen, raffigen ©harafter.

©ines befonberen 91egenfd)uhes bebarf noch ber girft, ^umal ba bie Dad)fläd)en, burd) Sftäffe ober 
Schnee beschwert, fid) mit ber $eit fetjen unb auseinanbertlaffen. ©s wirb beswegen fowohl beim Stroh*
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mie beim Etohrbad) eine Strohfeh öoe auf ben girjt gefegt, bie etwa bie Elufgabe einer 9teib)e girjt3icgel 
beim Qiegelbad) 3U erfüllen l)at (Elbb. 9). Diefe girjtfdjöoe ijt eine nach jeber Dad)feite etma 1 m über* 
greifenbe, runb überbedenbe Sd)id)t aus ungeorbnetem Stroh ober garten ©räfern. Da jie bem EBinb 
fet>r ausgefe^t ijt, roirb [ie mit bodartig miteinanber oerbunbenen Eteitl)öl3ern bejdjmert, bie in bitter 
golge (in 50 cm bis 1,20 m Etbjtanb) über ben girjt gefegt merben (Elbb. 20 u. 25). Die 9teiit)öl3er 
merben entmeber tofe aufgefe^t ober mit ben langen unteren ©nben ein3eln an ben Dad)Iatten befestigt ; 
häufiger finb fie untereinanber mit girjtlatten oerbunben, melche itjrerfeits bei forgfältiger Elusführung 
an einigen Stellen mit ben Dadtjtatten oerbunben roerben. gn oielen gälten liegt nod) eine girftlatte 
oben auf, in bie turjen oberen ©nben ber Eteitl)öl3er eingebettet.

Die Efeitt)öl3er felbft finb burd) §ol3nägel fd)erenartig miteinanber oerbunben, es finb in ber Siegel 
rolje Knüppel mit Eljtanfähen, bereu 5lopfenben bie Silhouette bes girjtes 3adig erfcheinen taffen; bis* 
roeilen roerben auch breitere ^Bretter ba^u oerroenbet, bie mit eingeferbten Stellen ineinanbergefchoben 
roerben unb Buroeiten fcfjippenartig 3ugefpit$t finb.

Da bie gemöhnlichen ftnüppelreithöt3er, bie auch um girjtenbe liegen, mit ihren Elftanfähen leicht 
roie 33ogel* ober §unbelöpfe roirten, erfdjeint es nicht unmahrfcheinlid), bah fie, oereinigt mit ben 3Binb* 
brettern an ben Stirnfläd)en bes ©iebeljtüdes, bie Urform ber mit Dierföpfen negierten EBinbbretter 
bes nieberbeutfcfjen 33auemf)aufes barjtellen. (Sine abficf)tlirf)e Elusbilbung als Dierföpfe hübe id) je* 
bod) bei EIeithöl3ern nirgenbs gefunben. (Sine gejtigung bes girjtes burd) Strohpuppen, roie mir fie 
bei ber Dadtjbedung oon oft* unb mejtpreuhifchen 33auernt)äufern fennen, ift bort, roo beutfcher ©influh 
fid) geltenb macht, namentlich tu EBejtpolen, oerbreitet. Eteuerbings beginnen bie Strohpuppen aud) in 
ältlicheren ©egenben bie Eteitl)öl3er $u oerbrängen (Elbb. 23 u. 26).

Die gefd)ilberte Elusbilbung bes Dreppenbadjes läfet bas Einbringen oon Dadjfenftern oon oorn* 
herein ausgefchloffen erfcheinen; aber auch bei glatteren Dachflächen h&t ber ^ole an ber gefd)(offenen 
gläche bis heute feftgehalten. ge meiter man fid) oon ©al^ien entfernt, befto mehr finbet man bie fon* 
ftruttioen Elusbrudsformen bes Dreppenbad)es abgefchmäd)t; jebo<h finb Spuren ber alten Dedtoeife 
überall an^utreffen. 33or allem finb bie ©ratfegel unb bie fd)urf abgefeimten girft[d)öoen allgemein 
üblich-

§atte bie <rjerjtellung ber EBanb aus 33alfenblöden 3U einer red)tedigen ©runbrihform gebrängt, 
foh at and) bie Ded)ni!ber Strohctbbedung©influh aufbas3äh^ gefthutten 
an ber etnfad) gefchtoffenen re^tedigen ©runbrifeform; benn ftet)tungen im 
Strohbad) finb f^mierig h^uftetlen unb megen bes flauen 9teigungsmintets nid)t leicht regenbid^t 3u 
befommen. Einbauten an 33ier!antbautörper bes 33auernhaufes merben baher gan3 oermieben ober fie 
finb untergeorbneter Etatur (niebrige Sd)meine* unb §ühnerjtätle, bie burd) Sd)leppbad) überbedt 
merben föTtnen). ©ine Elusnahme bilbet allein bas meitoerbreitete, oor ben ©ingang gefegte 33orbadE). 
§ier mirb jebod) nur offener Etaum überbedt, fo bah uuf eine bid)te Kehlung nxd)i fooiel antommt. Die 
Drauftante ber 3lorbäd)er liegt in einer §öhe mit ber Xrauftante bes §auptba(hes (Elbb. 25).

Über bas 33ortommen ber übrigen, auf ber Dafel VII bargeftellten Da<hformen ogl. Kapitel 7. 
Qum Sattelbach fei nur nod) allgemein gefagt, bah ©iebelfläd)en faft niemals gan3 ohne Spuren 
bes EBalmes an3utreffen finb. ©ntfpricht es bod) ber Etatur bes 33lodbaues, bah ein glugbad) (Daf. VII, 
gig. 5 u. 9) ober 3um minbeften ein Schrägbrett (gig. 7 u. 9) als Eleftbeftanb bes 3[Batmes beibehalten 
mirb; benn fomohl bie Ortbalfen als and) bie Unter3üge ragen über bie Sdfjmalmanb oor,unb ihre ftöpfe 
mollen gegen Elegen gefd)ü^t fein.

Die ©iebelftäd)e felbft ijt ftets burch ^Bretter fentred)t ober fd)räg oerfchalt; babur(h bleibt fie auch 
bort ihrem ©efüge nad) oon ber barunterliegenben EBanb fdt)arf getrennt, mo fein Drippbrett mehr oor* 
hanben ijt (Elbb. 27). Einher einem ober 3toei £id)tlöd)ern oerfd)iebenjter gorm, bie in bie 33er[d)alung
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eingefch litten werben, unb bie als 9tad)tömmlinge bes (Eulenloches angefetjen werben fönnen, finb nur 
in $usnat)mefällen (biebclfenfter an3utreffen.

Den Dadjboben 3U 2Bohn3weäen aus^unu^en, ift weber beim abgewalmten Saus noch beim 
(Siebeihaus bes polnifchen Vauern üblich; nur in £anbftäbten ober bort, wo man 3um ^affiobau über-* 
gegangen ift, fieht man oerein3eIt (Siebeljtuben im Dad) nad) beutfdjer 5lrt (2lbb. 28). Sinb aber (Siebet 
(tuben oortjanben, fo wirb ber (Siebei in ber Siegel wieberum abgewalmt (.ftrüppelwalm, Dafel VII, 
$ig. 7, u. £Ibb. 31). Die Abwalmung erfolgt nicht ohne (Srunb, benn mit bem Einbau oon (Siebeljtuben 
im Dad) ift eine Dede in §öt)e ber 51et)lbal!en erforberlid). Die im SBintel 3um itehlbalten oerlegten 
Dedenbalten ober 3uget)örigen Stid)balten (tehen im (Siebelgebinbe fo weit über, bah fie aufeen [id)tbar 
finb. 3f)re Valtentöpfe werben 3war bisweilen, wenn fie nur wenig oortragen, unter Velaffung eines 
gan3en (Siebeis nur burd) ein Schrägbrett abgebedt, bas bie (Siebelfläcfje in 3wei $älften teilt (Slbb. 30) ; 
ein ftrüppelwalm fcf)ü^t fie jebod) beffer gegen Draufwaffer.

'^1-1—.—

2lbb. 30.
©icbelücrjcEjalungcn.

(Siebeiflächen bei ftrüppelwalmlöfungen werben in gleicher SBeife wie (Siebei lotrecht ober fcf>räg 
oerfdjalt. Qu Schalbrettern finb bei älteren Säufern 40—50 cm breite Bretter gewählt, bei neueren 
Säufern finb fie fchmäler (Slbb. 23).

Von Storboften ausgetjenb, tjaben biefe Dppen and) im übrigen ^olen Verbreitung gefunben. 
Vefonbers beachtenswert ift bie Verdatung, wo flebermausflügelartige fturoen burd) oerfdjiebenartige 
£ängen ber oberen Vretter er3ielt finb (£Ibb. 29). Sluch biefe Verdatung t)at einen prattifdjen Qwtd. 
(Es tonnen Schalbretter oon mittlerer £änge oerwanbt werben, oon benen bie oberen über bie unteren 
übergreifen.

Slnbere neben bem Stroh* unb Löhrbach beim polnifchen Vauerntjaus oortommenbe Dad)ein* 
bedungen feien nur fur3 erwähnt, ba bas Strohbad) faft allein herrfcht. Das Schinbelbad) ift fowohl in 
ben Karpathen, als in allen walbreicfjen (Segenben fehr oerbreitet. (Es ift 3weifellos jünger als bas Stroh* 
bad), weil ohne Sttetallnägel nid)t gut ausführbar. (Es tommen gewöhnliche Spalthol3fd)inbeln unb aud) 
auf Stut unb geber gearbeitete Sdiinbeln mit Dreiedquerfdjnitt oor. Filter jebo(h unb feiten nod) 
an3utreffen ift bas Vretterbach- Die Vretter bilben ftufenartige Schichten oon ca. 1—1,50 m £änge, 
fo bah bie Dachfläche in gleicher VSeife wie bas gali3ifd)e Dreppenjtrohbad) aufgeteilt erfcheint. girft
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greifen bie Sd)inbeln ober Bretter ber SBetterfcite über bie ber anberen Sette etroa 3—5 cm über; ihre 
oberen ©nben [inb bismeilen burcf) ©interbungen oer-gert. 2ln ber Traufe liegt beim Schinbelbad) eine 
Doppelreihe, beren oberste Schicht unten $adig aus gef dritten ift. Das ©ulenloch fcfjrumpft beim 2Balm* 
bad£) in Sch inbelbe düng meift 5U einem tleinen £od) 3ufammen. 3m übrigen finb bie Dachformen bie* 
felben mie beim Strohbach-

Das Qiegelbad) finbet fi<h nur bei neueren Sauten in ber Sftähe ber Stäbte. 2lls ©rfah für Stroh 
ift in Sorftäbten neuerbings bas ^3appbad) auf Steilbächern an^utreffen; feine §ä^lid)fett läfjt oft über* 
fehen, bah barunter [ich alte gute Sauernt)äufer oerbergen (5lbb. 32 u. 33).

e) S d) 0 r n ft e i n.

3m Qufammenhang mit beut Dad) unb als letztes ©lieb für bie äußere ©rfcheiitung bes §aufes 
ift noch ber Schornfteintopf 3U ermähnen. Sei alten Käufern fehlt er überhaupt; ber stauch mirb ein* 
fach ™ &ert Dachboben geleitet unb muh burd) bas ©ulenloch 3u entmeichen fuchen. 3ft ein Schornftein* 
topf oorhanben, fo mirb er ftets aus beut girft herausgeführt unb bas Rauchrohr fo gezogen, bah es in 
ber SJUtte bes Sirftes austritt. Selbft bort, mo bie 3feuerftelle [m (£rbgefchoh an ber 9tuhenmanb fteht, 
mirb ber 9taud)fang unter ber Dachhaut bis 3um girft fdjräg hodjge^ogen. SSürbe ber 5tamin mie ein 
Spargel an beliebiger Stelle aus ber Dachhaut herausfd)iehen, fo tonnte man bas Stüd Dachfläche ober* 
halb bes Schornfteines nicht gut nach auhen entmäffern. Das SOSaffer mühte an ber ftaminmanb herunter* 
laufen. Der Schornjteintopf tragt beim Austritt aus ber Dachhaut (ftedenber Deil) %—y2 Stein breit 
über, fo bah fräs Stroh untergreifen tann. Sei Käufern, bei benen mehrere Ofenrohre ^ufammengeführt 
merben, ftnb mächtige Schornfteintöpfe an^utreffen, bie bie ©rfcheinung bes Daches unb bes ganzen 
$aufes mefentlid) beeinfluffen.
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Äapitel 4.

£>er ©runbrijj.

Dah ber (Örunbrih erjt ait biefer Stelle nad) beut Aufbau bes Kaufes behanbelt uotrb, gefd)ieht, 
wie bereits aus ben oorftehenben Kapiteln tlar geworben fein bürfte, aus folgenben (Srünben:

3m 33lodbau ift ber 33 a u ft o f f fowot)l rote bie £ori3ontalfd)id)tungbes Soldes 
beftimmenb für bte red)tedige (Srunbform.

Durch bie betriebene D a d) ton ftruttion unb Strol)bedung finb in ber 
jal)rl)unbertelangen 3lnrocnbungs3eit bes 33lodbaues w e f e n 11 i d) e Abweichungen oon ber 
einfachen gorm ferngehalten worben. Durch bie natürlichen $ol3längen ber Schwellen unb 3Banb* 
blöde unb burd) bas XInoermögen ber 33auern, aufwänbige Dad)(tüt)te $u oer^immern, finb bie 9taunv 
abmeffungen im (örunbriffe auf bestimmte 9ttahe befdjräntt.

Die innere 3lufteilung bes ©runbriffes wirb gleichfalls burd) bas 33aumaterial infofern beftimmt, 
als bie geraben, im (öehrfah gefd)id)teten 33 alten nur gerabe S^ifchenwänbe [entrecht $u ben Auhen* 
wättben 3ula[fert. Die £age unb Anzahl ber gaupt^wifchenwänbe ift burd) ihre 3Iufgabe, bie Auhenwänbe 
an ben gefährbeten Stellen $u oeranfern, gegeben. So ift ber als Regelfall an^utreffenbe breigeteilte 
(Ürunbrih bes polnifdjen 33Ioät)aufes gleid)fam als 9Üeberfd)lag bes aus 33Iöden gefügten 9taumgebilbcs 
entjtattben.

3Beber ber gadjwertbau, nod) ber Sttaffiobau ergeben aus [ich heraus fo burdjaus folgerichtig 
biefe uns and) im beutfcfjen (fräntifchen) irjaus fo geläufige ©runbform, bie nod) heute auch bei großen 
33auaufgaben als einfachste unb [ad)lid)fte £öfung immer einen guten 33auförper gewährteiftet.

^Betonen möchte id) hier, bah Ttach meiner An[id)t nicht bas (Einraumhaus bie erfte 33lodhausfornt 
gewefen fein !attn. 3Bol)l mag bem breigeteilten §aus im Qelt bes Sftomaben, in ber aus Stangen unb 
Stroh getürmten „9Üege" ober im (Erbgelah bes (Erbbewohners ber (Einraum gefd)id)tlid) oorangegangen 
fein. 3lber mit bem Übergänge ^urn reinen 33lodbau muh aud) bte Dreiteilung bes ©runbriffes gefommen 
[ein. 3e*Qt b°d) bie (Entwidlung ber (Eingangstür, bah ber polrtifche 33auer in älterer 3eit ohne lotrechte 
unb oer^immerte ^Pfoften fich behelfen muhte. Das (Einraumbio äh aus ift nur mit feft oer3immerten 
Dürpfoften bentbar. 3™ potnifchen 33lodbau älterer Art aber müffen bie 3tf>ifä)enwänbe $u beiben 
Seiten ber (Eingangsöffnung ben 33alten ber 33orberwanb hoppelten $alt geben, ohne ben [ämtlidje 
Umfaffungswänbe gef ährbet wären. Die £age bes §aupteingangs ift gleichzeitig auf bas mittlere Drittel 
ber einen £ängswanb feftgelegt. (Erft mit bem gortfdjritt ber 33auted)nif, wo Stänber in bie 33lod* 
wanb einbe^ogen würben, ift eine freiere 333eiterentwidlung bes (ürunbriffes erfolgt. Das burd) bie 05e* 
[d)id)te bes £anbes begrünbete 3ähe gehalten ber polnifd^en dauern an altererbter 33auart geftattet 
uns, ^u erfennen, bah ^on ber Sieget abweidjenben ©runbriffe auf bie erfte breigeteilte gorm, bie 
aud) bie Scheune aufweift, 3urüd3ufüt)ren finb.

Sie finb entftanben: 1. burd) gortlaffen, 2. burd) ^in^ufügen, 3. burd) weitere Unterteilung, 
4. aus 33erfd)mel3ungen biefer Vorgänge.
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Da ber 3toeigeteilte ©runbrij3 gleichfam als 23erjtümmelung bes breigeteilten tn manchen ©egenben 
bet ftleinbauernhäufern fef)t häufig oorfommt, b>at ©löget tu feiner ©n3pfIopäbie tut Kapitel Chata fidj 
ocranlafet gefehen, oon 3toei oerfchiebenen ©runbformen bes polnifdjen 23auernl)aufes 3U fprechen. Dat* 
fäcf)ltcf) hat bet 3toeigeteiIte ©runbrifo eine Sonberenttoidlung butcf)gemalt, beten ©in3elerfcheinuugeu 
bie §erfunft oon bet breigeteilten Urform nut [d)toer erlernten Taffen (Daf. X—XI, gig. 10—16).

23ei folgerichtiger Orbnung, tote fte auf Dafel X—XI nad) 2lrt eines Stammbaumes oerfud)l ijt, 
Taffen jeboch fänttlid>e oorfommenben ©runbriffe einen flaren ©uttoidlungsgang erlernten.

Die Dafel 3eigt littTs bie einfache 9Teif)e bes bteigeteilten, rechts bie Sonberenttoidlung bes 3toei* 
geteilten ©runbtiffes. 23eibe 91eihen gehen auf ben 2Bohnjtall als Htfotm 3urüd, bet feiuetfeits eine 
91ad)bilbung bet Scheune ijt. 3m ©runbtij) 91t. 17 ijt eine Bereinigung beibet ©nttoidlungsreihen er* 
Tenttbat.

3d) toill nicht behaupten, bafe bie ©nttoidlung ^eitlid) genau in bet bargejtellten Reihenfolge et* 
folgt [ei. Doch biitfte es faunt einen polnifchen 23auernhausgruubtij3 geben, bet [ich nicht in biefe Tibet* 
[id)t einreihen liefte.

9Bie fel)t biefe ©runbformen bem Bolfe in gleifd) uttb 23 lut übetge gangen finb, ^eigt fid) bat an, 
bafe toit fie [otoohl beim £anbl)aus bes polnifd)en ©utsherrn (fei es aus §ol3 obet Stein gefügt), toie and) 
beim maffioen 5Ueinbürgerl)aus in ben Stabten toiebetfinben, natürlich mit entfpted)enben Beteuerungen 
obet mit getingen, bem Steinmatetial 3U3ufd)tcibenben 9lbtoeid)ungett.

©s fei 3unäd)jt bet lltfptuugsgtunbttfe 91t. 1 näher betrachtet:
3ebet bet btei Räume ijt annähernb quabratifd), fo baj) bet ©efamtgrunbrij) ein langgejttedtes 

Rcd)teä ergibt. Die älteten Käufer finb leicht bat an 3u etfennen, baj) and) bet 9Rittelraum, bet glur, 
ttod) annähernb quabtatifdje gornt auftoeijt, toährenb et bei neuen Käufern in bet Regel fdjmalet ge* 
galten ijt, jebenfalls toeil bie einfühtenbe 2lufeentüt obet beten 3toei ben Raum fehlest toatmljalten laffett 
uttb et überhaupt als Durchgangsraum 3um Aufenthalt am toenigjten geeignet ijt. ©leichtoohl bient et 
in oielen gällen noch als 2Birt[d)aftsraum, nantentlid) bann, toenn nut eine Auftentür T)ineinfüT)tt. Bon 
beit jeitlidjen Räumen toitb bet bem 2Bittfd)aftsl)of 3ugetoanbte 3unäd)jt betn 23iel) als Stall 3ugetoiefett, 
ioäl)teitb bet nad) bet Stta^e 3U gelegene als eigentliche 2I3ol)njtube bient, lim 901enfd)en uttb 23tel) mel)t 
3U ttennen, l)at bet Stall in oielen gälten eine befottbete 9lusgattgstüt etf)alten; bod) [iel)t man häufig 
bas 93ief) benfetben Dutchgangsflut benuhen.

2Beitetl)in toitb bann bet bishetige Stalltaum, toenn oetmehttet ^Bebatf au 2Bohittauut eittge* 
tteten unb ein befonbetes Statlgebäube ettid)tet ijt, bem ©efinbe eingetäutnt obet als 2Bittfd)aftsjtube 
benutzt. Diefet ©efinbetaum, bet übtigens 3utoeilen and) oom 23auettt felbjt betoolptt toitb (3. ^B. toenn 
ein 2lltfit)et oothanben ijt), h^t allgemein ben 91amen „fd)toat3e Stube" erhalten (nicht 3U oettoed^fcln 
mit ber „fchtoa^en" obet ,,polnifd)enu 5Tüd)e).

Der britte 9Taum ijt bie „toeifje Stube". Sie toitb iit bet 9tegel als $aupttool)ntaum unb 3ugleid) 
als Sd)laftoum benu^t.

23istoeilett toohnen 3toei gamilien im felbett $aus, uttb 3toat jebe auf einet Seite bes gemeinfam 
bettuhten glutes.

Die butd)fchnittlid)e ©töfee bet 2Bof)njtuben beträgt 4 : 5, and) 5:6m, bie bes glutes 4:6m 
bis 2,20 :5 m; bie „fd)toat3e Stube" ijt oft ettoas fleinet als bie „toeifje Stube". Die „toeifee Stube" 
hat 3toei bis btei gtofee, bie ausgefptodjene „fd)toat3e Stube", folange fie nicht 2Bohnjtube ijt, nur ein 
bis 3toei fleinete genjtet. Dient fie noch als Stall, fo finb nut Sd)lihfenjtet oothanben.

Die folgenben ©tunbriffe, 91t. 3 bis 91t. 5, 3eigen bie 2lbttennung oon Kammern oon ben Stuben 
unb oom glut. Da^ biefe Kammern nid)t als §in3ufiiguugen, fonbetn als 2lbtrennungen auf3ufaffen 
finb, 3eigt bet Umjtanb, bajj fie gleid)fam als 2llfoocu nut ben 91aum für ein bis 3ioei 23ctten abgeben
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unb über eine 23reite non 2,40 m faft niemals t)iuausget)en. Die 3rurd)t banor, einen Dad)ftut)l mit 3U 
großer Spannweite 3U ermatten, t)at bas Auswadjfen bieder Kammern 3U bewohnbaren Stuben mit 
größerer Raumtiefe nerfjinbert. Uber bie Anfügung offener Stäume (£aubett nnb 33orbäd)er) an ber 
Schmal* nnb SBreitfeite unb oor bem (gingange ogl. Kapitel 6.

23emerfenswert ift bas uereinßelte SBorfontmen teilroeife 3ugefet}ter Vorhallen (Daf. X—XI, Sir. 7).
T)ie (Srunbriffe mit offenem 93orraum t)aben in ber polnifdjen §ol3bangefd)id)te größere 53e* 

beutung gewonnen, inbem bas übliche SAarfthaus ber Kleinftabt baraus entftanben ift, an bem fid) [ogar 
3weigefd)offige (Salerien in mannigfachen Abwanblungen entwidelt t)aben. 23eim einfachen ^Bauern*
f)aus mit offenen $orräumen finb bie (örunbrihlöfungen Sir. 5 ober Sir. 6 am I)äufigften 3U finben. Das 
einfache Slorbad) (Sir. 5) oor bem (gingang wieberholt jid) in nieten Dörfern. Der $auseingattg ift ber 
Aufenthaltsort am geierabenb. Das $orbad) erweitert biefett ^3lah unb gibt bie SAöglid)feit, auch bet 
Stegen int freien 3U [i^en.

Die £aube (Sir. 6) bagegett ift als regelrechter Arbeitsraum att3ufel)en unb beswegen häufig bei 
foldjett ^Bauern an3utreffen, bie neben ihrer lanbwirtschaftlichen Dätigfeit Korbflechterei, Stellmachern 
ober Schmiebehanbwert betreiben. $äufig finbet man biefe (Srunbrihlöfung aud) bei m a ff i o gebauten 
Schmieben auf ©ütern. SJteift oerbinbet eine Dür bie Vorlaube mit bem anfchliehenben gefd)loffeneu 
Raunte.

£iegt eine £aube auf ber goffeite bes §aufes (Spiegelbilb Sir. 6) an ber Schmalfeite, fo bient 
fie als ©erätefchuppen ober §ol3ftall ober ijt als Schweine* ober §üt)nerftall teilweife wieber 3ugefeht. 
Die £aube oor ber SBreitfeite (Sir. 8) ift auf gewiffe ©egenbeu befdjränft unb nor3üglid) bei SA arfthäuf ent 
au3utreffen.

(Srunbrih Sir. 9 3eigt eine ÜBeiterentwictlung bes breigeteilten §aufes. Diefe (örunbform ift bei 
ber 9Jtet)r3at)l oott Ausfpannhäufertt unb Dorffchenfen an3utreffen. (gs wirb in Kapitel 9 näher bar auf 
eingegangen.

Die (gntwidlung bes 3weigeteilten ©runbriffes (Sir. 11—17) entfpricht 3unäd)jt ber bes breige* 
teilten burd) Abtrennung non Kammern unb 5Siu3ufügen non offenen Stäumen.

Aber fchon ©runbrih 12a 3eigt eine wefentliche Abweichung. Der grlur hat beim 3weigeteilten 
$aus erhöhte ^Bebeutung; er wirb fo breit, bah Ö^ei Kammern non ihm abgetrennt werben, non betten 
bie eine bisweilen als Küche ober Sd)lafraum benutzt wirb, ©runbrih 9tr. 13 hat burch §itt3ufügen einer 
Kammer auf ber anberett Seite ber Stube wieber eine Dreiteilung erhalten, alfo mit einem §aupt= 
wol)ttraum itt ber 9Aitte, ber non 3wei Siebenräumen, bem gütr uttb ber Kammer, eingefaßt ift. Die 
Variante (13a) 3eigt basfelbe; nur bah Kammer ein Stall 3ugefügt ift. Der (Srunbrih Sir. 14
uttb 14a mit £aube ift beim 3weigeteilten §aufe wefentlid) häufiger als ber erttfpredjenbe Sir. 6 beim 
breigeteilten §auje att3utreffeit.

©runbrih 15 entfprid)t Sir. 7 ber erften Sleihe. (giue gätt3lid) neue Aufteilung 3eigett bie ©ruttb^ 
riffe Sir. 16, 16a uttb 17.

SDlau fattn fie als entfprechenb (öruttbrih Sir. 5 auffaffett. Doch beftetjt infofent ein llnterfd)ieb, 
als ber breite glur bie Abtrennung eines gröberen 2Birtfd)aftsraumes (Ke ) 3uläbt unb ber ttebett ber 
§auptjtube liegettbe Siebenraum fo breit ift, bah ^ SBohnftube benu^t werben fann. Der gefamte 
(öruitbrih Sir. 16 ift nahe3U quabratifch- (Sr bietet ben Vorteil, bah fämtlid>e Zäunte bes §aufes um eilte 
gemeinfame geuerftelle gruppiert finb. Die Jgtnenwänbe bilbett ein einfaches Kreu3. Über bas befd)ränttc 
33orfommen biefer gorm in ^3olen wirb in Kapitel 9 berichtet.

Sir. 16a 3eigt bie Anglieberung eines Stalles. Sir. 17 fattn fowohl ber Steil)e ber breigeteilten, 
wie ber ber 3weigeteilten (Srunbriffe 3ugerechuet werben; auf ihn wirb ebenfalls in Kapite 9 näher ein* 
gegangen. Der glur ift 3u einer ausgefprodjeiten äBohttbiele angewad)fen.
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Diefe 51eihe von (Stunbtifföeichnungen gibt natje^u etfcf)öpfenb fämtliche ©runbrt^formert bes pol* 
nifchen §aufes tütebet. Sßenn auch bie (Se[chid)te bes polnifdjen $etbes etft im folgenbett Kapitel nähet 
entmidelt tüitb, fo etfctjeint es bod) am ^3lat$e, übet bie £age bet geuetftellen in bert oetfchiebetten (Stunb* 
tiffert einiges fdjon I)iet mit^uteilen.

23ei (Stunbtifj 51t. 1 liegt bie geuetftelle im glut. (£s ift bemnad) eine Qenttalfeuetjtelle ootljanben, 
ent|pted)enb bet Jjetbftelle im niebetfächfifchen 23auetnhaufe. 5frt biefet £age bet geuetftelle im Mittel* 
taum J)at man befonbets 3ät>e feftgehalten. ©tunbrift 51t. 4 Ijat inmitten bes $luts eine „fdjtoat^e 
Mcfje", oon bet aus bie 23ehei3ung bet Stuben ge[d)ieht. Schon bei (Stunbrifc 51t. 2 unb 3 finb 3toei 
2feuet(tellen nötig, fofetn nicht eine bet SBohnftuben unbeljei^t bleiben foll.

3m allgemeinen ijt jeboch beim btcigeteilten $aus, namentlid) toenn ein Dutd)gangsflut not* 
l)anben ift, bie geuetungsftelle in bie Stuben oetlegt, toobei alletbings bet 5tau<h butd) gemeinfame 
Sammelfamine nach bet Glitte 3u [ammenge fühtt tüitb. 51 n Stelle bes §etbes im gflut ift in oielen fällen 
bet 33adofen getteten, bet bann fotüohl an bet Stelle K im (Stunbtifc 51t. 2, als and) an bet Stelle R 
im (Stunbtift 51t. 4 eingebaut ift.

Seim ameigeteilten §aus ift es leistet, mit einet geuetftelle aus^ufommen. Sie liegt enttoebet 
im ftlut, häufiget jeboch in bet Stube unb, too Rammetn abgettennt finb, 3umeift im SBintel bet 3nnen* 
tüänbe. 33efonbets Btoedmafeig liegt bie greuetftelle bei (ötunbtifj 51t. 16, ba [amtliche oiet 51äume bes 
§au[es oon einet gfeuetftelle aus ettoätmt toetben tonnen. Die babutd) etteidjte (Etfpatnis beim 53au 
unb an bet 23ehei3ung t)at ba3u beigettagen, biefen (Stunbtift in neuetet Seit übet bie (Segenb hinaus, 
in bet et entftanben unb allgemein üblid) ift, 3u oetbteiten. (Stunbrift 51t. 17 t>at al[o aud) in bie [et 53e* 
3iel)ung bie SBotteile bes 3toei geteilten (Stunbtiffes in ben bteigeteilten übernommen.

Die 2Bal)l bet (Stunbtiffe ift, abgefehen oon bet in jebem Dotf unb in gan3en Difttiften 
gefonbetten Hbetliefetung, felbftoetftänblid) and) ftatt oon bet £age bes $aufes im §of unb oon bet 
23teite bes (Stunbftüds abhängig.

SBenn bas §aus ftei auf eigenem 23oben ftetjt unb bie 51ad)batgten3en genügenb meit entfetnt 
finb, ift bet Dutd)gangsflut beoot3ugt, aud) bott, mo bas §aus bteit 3ut Sttafee geftellt ift. Det Dutd)* 
gangsflut bleibt bann genügenb bteit, um eine 33obenleitet ein3u(tellen, ol)ne bafe bet 23etfef)t bel)inbett 
ooitb. 3d) tjabe §äu[et gefunben, bei benen im glut eine polni[d)e Rüd)e eingebaut mat, bie 3tüei niebtige 
Düten Ijatte ((ütunbti^ 51t. 4), [o baft butd) fie t)inbut^ ein $etfel)t möglid) blieb.

Das 33otbad) bei (ötunbtife 51t. 5 ift als etmeitettet glut auf3ufaf[en; biefet finbet fid) aud) 3U 
beiben Seiten bes §aufes bei §äu[etn, bie f)inten einen (Satten f)aben.

Stet)t bas §aus mit bet 5lüdfeite (£ang[eite) nalje an bet 51ad)batgtett3e, fo ift bie Abteilung oon 
5tbftell!ammetn im $\ux üblid), obet es tüitb an bet buntlen 51üd[eite bes gluts bet 33adofen eingebaut.

Die üom glut abgeteilten Rammetn bienen 3umeift als Räfe* obet 5Jlild)tammetn unb 3ut 5luf* 
betoal)tung bes tägigen 33ebatfs an 531el)l u. bgl., ba ja ein stellet nid)t ootljanben ift.

Die Sflute in ben 3iüeigeteilten §äu[etn l)aben fid) ben (Sljcitattet als 5ltbeitstaum oiel mel)t be* 
toal)tt, ba fie feitlid^ 3U beleuchten finb unb getäumiget angelegt toetben.

Die oon ben Stuben abgeteilten Rammetn finb beim eng an bie 51ad)batgten3e getüdten §aufe 
getüöhnlid) nut fpätlid) feitlid) beleud)tet obet toetben and) gä^lid) ohne biteftes £id)t beiaffen.
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ßapitel 5.

innerer Ausbau.

Oa bie Käufer ofjrte Unterfellerung unmittelbar auf bem Soben errietet fmb, liegt ber gufeboben 
in gleitet §öl)e mit bem (Selänbe. (£s fei benn, bafe - mie es gern ge[d)ief)t — eine tcidjte Soben er!) öfeung 
als Sauftelle gemäfelt ijt. Sis etmasur fealben Sd)mellenl)öl)e mirb fielpmCSftrid) als gufeboben für jämt* 
lidje Stäume eingeftampft. Oft ift ber glur mit Steinen gepflastert uno ber Soben ber Qimmer mit jtarten 
Sofelen gebielt. gn neueren Käufern ift bie Oielung allgemein 3U finben.

Oie Oede ber Stuben mirb burd) ein ober smci ftarfe Unterzöge, meldje bie Oedenbalfen auf* 
nehmen, getragen; über ben Oedenbalfen liegen ftarfe Sofelen bicfet aneinanber ober nod) fjäufiger in 
Stülpfdjalung oerlegt. Sei Stülp fcfealung entftefeen smifcfeen ben Oedenbalfen unb ben oberen Noblen 
3roifd)enräume, bie unausgefüllt bleiben ober mit £el)moer[cf)miert merben. gumSBärmefdjufe mirb auf 
bie Oedenfcfealurg £efem etma 10 cm ftarf aufgetragen, ber im Sobenraum als £agerboben für §aus* 
ocrräte, roie Sonnen, 5torn, §irfe u. bgl., bient.

SIm Unterau g merben allerfeanb (üeräte unb Kleiber, für ben täglichen Sebarf and) mofel SBürfte 
unb Sdjinfen aufgefeängt. Oie inneren SBanbfläcfeen [inb je nad) ber Sauart bes §aufes mefer ober 
meniger rot). Oie gefügtm ober befeauenen Slöde ergeben eine oerljältnismäfeig glatte 2Banbfläd)e unb 
merben gemöfenlid) mit ftalfmild) gemeint, ebenfo bas gefamte golsmerf ber Oe den. Serpufete gnnen* 
mänbe [inb feltcner, meil ber ^ßufe am $ol3merf ofene fünftlidje Mittel fd)led)t tjaftet.

3n ber meinen Stube mirb ber Slnftricf) öfter im gafer mieberfeolt. Oie [djmar^e Stube f>at il)ren 
tarnen bafeer, bafe bies untertaffen mirb unb Stufe unb Sdjmufe bie SBänbe unb Oeden [d)mar3 färben. 
Sei ben heutigen Ofen tjt atterbings bas Serqualmen nid)t mefer fo arg, mie es früfeer bei offenem geuer 
gemefen fein mag.

3n mannen (Segenben bleibt bas gefamte §ol3merf naturfarben. Oie Sefeanblung ift [tets ein* 
feeitlid); fo feabe id) nirgenbs gefunben, bafe etma bie Oedenfetber allein meife gehalten mären unb bie 
Salten naturfarben fid) baoon abfeeben. Oedenfelber aus £efem[tafung finb gleid)fatls feiten. SBerben 
bie Unterläge unb Oedenbalfen befonbers betont, fo gefd)iel)t bies burd) Sluffleben bemalter Rapier* 
ftreifen (£omic3) ober bur$ Sdjnifemerf (itarpatfeen). Oer Hnter^ug trägt feäufig ein Sauseid)en, ga* 
milienmappen o. bgl., mo bie Säuern, mie es im Often feäufig oorfommt, Slbelsprioitegien feaben.

Oie Oüren im gnnern bes §aufes finb meift nod) niebriger als bie ßingangstür. Sie finb nad) 
Slrt ber Slufeentüren gebaut ober aus einem Stüd gearbeitet. Steuerbings feaben fid) gültungstüren ein* 
gebürgert. 3ft ber glur burd) Oberlid)! erfeellt, fo mirb biefes im SBinter forgfam oerftopft. alten 
§äufern fefelt im glur bie Oede, fo bafe ber Staunt unmittelbar in ben Soben überleitet.

Oie Stuben erfdjeinen megen iferer geringen §öfee oerfeältnismäfeig grofe. (Sin grofeer Oeil ber 
©runbflädje mirb jeboefe bur^ bie §erb* unb Ofenanlage in Slnfpru^ genommen, bie meift im gitfammen* 
feang mit bem Sadofen aus £el)m*, Sonnenbranbsiegeln ober Sadfteinen gebaut merben. Oer gefamte 
(Sinbau ift ebenfo mie bie 2Bänbe unb Oede meife übertalft. Oer Ofen reidjt faft bis an bie Qimmerbede,
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21bb. 36. berbanlage eines Säuern baujes im Greife ©rojej.
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2tbb. 35. berbanlage in einem S a u c r n b a u ] e bei SB a-r f a an ber $ i I i 3 a (ft r e i s (S r o j e 3).
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9lbb. 37.
£>erbanlacje einer S d) e tt f e an b er fianbftrafte 9B a r \ d) a n—91 o vo o> 9Jt i n T f.

fo bafe mcift nur ein Stoifdjcnraum non etwa 30—40 cm bleibt, ber 3um Srodnen non Sriid)ten urtb als 
9(bftellplat} bient.

(Sine Ofeubant aus £elpn ober Siegeln ijt bem gei3ofen nteift angegliebert; [ie bient gleichzeitig 
als Sd)laf(telle. (Ebenfo finb unter bem gerb unb Ofen allertjaub sJti[cf)en ausgefpart 3uut £roduen non 
5tienl)ol3, 3ur 33rutftätte non Seberoiel) u. bgl. Oer fombiuierte Ofen tanu l)eute als für ^olen tppifd) 
betradjtet werben. (£r fei 3uuäd)ft auganb einer Qeid)nimg (Oaf. XVIII) u. 2tbb. 35—37 erläutert, et)e
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bie einzelnen Stufen bet CSntmidlung flargelegt toerben, bie $u biefer auf langjähriger Erfahrung auf* 
gebauten praftifeßen Anlage geführt höben.

Die §auptma[[e bilbet ber Vadofen, bem (ich bas Übrige, §erb, Vanl unb $ei3ofen, anguebert. 
Das Vadlocf) seigt im (ötunbriß redetecfige ober ooale gotm. Vei einer (Stöße oon 1,30 : 0,90 m bädt 
man barin oier^ig $funb Vrot auf ei.tmal. Die Sluflagerfläcße für bie Vrote ijt eine 3^9^lflad)tantfd)id)t
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?tbb. 38.
Scfjornjtein einer p o I n i \ d) e n (j d) m a r 3 e n) ft ü d) e 

non einem serftörten £aufe im Greife <pio3f.

auf 5—7 cm jtarfer Sanbbettung; fie jteigt nad) hinten bei 1 m um 4cm an. Darüber mölbt fid) ein einen 
halben Stein jtarfes Donnengetoölbe; größte licf)te $öl)e etroa 43 cm. 3wei Heine 9taud)fanäle (7: 7 cm) 
laufen, oon bem §ohltaum fyinkn ausgehenb, über bem (Semölbe nach oorn unb enben in ben £)ff* 
nungen b über bem §etb unter bem ftauchfang, um eine gleichmäßige Verteilung ber VSärme $u er* 
fielen. (Sine gleüßgroße Öffnung führt unterhalb biefer birett in ben §ohlraum. Die äußeren brei £>ff* 
nungen merben nad) (Srßißung bes Vadofens (burd) §ol3feuer) unb na<h (Sinfeßen bes Vrotes burd) ge* 
nau oerpaßte Qkqü bießt oerfd)lo[fen. Die (Sinfaßöffnung (30 : 45 cm) mirb burch eine VlecßHappe 
ober eine (Sifentür ocrfd)lo[fen.
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Der ftocf)t)exb mit Kochplatte unb Dopfringen, bie fogenannte englifche glatte, beflnbet fiel) unter 
ber (Sinfahöffnung bes 23adofens. Das geuerlod) (20 cm b)odf)) ift für gol3feuerung bestimmt, bas geuer 
geht unter ber glatte 3um Kanal a, oon ba 3um Sommertanal b, ber unmittelbar 3um Schomftein ober, 
falls ber Schieber (1) gefd)loffen unb ein 3weiter Schieber (2) geöffnet wirb, 3um Kanal c bes gei3ofens 
fül)rt. Über bem gerb ift ein tappenartiger ftauchfang mit einem britten (Schieber 3ur Ableitung bes 
SBrafens angebracht.

Der gei3ofen hat mehrere nebeneinanberliegenbe Kanäle (14 :27 cm). (Sr ift ber gorm nad) 
eine flache, freiftetjenbe SBanb, bie nur am guhenbe mit bem 33adofen 3ufammenhängt, um möglich 
oiel SBärme an bie gimmerluft ab3ugeben (Daf. XVIII, gig. 2u. 3). Unter bem gerb unb 23adofen finb 
entmeber oerfchüehbare gohlräume ausgefpart, bie als Bodenraum ausgenutjt merben ober 3ur 2Bärme* 
anfammlung mit Schotter ausgefüllt unb mit £el)m oergoffen finb.

Diefer 3uf ammenge festen, oerljältnismäfeig tompIi3ierten Inlage ijt eine lange (£in3elentwidlung 
oorausgegangen, bereu ein3elne Stufen fich beutlicf) burdE) (Sünblid in ältere gäufer unb in gütten ber 
ärmeren öjtlidjen 23eoölferung oerfolgen laffen. Auf ber Dafei XIV finb 3unäd)ft bie oerfd)iebenen Auf* 
jtellungsplähe ber geuerjtellen ertennbar, aus benen fotooljl bie (Smtwidlung bes gerbes in ber Stube, 
als aud) bie ber im glur aufgeftellten geueranlage erfid)tlid) ift.

Der gerb.

1. Stufe. (Sin (Srblod) ober eine mit Steinen abgegren3te geuerfteile ift mitten in ber fd)war3en 
Stube angelegt. (Sin folcfjes gerbfeuer im gefd)loffenen SRaum ift natürlich nicht ibeal. Abgefehen oon 
ber geuersgefahr tft ber 9taum rauchig, ba au^er ben Tür* unb genfteröffnungen fein Ab3ug oorfjanben ift.

| SbtotlowfÜ berichtet, bah bie 23ewoi)ner infolge ber hohen Temperatur unb ber ruffigen £uft nach 
Ausfage älterer Dorfbewohner an ber fogenannten gühnerblinbheit litten, im übrigen fiel) aber ooll* 
tommen an biefen guftanb gewöhnten.

2. Stufe. Die geuerfteile erhält einen feften ^ßlat) an einer SOUttetwanb (Stubenede). Die 
gol3wänbe werben burdh £ehmauftrag gefcf)üfet. Über ber geuerfteile wirb ein £ocf) in bie Dede ge^ 
fdhnitten unb mit einem faftenartigen £ehmüberbau aus gol3 unb £ehm oerfehen, ber bie Strohbedung 
gegen guntengefaht fchütjt.

3. Stufe. Die geuerfteile wirb burd) einen tifchartigen, höl3emen 91oft mit £ehmaufftrid) 
ober Steinbelag erhöht; barüber wirb ein geuerfang tappenartig aus ^Brettern unb £ehmoerftri(h an 
ber SBanb, bis bidt)t über bie geuerfteile heruntergeführt, befeftigt. Der trichterartige geuerfang ruht 
entweber auf gol3ftieIen, um bie £aft bes oben anfchliefeenben 5lb3ugsrohres auf ben Unterbau 3U über^ 
tragen, ober er ijt freitragenb in ber 2Banb oerantert unb führt 3unädhft nur bis in ben Dad)boben, wo 
ber 9laudh fid) ausbreitet unb burd) bie (Sulenlöcher entweichen muh- San3e geuerfteile famt 5lb3ugs^ 
roht bejteht fomit aus gol3 unb £ehm. Diefe ßufammenfehung ertlärt eine im gelb3ug oft beobachtete 
^ertwürbigteit, bah man nämlich bei abgebrannten SBohnftätten bes polnifchen Dftens oft feinerlei 
Spuren oon 2Bot)nhäufern mehr entbeden tonnte. 2luher ben oier (Sdfteinen, auf benen bie Schwellen 
bes gaufes geruht hatten, waren bie gäufer wie oom (Srbboben oerfchwunben, als ob fytx niemals SO^em 
fchen gewohnt hätten, währenb weiter wejtlich hoch immer bie Kamine als geichen ehemaliger 2Bohm 
ftätten gen gimmel ragten.

4. Stufe. Da bei ber geringen göhe bes $b3uges bas geuer nicf)t gut brennen unb bei ber 
bef<hriebenen Ausführung ber stauch nid()t regelrecht ab3iet)en tann, wirb nun bas Rauchrohr bis über 
Dad) oerlängert unb unten in göhe ber geuerfteile ein 3weites SRohr angelegt, welches fidh erjt im Dach"5 
hoben mit bem bes 9taud)fanges oereinigt. Audi) h^bei wirb bas ftaftenrohr 3unäd)jt aus gol3 hergeftellt 
unb nur innen unb aufjen etwa 10 cm bid mit £ehm oerftrid()en. gm Dadhboben bilbet bie Sßereinigungs*
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{teile bet beiben ^Xb^iige Xjäuftg zugleich eine 9täucf)etfamntet. Diefelbe Anlage ift fpätet and) bet maffben 
Kaminen beibehalten wotben.

Das §od)füt)ten bes Abzugstohtes übet Dach t)at fid) etft fpätet eingebütgett, einmal, toeil lein 
Schotnftein füt feuetgefähtlichet gehalten wutbe als ein geuetfang im Da<htaum (im geuetfang wetben 
bie Junten niebetgefchlagen, oom Schotnftein bagegen tonnen fie auf bas Sttohbad) fptühen), fobann 
weil bet SKaucf) im Dacf)boben nicht nut füt bie 9taudE)fammet benu^t toitb, fonbetn auch bie Sttoh* 
bebad)ung tonfetoiett. ((Sin butchtäuchettes Dad) X)ält etwa fünfunbzwanzig 3al)te länget als ein anbetes.)

^Patallel mit bet ßmttoidlung bet §etbftelle in bet Stube get)t bie bet §etbftelle im glut. Aus 
bet Sidjetung bet nahen $oIzwänbe etgibt fid) I)iet zunächft eine bteifeitige, bann eine oietfeitige (£in* 
fdjliehung butcf) £ehmtoänbe; bie Raminwänbe wetben nach oben oetjüngt unb fügten ben SRaud) zu* 
näcf)ft in ben offenen Dachboben, aisbann in einen geuetfang unb eine 91aud)fammet, fpätet etft in einen 
Sdjotnjteinfopf übet Dad). Die $etpflicf)tung, bie Kamine übet Dach zu fügten, ift enttoebet oon bet 
tuffifd^en 9tegietmtg oetotbnet obet [chon im ehemaligen Sübpteufjen oon bet pteuhifchen 91e* 
gietung zu Anfang bes 19. 3cd)rhunbetts eingefühtt, tootübet bie zutzeit noch nicht geotbneten Atcf)ioe 
in 2Batfd)au ootausficf)tlich AuffdE)Iuh geben toetben. ^ebenfalls finb im weftlid)en ^ßolen Ramine übet* 
all butchgefühtt, toähtenb fie im £){ten unb auf öftetteidE)ifd)em 23oben noch oielfad) fehlen.

Det $ e i z o f e n.
Det 2Bunfcf), bem $etbfeuet meht gug zu geben unb bie §it$e bet SRauchgafe gleichzeitig zur (£t* 

toätmung bet Stube auszunu^en, fühtt bann zut Sd)Ieifenfühtung bes unteten Deils bes Abzugstohts.
Die Sd)Ieifenfühtung bes §eizofens etfolgt in einet ettoa 40 cm ftatten £ehm* obet giegelwanb, 

bie ftei im 9taum jteht, alfo ettoa 20—30 cm oom <rjetb unb SBadofen abgetüdt ift. 3n oielen gällen 
ift bet Heizofen fo eingebaut, bah einen Deil bet gtoifchenwanb zwifchen Rammet unb SBohnftube 
bilbet. Die Schleifenfühtung liegt alfo in bet ettoa 40 cm ftatten £ehmtoanb (heifce SBanb). 23eim oier* 
geteilten $aus (Daf. X, gig. 16) toächft bet Heizofen inniget mit bem SBadofen zu einet tompatten -äflaffe* 
Zufammen unb beheizt {amtliche oiet 91äume bes Kaufes.

Det §eizofen toitb zunäd()ft oom §etbfeuet mit oetfotgt, fei es, bah bet £etb in bet Stube obet 
im glut fteht. §aben §etb unb $eizofen gettennte geuetungen, fo toetben fämtlidhe Abzüge bodE) immet 
im Dachboben in einem Sammeifchotnftein zufammengefühtt.

Det 23acfofen.
Daneben geht bie (Snttoidlung bes 23adofens, beffen Ronfttuttion fd)on oottoeg befd)tieben ift. 

3ft bet £eizofen getoiffetmahen eine Abzweigung bes Setbes, bie fidf) etft allmählid) felbftänbig gemalt 
hat, fo ift bet 23adofen an ben §etb offenbat etft nadjttäglidl) angegliebett tootben.

Sebenfalls macht bie füt bas ^Baden nottoenbige einmalige (Sthifeung unb na(hfolgenbe Abfpettung 
eines §oh!taumes eine oom $etb gettennte geuetung nottoenbig.

Det <rjol)Itaum (^Badtaum) ift getoöhnlidl) fadfötmig. SBegen bet füt bie SBätmeauffpeichetung 
nottoenbigen biden SBanbungen aus £ehm obet 9ttauettoetf unb bet batin eingefchloffenen Steinpadungen 
hat et oft ethebliche Abmeffungen. Die oetfdt)iebenen Stanbotte bes 33adofens finb aus Dafel XIV 
etfichtlid). Die Aufteilung nach gigut 3 bet Dafel etgibt eine gefonbette ^Badtammet, bie oon bet 91üd* 
feite bes §aufes zugänglich ift. Steift liegt jebodb heute bet 23adofen in 35etbinbung mit §etb unb §eiz^ 
ofen im SBohntaum. Da bet ^Badofen nicht bie ganze gimmethöhe einnimmt, toitb in ben an SRuhlanb an* 
gtenzenben£anbfttidl)en feine Dede zuweilen als£agetftätte oetwenbei 5dteift iftabetbet^lahh^er3uzu eng 
wegen bet getingen gimmethöhe, fo bah bet SRaumnut als Dtodenplah füt ^ilze u. bgl. in gtage lommt.

Die fchwatze Rüd)e.
Die [ogenannte polnifd)e Rüdt)e obet [dhwatzeRüdheift aus bet §etbanlage im glut entftanben. 

Die in bet fchwatzen Rüd()e befinblidje geuetftelle bient meift als guttetftiche obet auch ausfchiiehltdf) zum
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<Hbb. 39.
Säuern ft u b e im Greife £ o to i t f $.

Räuchern. Die flafchenartig fid) nach oben oerjüngenben SBänbe Iaffen £id)t nur oon oben herein. Als 
(Eingang bient eine niebrige Öffnung. 23ismeilen ift ber Kamin oom Dachboben normale 3ugängig. 
Die Abmeffungen finb oftmals fo groh, bah ber 9taum tatfäd)Üd) als Küche bezeichnet toerben tann. 3n 
anberen gatten ift es nur mehr ein befteigbarer Sammeltamin, ber [ämtlid)e Abzugsrohre in [ich oer* 
einigt. Quroeilen toerben oon ber fchmarzen Küche aus iebiglid) bie (Stubenöfen angeheizt, fo bah fie 
eine Art $eizfammer barftellt. Die fdjmarze Küche ift heute aus gebrannten Segeln ober aus Sonnen* 
branbziegettt unb nur feiten nod) aus ^Brettern mit £ehmoerftrid) hergeftellt. Abbilbung 38 zeigt eine 
[chmarze Küche als Überreft eines abgebrannten §aufes.

Mobiliar.

Über bie (Einrichtung ber gimmer unb bie (Geräte ber dauern befonberes zu berieten, ift mir 
bei ber immerhin turnen Seit uteines Aufenthalts in ^olen nicht möglich- (Es fei hier auf bie polnifdje 
£iteratur oermiefen, bie [ich eingehenb mit biefen Dingen befaßt, oor allem auf bas fd)on oom ermähnte 
33uch oon Sttoflomfti. (Ermähnt fei nur, bah primitioe §anbmühlen unb Komftampfer fomie felbftoer* 
fertigte 2Bebftül)te oielfad) nod) im ©ebraud) finb. Sifdje unb 23än!e merben mit ben einfachften Mitteln 
noch heute oom ^Bauern felbft hergeftellt kleben golzbänten bienen bie an ben Ofen angeglieberten 
Steinbänte als Sihgelegenheit unb £agerjtätte. Kunftfertige §anbarbeiten finb nur in bejtimmten 
©egenben zu finben (f. Kap. 9). Die Stubenmänbe bleiben meijt tahl ober merben reichlich mit ^eiligem 
bilbem behängt, unter benen bie „(Schmarre 9(ftabonna" oon ©zenftochau in golbenem Nahmen ben erften 
9tang einnimmt. Die gubuftrie h&t fid) im übrigen bes bäuerlichen Mobiliars bemächtigt, fo bah felbft 
bas, mas man an beftidten ^Bettbezügen u. bgl. antrifft, in ber SRegel gabritmare ift.

4*öl

jggj

■P

: . :

m

! v.

r 
i...

!

m

:

im

- *
■ i

m
M

®:
■,
üm

m
k

:

m

iK
m

.. s■J
t*



ilWlli
-v

■

tat

W* ;^a

*■"• j

2tbb. 40.
Sdjcune im Greife ipetiiiau.

Kapitel 6.

£aube unb $orbadj.

53ei 33efchreibung bes Aufbaues ber 2Bänbe unb ber (Sinftellung ber SBanb Öffnungen war bereits 
oon ber SBerwenbung lotrechter Stänber int ©efüge ber SBanb bie 9tebe. 2ßir ermähnten fie als Doppel* 
riegel, welche bie 2Banb oor Durchbiegung fiäjern (5lbb. 5); mir fahen fie ferner als oben unb unten ein* 
gezapfte 2ür* ober auch genfterpfoften (51 bb. 6, 13 u. 19), enbiich bort, mo bie £änge ber SBanbbalfen 
nicht für bie gan$e gauslänge ausreicht, als 23erbinbungsglieb ber geftofcenen SBanbbalfen bienen 
(5lbb. 19 u. 40).

3n teinem ber genannten gälle haben fie, mie bie (Säule ober ber (Stiel im gachwertbau, bie 
alleinige Aufgabe, 311 tragen. (Selbft mo Ccdftiele an ben gausecten oorhanben [inb (in beut als neumobifch 
an^ufpredjenben giillholsbau), ift beren h^UPädt)liehe Aufgabe, in ihren Stuten bie geberäapfen ber 
magrechten halten aufounehmen, alfo 3tuei [ich lotrecht treffenbe 2Bänbe $u oertnüpfen. 3eboch ift 
aus ben (örunbriffen ber 2afel X (gig. 6 u. 7) erfid)tlid), baft es auch im polnifchen gaus gälle gibt, bei
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2lbb. 41.
93 a u e r n I) a us im Greife ßotuitjd).

benert bie lotrecßte Stütze als Tebtglicf) tragenbes ©lieb $ur ©eltung fommt, namlicß ba, roo offene Zäunte 
bent §aufe angegliebert finb. ©s finb babei $u unter fcß eiben: bie £auben unb £aubengänge unb bie 
bäcßer oor bent $lur. Als £aube bezeichne icß biejenigen offenen Zäunte, bie oom gauptbacß bes §aufes 
mit überbaut roetben (Abb. 43—48), als 23orbacß ober ©alerie biejenigen, toelcße ein gefonbertes, bent 
$auptbacß oorgefeßtes Dacß ßaben (Abb. 49—54).

©s gibt allerbings §äufer, bei benen ber ©ingang in ber 9Jtftte ber 23reitfeite ^urüdgefeßt liegt, 
fo baß eine ©alerie unter bem $auptbacß liegt (£oggia). X)iefe tonnen jebocß ßier ausfcßeiben, ba fie feine 
tppifcße ©rfcßeinung finb unb and) feine freifteßenben Stiele ßaben.

a) D i e £ a u b e.

2ßo es ficß für ben ^Bauern barum ßanbelt, einen fcßmalen, nacß oben abgebedten unb einigermaßen 
regenficßeren 9faum $u erhalten, um <r>ol3, §eu, Stroß, $anf u. bgl. luftig unb troden aufsubetoaßren, 
begnügt er ficß im allgemeinen mit einer weiteren Auslabung ber Stredbalfen auf ber betreffenben §aus* 
feite. Die Stredbalfen bis $u ettoa 1 m Auslabung reifen aus, um bas überragenbe Dad) frei $u tragen. 
2Bir ßaben oben gefeßen, baß biefe Stapelung oon Vorräten unmittelbar an ber §austoanb nocß bem 
9teben3toed bient, im SBinter bas §aus roarm^ußalten. Da folcße Ladungen, namentlich toenn fie bis 
unter Dad) ßocßgefüßrt roerben, nod) eines §altes oon außen bebürfen, fießt man feßr ßäufig lotrecßte 
Stangen in ben 23oben geftellt unb am Dacßfparren befeftigt (Abb. 10, 11 u. 70).

33ieIfad) bleiben biefe Stangen aucß im Sommer fteßen, toenn bie Vorräte abgetragen finb, fo 
baß fie arfabenartig bas §aus ober einen Deil besfelben umgeben. 33on ber Anbringung folcßer einfachen 
Stangen 3U bem fefteren ©inbau ßanbtoerfsmäßig oer^immerter Stäuber ift nur ein Stritt, fo baß es 
tooßl möglich ift, bie ©ntfteßung ber £aube mit biefen SBärmefcßußtoänben in Söerbinbung $u bringen.

3ßo es ficß um Hnterftüßung bes Dacßüberftanbes ßanbelt, tuerben bei ettoas größerer Auslabung 
bie Hnter^üge aunäcßft $ur Aufnaßme ber £aft ßerangejogen. An ber SBreitfeite bes Kaufes treten an ißre
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Stelle bie obersten halfen ber Qmifdjenmänbe. Die Unter3üge merben 3umeilen oerboppelt unb bem* 
entfpredjenb bie näd)ftfolgenben halfen bet Qmifdjenmänbe ftufenmeife ebenfalls oorgefragt.

©ei einem Saufe im Greife Sofolom (5lbb. 21) fanb id) bie ein3elnen Stredbalfen burdj ilnaggen 
unterftütjt, bie unter (Einhaltung oon analen ©retteten als Hnterlagsplatten an ben ©3anbbalten mit 
Solsnageln befeftigt mären. Die Sluslabung betrug 1,30 ra.

Die £aube oor ber (üiebelfeüe bes Saufes, ol)ne Stiele, lebiglid) burd) tonfoienartige, oorgeftredte 
©Sanbbatten getragen, finbet fid) am tjäufigften bei ber in (Srunbrife $ig. 14a, Dafel X, bargeftellten 
Sausform, bie in ber ftalifdjer (öegenb befonbers oft angetroffen mirb.

(Erft allmä^üd) ift man ba3U getommen, tragenbe Stäuber, bie eine nod) größere 9luslabung er* 
möglichen, an^umenben. 2tn fid) ift bem ©lodbau ber Stäuber fremb. ©Sie fd)on ber Stanber im (Ee* 
füge ber ©Sanb eine oertjältnismäfpg neu3eitlid)e (Erfd)einung ift, fo ift es aud) bie freitragenbe 
Sol3fäule, bei ber 3ur fefteren (Einfügung oft nod) Streben unb ünaggen notmenbig merben.

9lud) bie gormengebung ber freijtetjenben Säulen, fofern biefe überhaupt eine forgfältigere 
©etjaublung erfahren l)aben, läfet barauf fdjliefeen, ba% fie in ber (5efd)id)te bes polnifdjen ©aueml)aufes 
jüngeren Seiten angetjörten. ©Senn )id) aud) ©ad)al)mungen ober 2ln!Iänge anbarode ober renaiffanciftifdje 
Profile oorfinben, bie bann meift einer in ber ©ät)e befinblidjen Sö^irdöe entlehnt finb, fo ift bod) bie 
grofee ©lel)r3al)l in ben formen ber tlaffi3iftifd)en Beit gehalten. Der (Einfluß ber S^rrenl)äufer biefer 
Beit t>at fid) t)ier geltenb gemacht. ©tan barf jebodjbei folgen ©ereidjerungenmieberum nidjt oergeffen, 
bafe in ^Solen ber ©auer fein S<*us felbft baut unb fid) beim ©au mit feinem ©eil behelfen mu&.

Der ©lodbau verlangt nur eine oertjältnismäfeig oberflächliche ©earbeitung, nämlich bie tünft* 
liehe ©ertiefung ber ©alten an ben (Enben für bie (5el)rfafperbinbung. Stiele oerlangen fd)on funftoolle 
©e^apfmtgen, mo fie mit ben magered)ten So^eilen oer3immert merben follen. (Eine ©e3iel)ung 3um
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2Ibb. 46.
93auernf)aus im 51 r e t f e 2ß I o 3 I a tü e f.

mittelalterlichen gacßmertbau, mo Stänber, Streben imb Siegel miteinanber ner^immert [inb, ift im pol* 
nifcßen §aufe nid)t 3u finben.

^0lag baßer in anberen £änbern ber Stänberbau älter fein als ber 33lodbau, in ^3olen ift er es nid)t 
SBerben bod) bort nocß heute bas 3Befen bes Stänbers nnb feine Vorteile, felbft ba, mo er angemanbt 
ift, nicht ooll ertannt nnb geroürbigt. So tann man 3. 33. nicpt feiten finben, baß bie Säulen ober Stänber 
ungenügenb funbiert finb, baß meber Stein nod) Schmelle barunter liegt, fo baß ein mefentlicßer Druct 
nicht übertragen toerben tann. 3tuch roirb bas auslabenbe Dach troß ber Stänberunterftüßung nur fo 
toeit ausgetragt, baß es [ich e rf orberlich enfalls allein tragen tann. 3Bie oft [aß ich, baß bie Säulenfüße 
abgefault maren unb ber Eigentümer es nicht für nötig erachtet hatte, fie burd) neue $u erfeßen. 3n 3lb* 
bilbung 42 [eßen mir gan$ bünne Stangen bas 33orbacß tragen.

Die £aube oor ber £angfeite bes §aufes ift beim eigentlichen 33auernßaus feiten, fie ift ein Sfterf* 
mal tleiner 3lderbauftäbte, unb $mar bebienen fid) bie jübifcßen Einmoßner am 9tfng (Sttarft) gern foldjer 
£auben, bie [ich für ißren §anbet gut eignen. Die bäuerliche £aube liegt oor ber Scßmalfeite. Sie ift 
ein offener 3trbeitsraum oon ausreidßenber 5Diefe, menn fie ber Straße augefeßrt ift, ober ein bem §aus 
angeglieberter offener Schuppen $ur 3tufbemaßrung oon Geräten, fobalb fie nad) bem <rjof $u liegt.
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$lbb. 48.
dauern Käufer in bet (öegettb oon e t r t { a u.
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2lbb. 47.
6 dj nt i e b e int Äreijc 931 o n i e.

2Bie mir in ben (grunbriffen Safel X, gig. 7 u. 15, fafyen, fommt es oor, baft ber 91aum teilmeife 
mieber 3ugefe^t tütrb ober [ä)on beim 23au nur $ur §älfte offen oorgefefyen ijt. CDiefe (gctlaube ift jeboef) 
auf ru[[ifä)*polni[cf)em (gebiete äufeerjt [eiten unb fdjeint nur in ftujatoien oor^utommen.

Die offene Vorlaube l)at fid) and) auf ben ^affiobau übertragen. Die in 91bbilbung 47 abge*
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3lbb. 49.
Saus am 9t i n g in Siemiati)tfdje am $ u g. ’

bilbete (5utsfcf)miebe ^eigt faft lm biete Steinfäulen, an benen bie ^ferbe angebunben merben tönnen. 
(Ebenfo fat) td) bte (gctlaube im Steinbau bet einem Secf)3et)nfamiltent)aus (9lbb. 85—86), ins ©rofje 
übertragen, angemanbt.

9lbbilbung 44 ^eigt eine £aube tm Dbergefäjofe eines jübifcf)en 9ftarftt)aufes. Diefes 90totii> !ann 
in 33erbinbung gebraut merben mit ät)nlicf)en £öfungen im §ot3ft)nagogenbau, ber in ^olen eine eigene 
unb nid)t unintereffante (5efcf)icf)te t)at.

b) 93 o r b a cf).

9tod) metjr als bie £aube ift bas an ber 93reitfeite bes Kaufes ftefjenbe, ber (Singangstür uorgefe^te 
93orbacf) ein -ätterfmal ber potnifcf)en gütten, ja, es gehört nod) enger 3um rein Iänblidjen 9lnmefen als 
jene. 3^ manchen (Segenben bei Siebte, 23reft*£itomff fotme im Sürftbistum £omitfd) unb anberstoo 
Beigen gan$e Dörfer biefes Wotto in reifer 9Biebert)olung.

9ladj ber 93et)anblung bes 93orbad)s, beffen 9lusbilbung in uielen Seilten offenfid)tlid) Steinformen 
nad)at)mt, !ann man annefymen, bafe es bem t)errfd)aftlid)en maffiuen £anbt)aus entlehnt unb ins 93äuer* 
lid)e übertragen morben ift. 9tud) (Sloger äußert fid) unter 23e3ugnat)me auf ^3ufcet bat)in, bafe bas 33or* 
baef) bem $errent)aufe entlehnt fei.
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mb. 50.
SBaucrn^aus im 5t reife Somitfd).

©s läftt fid) bies leidet baburd) erflären, bafe bie ©utsljerren bie 23auernl)äufer oielfad) nacf) eigenen 
Angaben für ifyre £eibeigenen ausgefüfyrt fyaben, unb bafe fie habet bas Sttotio ber Betonung bes ©in* 
gangs non ifyrem eigenen §errenl)aufe auf bas Dorffjaus übertrugen. 23ei allen ©egenfätjen 3mifd)ert 
51bel nnb dauern gibt es in ^3olen narrtlid) einen unbemittelten ftleinabel, beffen £ebensbebingungen 
benen ber ^Bauern 3iemlid) gleid) finb, nnb beffen 23aumeife bie 23rüde bilbet 3mifd)en bem fteinemen 
§errenf)aufe bes ©rofeabels unb ber I)öl3ernen 23auernf)ütte. 21ud) f)aben bie ©egenfät^e 3toifd)en 5lbel 
unb ^Bauern nid)t 3U allen Sdttn beftanben.

gür bie ©eftaltung ber 93orbäd)er bietet ^ßolen eine unerfd)öpflid)e Jfunbgrube oon formen. 
33ei aller $f)nlid)teit ift feiten ein SBorbad) bem anbern gleid) ausgebilbet; fomof)l in ber ftonftruttion 
als in ber 23etleibung unb in ber gorm ber Stiele finbet man immer mieber neue Abarten. 3n ^Xbbil^ 
bung 50—54 finb eine 9teit)e folcfjer Dadjer bargeftellt.

Die glatte §ol3fäule ift ebenfo fjäufig mie ber burd) ©Werbungen geformte Stäuber. Die ©iebel* 
löfung über bem SBorbad) ift bie 9?egel, bei il)r ift bie Strofjbedung leidster aus3ufüf)ren als bei einem 
2Balmbad)e, bei bem ber JJirft nid)t 3ur ©ntmidlung tommen tann. $ud) mirb burd) biefen ©iebel ein 
gemiffer geuerfdjufe für ben §ausausgang erreidjt, inbem bas brennenbe Strofybad) beim Serabrutfdjen 
nad) ber Seite gelentt mirb unb ben einigen Wusgang bes gaufes nid)t oerfd)ütten tann.

Das oon ben Säulen ober Stielen getragene 9tät)m bleibt entmeber fidjtbar, bie 33erfd)alung ber 
©iebelfläcfje liegt bann etmas 3urüd, unb ein fdjräggeftelltes Srippbrett bient 3ur 5fbmäfferung ($lbb. 53 
u. 54), ober aber bie 33erfd)alung ber ©iebelflädje greift über bas 9tät)m über. Die Stirnbretter finb bann 
in 3iemlid)er ^Breite unter 45 ©rab gegen bie Stirnfläche gefegt.
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TO>. 51.
§öus am 9Ung in $K o m o • 9JU n i t.

33istoetlen ift, ein (Sefims oortäufcfeenb, ein ausgefägtes 33rett gegen bie Säulen genagelt (9lbb. 53). 
Die 23erfcfealung bes (Siebeis ift lotrecfet, biagonal ober ftrafelenförmig (2Ibb. 25). 23ei Scfeinbelbedung 
toirb gern eine (Sefimsabbedung am SBorbacfegiebel ausgefüfert.

23ei tleinen 93orbäcfeem tragen atoei Säulen ben (Siebei, bei breiteren oier, wobei bie mittleren 
3ur SBergröfeerung ber SDUttelöffnung nacfe anfeen gerüdt finb, fo bafe $wei ^ßaar Doppelfäulen bas Dacfe 
tragen (5tbb. 53). Das 93orbacfe ftefet fo weit oor, bafe Sifebänte für jpoei ^ßerfonen feitlicfe bes Eingangs 
aufgeftellt werben fönnen. hinter ber Sifebanf toirb bei reicfeer ausgeftatteten Raufern ein abfcfeüefeenbes 
(Selänber aus gefügten Brettern oorgefefeen. Die Säulenfüfee ftefeen auf Steinen ober, beibefferer 9lus* 
füferung, auf einer Scfewelle. 9lucfe toenn bas 23lodfeaus gar nicfet ober nur teiltoeife getoeifet ift, toirb ber 
Sßorbacfegiebel mit ben Säulen in ber Siegel toeife geftricfeen unb baburcfe ber (Eingang bes§aufes fcfeon oon 
toeitem ertennbar feeroorgefeoben.

33ei ben 9teifeenfeäufern tleiner £anbftäbte ift eine SBeiterentwidlung bes Söorbacfees $ur ^wei* 
gefcfeoffigen (Salerie $u oerfolgen (2lbb. 33 u. 49).

Die mir betannten pfeotograpfeifcfeen 93eröffentlicfeungen unb bie oon ber 5lrcfeitettenfcfeaft 2Bar* 
fcfeaus als Sßorbilber ausgearbeiteten neuen (Entwürfe polnifcfeer 23auernfeäufer geigen oor^ugstoeife 
folcfee mit $orbacfe, fo bafe ber Slnfcfeein ertoedt toirb, als ob alle polnifcfeen 23auernfeäufer Söorbäcfeer 
feätten; es fei bestoegen ausbrüdlicfe gefagt, bafe 93orbäcfeer, felbft in ben (Segenben, too fie 9ttobe finb, 
nur fein unb toieber in ber Dorfftrafee auftreten unb meift ein Qeidjen finb, bafe reicfeere dauern in ben 
Käufern toofenen. Slucfe ift ber arcfeitettonifcfee SBert eines §au[es mit SBorbacfe nicfet unbebingt feöfeer 
als ber eines einfachen SBlodfeaufes, ba ber SBert nur in ben (Sefamtoerfeältniffen bes ^Bautörpers berufet, 
nid)t aber in ben feinjugefügten bereicfeernben 3}totiüen, bie 3toar als Slusnafeme an^iefeenb toirfen, in 
Waffen aber leicfet bas Strafeenbilb unrufeig gestalten unb iferen ^teij oerlieren.
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5Ibb. 52.
Saucrn^aus im ft reife Sotoitf*.
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5Ibb. 54.
Dorfftrafce an ber ^3 i I x 3 a bei 3ßatfa.

ßapitel 7.

©erroanbtf djaft bes 2Bol)n!)aufes mit ber Scheune.

§aben tritt bisset Aufbau, (örunbrih tmb innere Einrichtung auf 5llima, SBauftoff unb ftonjtruftion 
unb auf bie £ebensbebingungen bes polnifchen dauern $urüdlgeführt unb oerfucht, bie jetzige gorm bes 
Kaufes als folgerichtiges Ergebnis aus biefen 3U erüären, fo ift nun über bie eigentliche <5efd)icf)te bes 
§aufes noch einiges h^u^ufügen.

2Bir haben bei ber ^Besprechung ber Eehöftanlage gefehen, bah ueben bem SBohrthaufe noch Stall, 
Schuppen unb Scheune Stehen, oon benen bie letztere natürlich bas wichtigste fltebengebäube i{t, ba fie 
ben Ertrag ber Arbeit bes ^Bauern 3U frühen hat

23ei bem nieberfächfifcf)en ^Bauernhaufe tannVtan annehmen, bah es aus ^er Scheune entftanben 
ijt, ba es mit biefer unter einem X>ach geblieben ijt, bagegen i{t bei foltern, bei benen es Schon feit 3ahr* 
hunberten üblidt) war, mehrere Eebäube nebene in artb erstellen, ein Solcher Nachweis Schwieriger ju er* 
bringen, (öleichwohl h^t 23ielenStein in Seinem 23uch „Sol^bauten unb §ol3geräte ber £etten" bas lettifche
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W). 55.
£eufd)ober i nt Äreife 91 o u> o-äU i n f f.

23auernl)aus mit 'ftebengebäuben, tote Riete, stiege, 23abftube, Stall, auf ein gemeinfd)aftlid)es Urfjaus 
3urüdgefül)rt.

So liegt bie SBermutung nalje, bafj and) bas polnifdje 33aueml)aus mit feinen 2Birtfd)aftsgebäuben 
eine gemeinfame Stammform gehabt l)at.

Dafe bet Stall nod) ijeute häufig mit bem 2Bot)nl)aus unter einem Dad) liegt, Ijaben mir bereits 
ermähnt. Der Hntertunftsraum für $tenfd)en unb 33iet) !ann bal)er beim polnifcfjen §aufe 3unäd)ft als 
(Sinfyeit betrachtet merben (3lbb. 13 u. £af. X, gig. 1). Der offne äBagenfdjuppen (Stänberbau) fehlt 
bei Heineren (Sehöften oielfad) gan$; mir fallen and), baft bie Söermenbung lotrecht gestellter §öl3er im 
2Bol)nhausbau in ^ßolen erft oerhältnismäftig fpät aufgetommen ijt.

Der offene Schuppen, ber oielteidjt auf bie §eumiete (2lbb. 55) äurüd^uführen ift, fommt baljer 
als Vorgänger bes 2Bot)nhaufes nid)t in 23etrad)t Cs bleibt alfo nur nod) bie Söermanbtfdjaft 3mifd)en 
ber Scheune unb ber erften 2Bol)nh ausform, in ber 9ttenfd)en unb SBiet) gemeinfam untergebrad)t finb, 
3U unterfudjen. (Sine 23enutgmg oon Scheunen 3U 2Bohn3meden bürfte faum nad)3umeifen fein. 9lnber* 
feits ift bie fQjnlichfett ber Sd)eune mit bem üblichen breigeteilten 2Bot)nhaufe fo grofc, bafj ein urfprüng* 
iid)er Rufammenhang ferner abgeleugnet merben tann. 90tan tonn il)tt bamit begrünben, bafe bie ur* 
fprimglid) auf polnifchem 23oben manbernben gamilien, menn fie fid) anfiebelten, 3unüd)ft bas 23ebürfnis 
gehabt haben muffen, Vorräte für ben langen Sßinter auf^ufpeifern, unb baft besljalb bie (Errichtung 
oon ©ebäuben 3ur 5lufftapelung oon §eu unb (Setreibe, bie gleichzeitig 3um Schuh ber SBagen unb Rüg* 
tiere bienten, ihre erfte unb mid)tigfte Sorge gemefen fein rnirb.
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mb. 56.
Scheunen im Greife 91 o ro o . 911 i ni# 

(©gl. ©runbriffe auf Safel XII).

Diefer 21nnaf)me mirb fidjer jeber 3ujtimmen, ber als ftolomtenfüfjrer mit [einen gaf)r3eugen 
im 23emegungsfrieg in ^ßolen uutl)erge3ogen i[t nnb bann gelungen mar, fid) in unmirtlicfjer ©egenb 
ober auf offenem gelbe ein SBinterqnartier ein3urid)ten.

Die erjte Aufgabe bes güljrers einer folgen mobernen militärifdjen 2Banberfamilie i[t in ber Dat 
bie, bie gai)r3euge unb Qugtiere unter Sd)t 3U bringen unb bas im 2Binter 3U oerbraucf)enbe §eu, §afer 
nnb anbere Vorräte auf3u[tapetn unb gegen bas Verfaulen auf bem offenen gelbe burd) flberbacfjen 
3U fc^ü^en. Die 9J?enfd)en fönnen in3mifd)en [el)r mol)l anfangs in ober unter iljren 2Bagen, aisbann 
in ben[elben Scheunen ober Sdjuppen Unterfomnten finben. Dauert aber ber 91ufentl)alt immer länger 
unb finb bie Scheunen gefüllt, [o mirb audf) an ben $8au eines gefonberten 2Bol)nraumes für bie 9tten[d)en 
unb an befonbere Stallungen für bas 23iel) gebaut, 3umal ba man nun im 23auen bemanbert ijt unb ber 
lange ru[fi[d)e 2Binter geit bafür bietet.

(Sine tqpi[cE)e polni[d)e 23auern[cf)eune i[t in 21bbilbung 20u. 24 [omie Dafel XII, gig. 1, bargeftellt. 
23om äufterjten Süben bis 3ur litauifdjen unb preufjifcfjen ©ren3e, oom äufeer[ten £)jten bis an bie pofenfcfje 
©ren3e i[t il)re ©runbform nur [eiten eine anbere.

Das ©efüge ber 2Bänbe ent[prid)t bem bereits betriebenen bes 2Bot)nt)axifes, nur bafe 3ur Scfjeune 
roheres, unbearbeitetes 23aul)ol3 unb beim güllljoisbau, ber fidf) befonbers bei ber Sd)eune aus ©rünben 
ber §ol3er[parnis eingefüf)rt f)at, minbermertigere 23retter als güllfjö^er oermanbt merben. Da bie 
^otmenbigfeit, bie 2Bärme 3U tjalten, gän3lid) fortfällt, mirb auf bicfjtes (Sefüge ber 2Banbblöcfe fein 
2Bert gelegt; im (Gegenteil i[t Durd)3ug 3um Droctnen ber Vorräte ermün[d)t.

Der ©runbrife 3eigt bie gleiche Dreiteilung mie bie erfte 2Bof)nf)ciusform. Der 2Jtittelraum ijt nad) 
3mei Seiten offen, jebod) burd) Dore üerfdjlieftbar. bilbet bie Dennc unb bient gleicf)3eitig als Durd)*
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fal)tt unb Unterfteltraum für SBagen, I)at atfo eine entfpred)enbe SBrette. Die feitlichen Stäume finb oier* 
fettig umfd)loffen, fo ba(3 bas gan^e Eebäube gteichfam aus 3wei würfelförmigen $austäften beftet)t, 
bie im Slbftanb ber Sennenbreite ooneinanber errietet finb; Sd)toetle nnb Ortbalten gehen auch häufig 
nicht burd) (Saf. XII, gig. 1).

23ei ber Senne fet>tt bie Schwelle, unb ber Ortbalten über bem Senneneingang liegt in ber Siegel 
tor(tur3artig auf ben SBänbett ber feitlidjen 33anfenräume, woburd) für bie Erntewagen eine größere 
Durchfahrthöhe erhielt wirb. 3ft bie Scheune an fid) ausreichenb l)od), fo get)t ber Ortbalten in gan3er 
£änge burd), besgleidjen finbet man and) bie Sdjwetle gan3 burd)gefüt)rt unb burd) Erbanfdjüttung 
unb erhöhten gufcboben in ber Senne bie unbehinberte Einfahrt ge[id)ert.

Die Srennwänbe 3wifd)en Senne nnb 93anfenraum haben oft nur halbe $öhe; Schwelte unb 
oberfte £age gehen als unentbehrliche 23eranterung febocf) ftets burch- Die SBattfenräume finb baljer oft 
nur burd) Übertlettern 3ugänglict), ober es finb Schlupflöcher 3um Durchtrieben in bie Srennwänbe 
eingefd)nitten (Saf. XII, gig. 1). Sinb regelrechte Sürraljmen eingeftellt, fo haben fie nur bie aller* 
notwenbigfte .ftopfhöhe. Über bem Ean3en ftel)t ein einheitliches SBalmbad) (meift gan3er SBalm) mit 
langem girft; bie SBalmfeite hat in berSiegel, um®anfenraum 3U gewinnen, eine fteilereSteigungslinie als 
bie Sattelbad)ftäd)e. Die Sparrengebhtbe ftetjen in weiten Slbftänben (bis 3U 2,30 m) unb finb wie beim 
3Bohnt)aus befd)rieben fonftruiert. 3ft bie Soreinfahrt höher als bie SBänbe bes 23anfenraumes, fo [iel)t 
man bas Dad) häufig entfpred)enb im Sttittelftüd angehoben. Oft ift bas Sttittelftüd gleichzeitig weit 
oorgetragt, fo baf) oor bem Sore eine Strt S3orbad) entfte^t, bas jeboch nicht oott ben Stäubern, fonbern oon 
ftonfoten getragen wirb (Stbb. 20 n. 24).

Die Sore bewegen fid) an Drehpfoften ober in Singeln an feft eingefteltten ftarfen ^3foften. 3m 
3nneren hat meift nur bie Senne gefdjlagenen £ehmeftrid), wätjrenb in bem 53anfenraum ber Sanb* 
hoben fidjtbar bleibt. Die gugen ber SBänbe unb bas burd) bie Sore einb ingenbe £id)t machen eine be* 
fonbere £id)t3ufüt)rung unnötig, bisweilen fieljt man mehrere £öd)er in ben SBanbbalfen ober aud) 
tleine Sd)lit)fenfter, bie burd) §ol3tlö^e 3U oerfdjliefeen finb. Eine Dede ift nid)t oorljanben; nur bie Stred* 
batten geben eine gewiffe Stbtrennung bes Dadjraumes.

Das gan3e Eebäube entfpridjt bemnad^, abgefeljen oon ben großen Soröffnungen, nad) Erunb* 
ri^ unb Eeftatt ber SBol)nl)ausform, nur fel)lt alles, was am SBol)nl)aufe 3ur Er3eugung unb Ermattung 
ber SBärme ^in3ugefügt unb eingebaut ift.

Die Stbfonberung bes 2Bol)nl)aufes ift ein minbeftens ebenfo natürlid)er Vorgang wie bie Ent* 
widlung bes nieberfäd)fifd)en Ein^eitsljaufes. Der nieberfäd)[if^e ^Bauer mufe wo^l 3ur Qeit, als er bie 
geuerftelle unter Dad) brachte, fd)on in ber £age gewefen fein, größere §austiefen unb Überbadjungen 
l)er3uftellen, fo bafe eine gefaljrtofe Unterbringung bes §erbes in ber Slorratsfd)ernte möglid) war. Die 
Seuerftelte in ber Stälje bes ftorns 3U bemalten, ift ja immer gefäljrlid). Die geringen Slbmeffungen ber 
auf polnifd)em ®oben gewadjfenett Urfdjeunen liefen es ba^er geraten erfdjeinen, bie geuerftelte be^ 
fonbers unter3ubringen. Die gimmertunft ber ^Bauern reidjt ja aber and) nod) Ijeute ba3U nid)t aus, 
grofee Dacf>ftül>le l)er3uftellen, anbrerfeits 3wingt ber 23lodbau felbft wegen ber befdjräntten £änge ber 
^Baumftämme 3U geringen Slbmeffungen bes Eebäubes.

$Bei bem 3äl)en gfeftRatten an einmal überlieferten formen ift es ferner erttärlid), bafe bas pol* 
nifd)e SBauernljaus (wie ia and) bas fräntifd)e) ben 3Beg 3um Einljeitsljaufe fpäter nid)t meljr gefunben 
unb an ber mehrteiligen Eeljöftanlage bis heute feftgetjalten heit.

Sobalb ber SOtenfd) mit bem 33ieh ein gefonbertes §aus be3og, würbe bas 2Bohnt)aus für bie neuen 
Qwede wohnlicher gemacht unb eine Steihe oon 23erbefferungen eingeführt, bie hciuptfäd)lidö auf ben 
Sd)uh ber SBärme hinauslaufen. 2Bir fahen, bah ^ie Sn gen ber SBanb mit £ehnt unb Sttoos gebidjtet 
werben. Der Stubenfufcboben erhält £ehtneftri(h- Sinken um bas §aus wirb ein £ehtnfodel errichtet,
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57.
6d)eune in (5 r o j c 3.

um bert Dutch3ug 3U oethinbetn, bie $ol3bede toitb mit £ehmaufttag oetfehen, bet bte 2Bohntaume nach 
oben gegen 2lb3ug bet SBätme [d)üßt. (Enblicß fahen mit, baß bte geuetßelle felb(t aus £ehm gebaut unb 
butdj £ehmtoänbe oon bem §ol3toet! gettennt toitb, fut3, faß alle 33etbe[fetungen bes SBoßuhaufes 
gegenübet bet Scheune oetbantt es bet tetcf)Xtcf)en 93ettoenbung oon £et)m, [0 baß bet (Sebante nal)e= 
liegt, baß bas £et)rrü)aus, bas 3um Seil nod) tjeute in I)oi3atmen £anbßtid)en eine getoiße SBetbteitung 
befißt, bas SBlodßaus beeinflußt hat. £)b bie (Einflüße bes £eßmt)aufes etß begonnen haben, als es [chon 
in bet heutigen ©eßalt übet bem (Etbboben ettichtet toutbe, obet ßhon 3U einet Qtii, too bas SBoßnen 
in (Etbgtuben nod) üblich toat, tann ßiet nicht untetfud)t toetben. Dod) muß bet SBollßänbigteit haibet 
gefagt toetben, baß £eßmßäufet mit biden SBänben, mit unb olyne Sdjottetmifdjung, namentlich im 
toeßüdjen ^ßolcn toaßtfdjeinlid) eine eigene, alte, oom 23Iodbau unabhängige (Enttoidlungsgefd)ichte be* 
ßßen, unb baß biefe 33autoei[e 3toat im Slbßetben begtiffen toat, bei bem gegentoättigen §ol3mangel abet 
toiebet auftommt.

(Eine oon bet üblichen 23auetnfd)eune abtoeichenbe gotm, bie jid) in mehteten SBeifpielen im Dotf 
£jatotoit[ch (5Xt. %noo*9JUnff) fanb, iß auf 2af. XII, gig. 3—4, bargeßellt. Diefe Seheunen bilöeten ein 
gan3es Sdjeunenoiettel, bas abfeits bes SBohnbotfes lag. 2Benn fie 3ut3eit auch toittlidje 23auetnfcheunen 
toaten, fo !ann hoch nad) bet gan3en Anlage angenommen toetben, baß bas Scheunenoiettel utfptünglich 
füt ©uts3toede oon einem (Stoßgtunbhetm angelegt toat. Die Scheunen toaten |d)täg 3ut hart ootbei* 
fühtenben Sttaße gestellt, um eine bequeme (Einfalt oon biefet 3U etmöglidjen. DetDachfirß läuft pa* 
tallel 3Ut Sennenachfe; bie (Einfahtt liegt an bet tut3en <rjaustoanb. Die Senne geht butd) bas gan3e, 
ted)t lange ©ebäube butd) unb fühtt auf bet anbeten Seite unmittelbat auf bas gelb. Die Senne liegt
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2Ib£> 58.
<5 e I) ö f t an bei ^piliso bei 9BarIaf Äreis C5 r o i e 3. 

(©runbrife auf Safel XV—XVI.)

68

ntd)t in ber 5ld)fe bes (Sebäubes, fonbern feitlicb an ber 5Iubenmanb. sieben ihr ift ber <r>auptraum teils 
als 23anfenraum, teils als Stall für Qugtiere ausgenubt. 5lm Crnbe ift ein befonberer $erfd)lag für bte 
Stallmacbe oorbanben. (£s hätte nabgelegen, fpmmetrifcb 3ur Sennenadjfe auf ber anberen Seite gleid)* 
falls 33anfem unb Stallraum an3utegen unb bafür bas (öebäube für3er 3U galten, moburcb 3meifellos 
an ben ftoften gefpart unb meniger 5Raum für bie Senne oerfdjmenbet morben märe. 5lber offenbar 
f)at ben Erbauer ber Scheune bie gurdjt oor einem all^u großen X)ad)jtul)l baoon abgetjalten. 3m übrigen 
mürbe bie lange Senne als Unterftellraum für eine 9teif)e oon SBagen ausgenu^t.

33ei Stallgebäuben, beren Raumtiefe niä)t fo grob ift mie bie ber 33anfen, ijt eine foldje Anlage 
mit langem glur in ber 5ld)fe bes (bebäubes unb infolgebeffen mit einer Soreinfabrt in ber Mitte ber 
Sd)malmanb in ^3olen bin unb mieber an^utreffen, mie fie ber (Srunbrifc ber an bie Dorffdjenfen ange* 
bauten Stallräume jeigt (Saf. X—XI, $ig. 9).

9lls (Sin3elfall aus (5ro}e3 fei ferner eine ältere 91unbfcbeune (reiner Stänberbau)bargeftellt (51 bb. 57). 
5tad) Mitteilung £anbes!unbiger follen Scheunen oon äbnlidjer 5lrt in Litauen häufiger an3utreffen fein.

3n biefem 3ufammenbang fei auch auf ben ©runbrib bes ftujamifcben 2ßeicbfell)aufes oermiefen 
(Saf. X—XI, gtg. 17). §ier !ann man infofent oon einem (Einbeitsbaus fpredjen, als ber an bas 5Bol)n* 
baus angebaute Stall gleid)3eitig im X)ad) ben 23anfenraum birgt. X)od) liegt b^er eine Sonberentmid* 
lung oor, auf bie im folgenben Kapitel näher eingegangen mirb.

-



Kapitel 8.

©el)öft, 2)orf unb (Einfriebiguitg.

Die 23 ejtanb teile eines ticinen polnijdjen 23auetnl)ofes [inb 2Bol)nl)aus unb Sdjeunc. 23ci größeren 
§öfen jinb in bet Siegel inertere Scheunen ootftanben unb au^erbem ©tojpieftjtälle unb 2Bagenjd)uppen. 
gut 2lufbetoal)tung bet 5tattoffeln bient oielfad) eine mit Sttot)bad) übetbedte ©tbgtube, bie als bejou* 
betes ©ebäube nid)t $u tedjnen ijt, ba fie als 9DUete häufig nut mit ©tbe abgebedt ijt.

a) © e t) ö f t.
^Jlafjgebenb füt bie 9Inotbnung bet ©ebäube ^ueinanbet ijt in etjtet £inie bie gotrn unb Vage bes 

©tunbjtüds. Viegt bas ©eftöft ftei, tings non eigenem £anb umgeben, jo ijt bie 2lnotbnung beliebig 
unb toedftelt je nad) ben bejonbeten 23obenoetl)ältnifjen oon gatl 3U galt; es fommt nut batauf an, beut 
SBolyntjaus unb bet Sdjeune möglidftten 2Bettetjd)ut$ $u gemähten, ©ine geteufte Stetigfeit etgibt jid) 
etjt bott, too bas 23augtunbjtüd mit bet Sdjmaljeite an bet Dotfjttafje liegt, feitlid) begten^t butd) gleid)* 
falls bebaute 91ad)batgtunbjtüde. 2Benn, mie getoöfptlid), bie Dotfjttafje nalje^u oon SBejten nad) £)jten 
oetläuft unb bas bebaute ©runbjtüd an beten 9totbjeite liegt, jo jteftt bas SBofynfjaus bid)t an bet 9tacf)* 
batgten^e, mit bet jcfjmalen Seite (2Balm* obet ©iebelfeite) enüoebet I)att an bet Sttafje, meijt abet 
einige mietet 3Utüdgejet$t, jo bafe ein 23otgatten octbleibt. sieben bem $aus liegt bann bie (bistoeilen 
butd) einen Quetbaum oetfdftiefjbate) ©infaf)tt, beten 23etlängerung auf bas Dot bet guetgejteIlten 
Scheune ^ufüfjtt (2af. XV—XVI, gig. 1, u. 2lbb. 24, 58, 59).

©tntetoagen fömten aud) oon bet gelbjeite ftet butd) bie Scheune in ben §of einfaljten. Die 
Sdjeune liegt jo toeit oon bet Sttafee $utüd, bafe in 23etlärtgerung bes SBoftnftaujes ein obet 3toei 2Bitt* 
jd)aftsgebäube in 9tbjtänben oon 3—5 m ^lat} finben. Die Sdjeune [djliefft; ben §oftaum, bet alletbings 
mel)t bie gotrn einet Stta^e be[it$t (9lbb. 59), gegen bas gelb oolljtänbig ab obet läfet bod) f)öd)jtcns einen 
jdjmalen Dutdjgang 3um gelb neben fid) ftei, o?enn fie füt^et als bie §ofbteitc ijt.

©ine $n3at)l betätiget Anlagen nebeneinanbetgejtcllt etgibt füt ben einzelnen §of eine ge* 
jdftofjene gotm injofetn, als bie 9ttidjeiten bet ^adjbatgebäube bie fonjt offene Seite bes §ofes abgtenäen. 
Die §offläd)e jelbjt ijt im ©egenfat; ^ut Dotfjttafee nid)t gefejtigt. Det Dung ftat feinen geotbneten ^3la^, 
oielmet)t ijt bet §of meijt unetgtünblid) jd)mu^ig unb bei [d)led)tem SBettet oöllig aufgeooeid)t unb mijt^ 
butd)ttänft. gn bejfeten Dötfetn t)at jebet einzelne $of neben Sdjeune unb Stall einen 23tunnen, fetnet 
einen offenen Sd)uppen, bet ftäufig bem 2Bot)nt)aus gegenübet nod) ^3lat3 finbet. Das ©et)öft ijt fajt 
immet um3äunt.

Die gtoedmäfeigfeit biefet Slnotbnung unb £)tientietung leud)tet ein: Die an bet (Siebeifeite ge* 
legene 2Bol)njtube t)at ^lusblid auf Sttafee unb §of unb toitb oon bet Sübjonne bejdjienen. Die §of* 
jtube auf bet anbeten ©iebelfeite liegt günjtig füt bas ©ejinbe. Die Sdjeune mit bet 3^enne in il)tet
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2Ibb. 59.
(5 e t) ö f t an ber $ il 13a bei 2ßar!a ;5t r e i s C5 r 0 i c 3.

StRitte ift fomoht oon ber Strafte, als auch vom gelb fyer auf türseftem, gerabem SBege erreichbar. Oa fie 
bas ©ehöft nach hatten aiemlid) abfchlieht unb bie übrigen ©ebäube hart an ber 9tad)bargren3e liegen, 
fo ift eine Hmjäunnng bes ©et)öftes nur auf furzen gmifchenftüden unb auf ber Strahenfeite erf orberlich • 
Oer SBohnhausausgang liegt gleich bequem für ben 23auer, menn er aufs gelb ober 3ur Strafe toill.

3Jt bas ©runbftüd bei gleicher Orientierung breiter, fo roirb biefelbe Slnorbnung bcibehalten unb 
in ber Siegel ber fchmategof beiaffen (Oaf. XV—XVI,gig.2). Oas hinter bem<rj aus uub ben Ställen gelegene 
£artb toirb als ©arten benutzt Oie einzelnen ©ebäube bes §ofes fielen burdjroeg in geringen $bftänben 
ooneinanber, ol)ne gegen geuersgefaljr genügenb getrennt 3U fein. Oft berühren fie fid) faft mit itjrer 
Oraufe, bod) madjfen fie in ben feltenften gällen ^ufammen. Sebes ©ebäube hat für fid) fein 2Balm* 
bad), bas nad) oier Seiten bas SRegenmaffer trüufen läfet. 3n ben ©egenben, too güllljolsbau unb and) 
mo ©iebel fid) eingebürgert haben, ift bas fert häufiger. Oie getrennte 2lufftetlung er*
flärt fid) baraus, bah bie 2Birtfd)aftsgebäube meift ^eitlid) nadjeinanber entfielen. 23eim gülll)oi3bau 
mit Stänbem ift ein nachträgliches Slngliebern eines 23auförpers leidster burch3uführen, toährenb bies 
beim abgebunbenen ©ehrfafebau auf Sdjroierigteiten ftöfet. ©benfo mürbe eine nachträgliche Skrtänge* 
rung eines ©ebäubes mit SBalmbad) ein Slufreifjen ber einen Oadhflädje notmenbig machen.

Oie in gigur 1 unb 2 angenommene Orientierung ber §ofantage hat noch meitere $or3üge; 
bas 2Bohnhaus fteht mit ber Breite nad) ber SBetterfeite, fo bah ber 2Binb nicht in bie 9taud)löd)er (©ulen* 
locker) fährt unb bie ©inbedung ^er^auft; mir hatten gefehen, bah bie girftabbedung gegen einfeitigen 
2Binb burch bas tfbergreifen ber Oachhaut gefiebert mürbe. 3m allgemeinen !ann moht bie äßeftfeite 
als bie gefürchtete SBetterfeite angefehen merben; ber <rjauseingang liegt bemnach auf ber Oftfeite, unb

70

*»
.-*

- » . 
*

MP■m
m

*



t;

|

mi* i
: - f

SSSC
51

' ssi

,1
filll«v -N

/" ** Ml
i

^ .n

§®
IrtStS'. .-. M

Kr5 £ *» ^j&kiE&;mm
gfj IP
? fr|£i

_,Jr|^l
!? ’ff» *JffKsä 
*' '^dr^m

m . ; ^JsSkäSBS^BB

ä

*/

;.f

71

9I
bb

. 6
0.

21
 n t 

d)
 t e

in
es

 Do
rf

es
 no

n b
er

 $ e 
I b

 \ e
 i t

 e.



I$ß,":r * - V? 
&■

*P5 ?

:lil

WMsl

\PS-J
■s^Vga?•#

,^>1
y

f ;
n

\i

>xt .

Ui !).;■

Ü i

cU.» fl
1• ®

•AJ

SÜH

’g... .• ~ *-r->r

«El

-#3*Ps8s§*

?tbb ."61.
£~o 13 f t r d) c i 11t 5\ r e i \ c <5 0 f ol 0 uj.

bas §aus felbft jteht an ber sK3eftfeite bcs (öruubftüds. 3<h t)abe aus eigenen ^Beobachtungen beit (Ein* 
brud gewonnen, haft berartige Orientierung unb 9tnorbnung bes (Gehöftes, too fonft fein 9lnlaft 3U 5lb* 
Weisungen oorliegt, beoorzugt wirb. 5lufterbem gibt aber bie auf (üeneralftabsfarten 1: 100 000, nament* 
lid) ber öftlichen, oon weftlichen 5tultureinflüffen am wenigsten berührten JÜanbftricfje, beutlich ertemtbare 
2at[ad)e, bah &ie 3)orfftraften oorzugsweife oon Often nach SBeften oertaufen unb zunt großen Seil nur 
auf ber Sftorbfeite bebaut finb, bie ^Berechtigung, bie 9lnorbnung nach Sigur 1 ats Regelfall zu bezeichnen.

23ei ber Anlage ber Oorfftraften h^it man fid) offenbar meift nach biefer erfahrungsmäftig praf* 
tifdften Orientierung ber (Einzelgeb äube gerichtet.

3n feinem Kapitel „Chata“ nimmt and) ©loger zu ber 9luffa[fung oon ftarlowicz unb ^ßufzet 
Stellung, oon benen erfterer bie Stellung bes SBohnhaufes (entrecht zur Strafte aus bem SBejtreben er* 
flärt, bie weifte Stube ber Sonne zuzuteftren, wäftrenb ber anbere fie aus bem SBunfcfte ableitet, biefe 
Stube ber Strafte zuzuteftren, unb feine bementfpredjenbe ^Beobachtung für Sübpolen feftlegt. 2>d) 
glaube, baft im allgemeinen bem ^Bauern mehr bar an liegt, bie Sonnenwärme auszunuften, zumal ba häufig 
auf ber Straftenfeite gar tein gfenfter oorhanben ift.
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Dorfjtjafce an bet ^ßilija, ftreisföroieg.
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2U>b. 64.
Sorfft reifee iin Greife Soroitfct).

Sinb bie 23otausfeßungen anbets, fo [inb auch anbete S^Q^n für bie Stellung bes §aufes etfenu* 
bat. 23ei 93etlauf bet Dotfjttaße oon Sftotben nach Süben unb auch bott, too tetdEjete ^Bauern bteitete 
(Ötunbjtücfe befißen, ijt bte Stellung bes Kaufes mit bet SBtettfeite gut Sttaße üblich- Daß eine foldße 
in ben meisten gälten nidE)t toillfütlidE), fonbem mitflidE) oon bet Dtientietung unb ben befonbetett ^Bettet* 
oethältniffen abhängig ijt, batauf beutet bet Umjtanb, baß bann in bet Siegel fämtliche 23auetnf)äujet 
besfelben Dotfes gleich getidßtet [inb.

23ei bteitgejtellten 2Bohnf)äufetn finbet fidE) jeboch oft gleichfalls eine einseitige ^Bebauung bes 
§ofes, wenngleich bet gefdE)toffene, allfeitig umbaute §of namentlich in tultioietten ©egenben feine 
Seltenheit ijt. 2>n 93otbgaÜ3ien habe ich gefchloffene Doppelhöfe, fotoohl foldße, bie hbteteinanbet, als 
folche, bie nebeneinanbet lagen, häufig beobachtet (Daf. XV—XVI, gig. 3). 2£it fönnen uns jeboch nut 
batauf befdßtänfen, bie wefentlichjte unb offenfidE)tlidE) hänfigjte §offotm 3U befdjteiben unb bat3u* 
jtellen, ba bie Ausnahmen 3u 3ahlteicf) unb untet fich 3u oetfdE)ieben finb.

b) Das D o t f.
2Bie uns bet fteiliegenbe £of am menigjten befchäftigt, fo tarnt auch bas Dotf, bas aus einet tcgel* 

los 3uf ammenge wütfeiten $n3af)l non (Gehöften bejteht, feinen $ntaß 3U einet 23cfdE)teibung geben. 
Solche Dötfet finb namentlidE) im £)jten unb Iftotbojten bes Vanbes noch 3ahlteicf) an3utteffen. 9Iach 
ben (Etmittlungen bet 5ltdhboettoaltung in äBatfdßau ijt in ben wejtlidE) bet SBeichfel gelegenen fünf 
©ouoetnements oon bet tuffifchen 9fegietung 1864 gelegentlich bet Selbftänbigmachung bet 23auetn 
eine planmäßige Umlegung 3ahlteidE)et Dötfet, welche oothet eine ungeotbnete 23auweife hatten, et* 
folgt, fo baß bie jeßt ßiet buteßweg ootl)anbetten Sttaßenbötfet feineswegs 3u bet Annahme beteeßtigen,
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2U>b. 65.
Dorfftrafee im Greife Sotoitfdö.

bafc etwa bas Strafteitborf eine altererbte, urfprünglicfje polnifdje gorm fei. SBte fdjon in ber (Einleitung 
erwähnt tourbe, finb bereits int Mittelalter burd) beutfdje £ofatoren, bie non ben (5rnnbt)erren Ijerbei* 
gerufen mürben, int ganzen £artb neue Strafeenbörfer planmäßig auf 9teulanb unb oeröbeten SBefitgmgen 
angelegt toorben. 9tod) fyeute ift in ber £omitfd)er Gkgenb bie 33e3eid)nung §aulänber*Dorf betannt 
(b. 1). Dörfer, bie burd) SBalbljau entftanben finb).

3n bem int allgemeinen flauen ©elänbe l)at fid) bie Dorfftrafee als 2Iusgangspuntt ber 9tobungen 
als ^toedmä^ig ertoiefen. Die Strafte entlang mürben ben einzelnen Sieblern ber Reifte nad) (Srunb* 
ftüde oon 10—12 £ufen (Sröfte ungeteilt. Die fo entftanbene Dorf form ift fpäter oon (Vmtsfterren, bie 
iftren polnifcften £eibeigenen $der in (Erbpad)t enteilten, aufgegriffen unb toeiter oertoenbet toorben, 
fo baft fie fteute als bie für ^3oIen be3eid)nenbe anerfannt toerben mufe. 31uf bie 33eoor3ugmtg ber oft*» 
meftlicft gerichteten Dorfftrafte ift nod) einmal 3urüd3utommen, benn es ift bemerfensmert, baft felbft bort, 
too §eerftraften bie Dorfftrafte, fei es in ber Mitte, fei es am (Enbe, treten, eine $npaffung ber Dorf* 
anlage an bie §eerftrafte nicftt erfolgt ift. Vielmehr hat ein Dorf in folgen fällen nur feiten 51reu3* 
form, unb bie bebaute Dorfftrafte burd)fd)neibet als gerabe £inie bie unbebaute §eerjtrafte. Dasfelbe 
gilt, toenn eine §eerftrafte gleidjlaufenb am Dorfe entlangführt; [ie bleibt meift unbebaut liegen. (Es 
3eigt fid) hierin ein gefunbes 23eftreben ber ^Bauern, ihre ungeftörte SBohnftrafte für fid) 3U haben.

Dorfanger, Dorfteiche ober fonftige !ünftlidje Anlagen finb nur ausnahmsmeife oorljanben, aufter bei 
ausgefprodjenen (Sutsbörfem. (5etoöl)nlid) hat jeher ein3elne §of feinen ^Brunnen. Mie im ein3elnen (Sehöft 
oft eine erftaunlidje Sorglofigfeit gegen Sfeuersgefaljr burd) bas enge $neinanberftellen ber (Sebäube 
3utage tritt, fo finb and) in ber (Sefamtborfanlage feiten SBorfehrungen 3ur 51bmehr bes geuers 3U feljen.
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9lbb. 66.
im 51 r e ij e SofolomIDotfltrafee am 93 u g

2Bo megen ber geringen (Srtragsfäßigteit bes 23obens, rote int korben unb £)ften, bie (öeßöfte an 
fid) meiter auseinanb erliegen, ift baburcß ein geuerfcßuß non felbft oorßanben. 23ei engerer Stellung 
bilben aber namentlich bie Scheunen eine faft geschloffene Klette (2lbb. 60). So habe ich es int gelbsuge 
oft genug erlebt, baß burd) ein oon üofafen im lebten Moment ber glucßt itt 33ranb geftedtes (Seßöft, 
ober aber burd) (Granaten, bie auf ber SBinbfeite bes Dorfes einfchlugen, ber Untergang bes ganzen Dorfes 
in fünfter Seit herbeigeführt rourbe.

(Entfprecßenb ben ^Bobenoerhältniffen Sübpolens, roo Schluchten unb Däler bas hügelige £öß* 
gebiet burd^ießen, finb bort naturgemäß 2lbmeicßungen oom gerabe gerichteten Straßenborf häufiger 
als im korben. Überhaupt ift bie Straßenführung auch fonft burch ben Verlauf ber meift fcßtoacßen Bobern 
erhebuttgen unb *fentungen beeinflußt, fo baß eine leichte Krümmung ber Straße bie Siegel ift. So* 
genannte 9tunblingsbörfer in ^3olen bu finben, ift bisher nicht gelungen. Marftbörfer haben ihre gorm 
häufig ben 5lleinftäbten entlehnt; ein nahezu quabratifcher ^laß (ber fogenannte 9ting) ift mit Käufern 
umftellt, bod) bleibt bie urfprünglicße Dorfftraße in ben meiften gälten als Sauptftraße befteßen unb 
läßt nur bei meiterem ftarfen Slnmacßfen 9tebenftraßen ober ^ßarallelftraßen auffommen.

5tircßbörfer als befonbere (Gattung $u bezeichnen, ift faum angängig. Steht eine .ftircße im Dorf, 
fo liegt [ie häufig an einer Meggabelung am (Enbe bes Dorfes. (Sine ginblingsmauer umgibt ben ftircß* 
ßof — nicht zu oermecßfein mit bem griebßof, ber außerhalb bes Dorfes liegt — (2lbb. 61). SBinbmüßlen 
finb häufig auf 11 einen Slnßößen in ber 9täße bes Dorfes nebeneinanber aufgebaut. 3m Dorf felbft ^>errfd)t 
bas Bauernhaus allein, meift eins mie bas anbere gebaut, in rhptßmifcher Steiße mit annäßemb gleidjen 
^bftänben. üein Scßulzenßaus, (öemeinbeßaus, Sdjule ober bergleidßen hebt fid) aus ber ©leicßförmig*
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fett heraus. £)otffcf)enfen liegen, toenn fte ootfyanbeu finb, aufeetljalb bes Dorfes. biefet (Steide 
mäfcigfeit imb Sd)lid)tl)eit bet l£in3elbaufötpet, bie namentlich bei einet Ieicf)t geftümmten Sttafje 3Ut 
(Geltung fommt, liegt ein fiinftletifcf)et SBett, bet füt mobetne Sieblungs antagen 23ead)tung netbient 
(5tbb. 62 u. 63).

2Bo bte Sttafte nut ein[eitig mit 2BoI)nI)äufetn bebaut ift unb bie gegenübetliegenben (Stunb* 
Stüde mit 3um 23efifetum geböten, fteljen bott Scheunen obet auch bie etroäljnten offenen SBagenfdjuppen.

^ T)ie Dotfjttafee felbjt, bie mit 5lnüppelbelag gefertigt unb oon Obtaben begleitet iSt, tft mit Daumen 
bepflan3t, unb 3toat feiten mit anbeten als mit SBeiben obet Rappeln (5Ibb. 64). <rjin unb toiebet ift ein 
gtofjes <rjol3fteu3 oon bettäd)tlid)et §öl)e, mit 2>nfd)tift unb fleinem $eiligenbilb ge^iett, am SBegtanbe 
aufgeftellt (51 bb. 65). £)a nun auch in ben 23auetngätten feiten ftultutbäume ftel)en, mit 5IusnaI)me 
oon Dbftbäumen, bilbet bie oetljättnismäfpg bünne 9teihe bet leicf)tblättetigen Rappeln bet Sotffttafee 
oon bet getne gefeljen 3ufammen mit ben oft roeitI)in ficfytbaten gebogenen 23tunnenfd)tüengeln bet 
Tiefbrunnen (5Ibb. 25 u. 62) ben be3eichnenben Umtift eines polnifcfen Dotfes. Sie etbfatbenen Scheunen 
bilbett, oon au^en gefefen, eine fenftetlofe gefcfjloffene ftette, bie fid) in Sfatbe unb gotm, namentlich in 
bet Dämmetung, nut toenig oom 5Idetboben abhebt (5Ibb. 35). 5Iuf ben etften 23Iid ijt bähet 3. 23. ein 
£)otf oon einem (Sut leicht 3U untetfcf eiben, benn bei (Sütetn gibt meift bet aus Rotbuchen, Ulmen, £in* 
ben obet betgleidjen £aubbäumen beftefenbe ^at! einen gefcftoffenen, maffigen Umtif.

c) (Sinftiebigung.
\ 9BäI)tenb im gefdhloffenen Sttafeenbotf bas ein3elne (öef)öft toegen bet 5Inotbnung bet 2Bittfd)afts* 

gebäube in bet Siegel nut toenig (Sinftiebigung benötigt — bet fleine SBotgatten 00t bem $aufe fommt 
als (Satten faum in 23ettacf)t unb ift in ben meiften (Segenben auch nut fümmetlid) gepflegt —, hat bie

-

...........................................

% im
i

I
3Ibb. 69.

ftoppejeinfriebigung in bcr 2Beid)ieInieberung, ftreis 2B I 0 3 I a n? eE .
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mib. 70.
93aitern^aus im Greife SRoroo-SDlinff.

freiftefyenbe Sieblung 3um (Sdjutj ber ©emüfegärten gegen £Btlbfd)aben unb £anboerroel)ungen, forme 
3um 3ufamment)alten bes Bieljs gefd)loffene ©tnfriebigungen nötig. (Segen 6anb* unb Sd)neeoermel)ung 
toirb ber geflod)tene gaunftraud) oermartbt, beffeit gledjtmer! in oerfcfjtebenen ©egertben oerfd)ieben 
ausgcfüfyrt toirb ($lbb. 66, 68 u. 69). Der gled^aun toirb, ben Bobenoerl)ältniffen angepafct, je nad) ber 
Sorrn bes ab3ufd)Itefeenben £anbftüdes in runber, fjalbnmber ober and) in oöllig formtofer £inie geführt, 
toobei bie abgerunbeten ©den be3eid)nenb finb, im ©egenfatj 3U ber edigen gül)rung, bie ber Bol)lem 
3<nm oertangt. Der Bot)len3aun, ber f)auptfäd)lid) 3ur $tb[perrung oon ©roftoiel) bient, roirb gleichfalls 
in oerfd)iebenen ©egenben oerfdjieben ausgefül)rt (£Xbb. 67 u. 70). Berne rfenstoert ift bei allen ©infriebi* 
gungen bas ©efd)id, ol)ne ©ifennägel aus3ufommen.

Sfelbfteineinfriebigungen finb oerhältnismäftig feiten; fie umgrenzen in ber Siegel nur bie grieb* 
i)öfe unb ftird)l)öfe (2lbb. 61). Die burd) bie ©infrtebigung entfteljenben ©arten (bas B3ort ©arten fommt 
betanntlid) oon Hortus=©infriebigung) enthalten nur bie roidjtigjten ©ernüfepflanken unb einige bid)t 
an bas §aus gebrängte SBeiben, bie bem ©ebäube 2Binbfd)u^ geben unb beren hinten 3um gled)ttüerf 
ber Säune, fotoie 3um 5lusfliden ber Strol)bäcf)er unb anberem gebraucht toerben. Den gleiten gtoeden 
bienen bie Straftenbäume in ber Dorfftrafce, bie bid)t ans ©et)öft l)eranreid)en (5lbb. 64).

Uber Blumengärten ober $ i e r g ä r t e n ber polnifdjen Bauern ift nid)ts 3U fagen, ba 
bie ©artenpflege nicht über bie allererften Anfänge l)inausgel)t.. Der £)bftbau t)at in ben lebten Sextett 
ettoas 3ugenommen, bagegen ift bie Bienen3ud)t eine £ieblingsbefd)äftigung ber polnifchen Bauern.
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ßapitel 9.

(Eigenart ber SautDetfe einjelner ßanbftridje 
unb einiges über 

5Ius|pannc unb 2)orffdjenfen.

3ft tri ben oorigen Kapiteln bas polnifche 23auernl)aus als einheitliche gorm bargefteltt unb oer* 
fud)t, aus ber Vielheit ber Erlernungen ben allen 3ugrunbe liegenben üem unb bie Entxoidlung heraus* 
3u[chälen, fo barf ntd)t oergeffen xoerben, bafe bet ber grofcen Ausbehnung bes (Gebietes naturgemäß ge* 
toiffe Eruppen auftreten, je nachbem Eeographie unb Eefd)id)te ber ein3etnen Eegenben oerfchieben finb.

9fuffifcb*^olen l)at annähernb bte Eröße ber oier preußifcßen £)ftprooht3en Dftpreußen, 2Beft* 
preußen, Sommern unb ^3ofen 3ufammengenommen.

Die harten ff t33e auf Seite 4 3etgt bte alten £anbfd)aftsnamen Polens unb gibt für ben 
toe[entließen Seil bes £anbes eine Einteilung, bie and) in baulicher 23e3ief)ung noch heute fid) benterfbar 
macht; allerbings ijt oft and) eine fprunghafte 23erpflan3ung ein3elner 23antt)pen 3U erfennen.

Eeographifche Xlnterfdjiebe finb in ber §auptfad)e 3Xoifd)en Süb* unb Sftorbpolen oorhanben, ba 
erfteres 23er g* unb §ügetlanb, bas anbere ausgefprodjenes glachlanb ift.

I. Sübpolert.
1. 5Hed)ts ber 2Beid)fet 3 xo i f d) e n San unb Sug.

Die engeren gefd)id)tlichen 23e3iel)ungen biefes £anbftrid)es 3unt Süboften (f. Einleitung) fontuten 
im 33auernhaufe beutlidf) 3um Ausbrud. Die Art bes 23lodbaues ift ber oftgali3ifd)en nahe oerxoanbt, 
bie tüieberum xoegen bes ftarfen Etnfd)lags fleinruffifcßer 23eoölferung mit ber fübruffifdjen in engerer 
5ül)tung ftel)t. Dies 3eigt fid) oor allem in ber meitgefjenben 23erxoenbung bes unbehauenen 9funb* 
f)ol3es, in einfacher Überfämmung ohne Schxoalbenfd)xoan3; ber oerfd)toenberifd)e §ol3oerbraud) ift xoegen 
ber reiflichen SBalbbeftänbe bort noch möglich- 3m Erunbriß finb befonbere Abxoeichungen nift 3U 
oermerfen; im Ee genteil ift bie flare Dreiteilung mit geräumigem burdjgehenben ^JUttelflur bie Siegel. 
Hörbücher, £auben unb fonftige Bereicherungen fehlen ober finb bo<h oerhältnismäßig feiten. Die §äufer 
ftehen int allgemeinen mit bem Eiebel ber Strafe 3ugexoanbt; erft xoeiter nörblid) in ber Eegenb oon 
Siebte finb xoieber breitgeftellte §äufer beoor3ugt. Befonbers be3eid)nenb für biefe Eegenb ift jebod) 
bie Ausbilbung bes Dadjes, xoeld)e bie oben betriebene ftarf ausgeprägte Abtreppung 3eigt. 2faft in allen 
übrigen Deilen Polens ift bie Abtreppung auf bte Erate befdjränft. 3ft eine geglättete Dad)fläd)e oor* 
hartben, fo 3eigt 3um minbeften bie 3^ftöbbedung (girftfdjöoe) einen ausgeprägt befchnittenen Abfah 
(Abb. 22).
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Die 2Mnbe finb tu ben Sagen Brett mit £et)tn oerftridjen, ber in biefer ©egenb hellgelbtich ober 
faltig ift; fie toirfen baher ftarf als Streifen. Der £ehmoerftricf) toirb häufig gefalft ober and) mit garbe 
Bemalt (Blau, gelB ober Bräunlid)). 3m übrigen mad)en bie ftarfe Schattentoirfung ber Sunbftämme 
unb bie toeit oorfragenben Stammenben auch Bei unoerftrichenen gugen bie §äufer malerifd) Befonbers 
rei^ooll. Der girft ift mit Steitf)öl3ern aus rof)en Knüppeln, Bei benen getoöfjnlid) foldEje mit SEftanfähcn 
oertoanbt roerben, bid£)t Belegt. Die £tftanfä^e toirfen toie §unbeföpfe unb finb \)kx oietleicht bodE) Bis* 
toeiien aB(id)tlid) in bie gorm eines Dierfopfes gebrad)! Die häufigfte Dad)form ijt bas einfadje SBalm* 
bad) mit ©ulenlodE).

gtoifchenburdE) finbet man ©iebelhäufer, fogar mit 3U Speichernden ausgenuhten DadEjböben, 
aud) grofee Sauemhöfe mit gefdjloffenen §öfen nach fränfifcher 91rt Solche $äufer toaren jebcd) 3umcift 
oort beutfdjen Sieblern ober 3uben Betoof)nt. £et}teren ijt auf öfterreid)ifdE)em ©ebiet,- im ©egenfat3 31t 
Stuffifd^olen, ©runbeigentumsertoerb auf bem £anbe gebattet.

2. 5t lein polen (5\ i e X 3 e Bis St ab out). Sergl. .Harte auf Seite 4.

Die Sauart ijt ftarf oon ber SteinardE)iteftur Hrafaus Beeinflußt. Das Sorfommen oon gutem 
„Halftern im §ügellanb hat in erhöhtem SKaße ben SJtaffiobau auffommen taffen. SludE) Bei §ot3bautcu 
ftnb Unterfellerungen ober 3unt minbeften gemauerte gunbamente nicht feiten.

Die Slodtoänbe ftnb oielfad) gepult ober aber gan3 getoeißt. gur Sefeftigung bes 33ußes toerben 
^Pflöde in bie halfen gefdßlagen ober bünne ^ot^latten über 5treu3 auf bie §ol3toänbe genagelt. Der 
Unterpub toirb mit SteinBroden oermifcf)t, baritber fommt eine SdE)idE)t ©lättpuß aus italfmörtel. Sind) 
toirb £ef)mpub, mit italbsßaaren untermifdE)t, unmittelbar auf bie ettoas angerauhten halfen aufgetragen 
unb banad) getüncht. Die ©doerbinbungen ber SBanbbalfen toerben häufig burdt) garbe oon ber §aupt* 
fläche abgehoben, inbem enttoeber bie SBaubflädEjen gelblich ober rofa geftrichen toerben unb bie CSdeit 
toeiß Bleiben ober umgefehrt. §äufig toerben bie ©den gtattgefdEjnitten, um Steinbau nadE)3uahmen.

Die Dadßüberftänbe finb gröber als in Storbpolen. Die Dedenbalfen fragen Bis auf 80 cm oor. 
Die Sparren finb fotoot)! geftoßen als überf ämmt, toobei nebenben in Dafel VIII—IX bargefteltten fräftigen 
5Iran3batfen nod) toeitere (üefimsbretter auf bie Dedenbalfen gelegt toerben, fo baft eine ©efimsoerfdEjaluitg, 
jebodb oberhalb ber Stredbalfen, oorhanben ift. Die 23atfenföpfe ber Dedenbalten Bleiben alfo fichtbar.

(üratbalfen, bie fonft nirgenbs Beobachtet tourben, finb in biefer (Begenb 3ur Aufnahme ber (örat^ 
fparren üblid^.

Dppiftb finb bie üonfolenbilbungen ber oberftenSBanbbalfen an ben §auseden unbgtoifthentoänben.
Die §auseingänge toerben gern monumental Behanbelt, b. h- es toerben Befonbers fräftige §öl3er 

für bie Dürrahmen oertoanbt, unb bas Stur3ftüd toirb häufig Bogenförmig ausgefchnitten (Segment* 
Bogen ober 9tunbbogen mit eingefetjten Hnaggen). üöpfe oon eingetriebenen §ol3nägeln umrahmen 
ben ®ogen unb finb, atterhanb dufter Bilbenb, in bie Breiten Dürpfoften als gierat eingefdljlagen.

Statt bes ^JUttelflurs führen Bistoeilen Breite Doreinfährten burid) bas §aus (£IBB. 48); audE) trifft 
man überbaute Dore, bie bem §aus nadE) fränfifiher 51rt angegliebert finb, mit Durchfahrt für äBagen 
unb getrenntem (gingang. Die Öffnung über bem ^3erfoneneingang ift mit ausgefägten ^Brettern oer* 
gittert.

£aubengänge oor ber SBreitfeite bes §aufes finb \)kx oerhältnismähig häufig.
33ei 9ttaffiohäufern finb bie Säulen aus Stein als plumpe 9tunbfäulen ausgebilbet, Bei §ol3häuferu 

bagegen in 3ierlidE)er ©lieberung in oorbilblidE)er 2Beife Behanbelt (31BB. 71).
Sieben bem StrohbadE) ift bas SdE)inbelbadE) ftarf oertreten. Sei größerer §austiefe tritt bas in 

Dafel VII, gig. 10, bargeftellte gebrodE)ene DadE) auf, Bei bem bie SJianfarbe unb bas DBerbadE) gleidje 
Da(Bneigung haben. SJtan fieht es häufiger Bei ©utshäuferrt unb 5lleinftabthäu[ern, bodE) au^ Bei Säuern*
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ra>. 73.
(Suts^aus t m Greife 91 ab o nt.

Raufern (2lbb. 73). Der Unterteil ift ein ftef)enber Stuf)l, bet bem bie 5lef)tbalfen übet bie Sparten not* 
fragen. 9Iuf bem ftefjlbalfen ftetjen bte oberen Sparren in Verlängerung ber unteren mit fleinem 9Iuf* 
j'äjtebltng. 9Iud) bte unteren Sparren fjaben ben fonft in ^ßolen nidjt üblichen 9Iuffd)iebling. Die 5löpfe 
ber 5lef)lbalfen merben burd) ein um bas Dad) fjerumlaufenbes fdjräggeftelltes Ooefimsbrett oerbeeft 
(9flanfarbgefims). (Sine größere 9fusnut$ung bes Dad)bobens, etma $u VSofpismeden, i|t babei nic^t üblief), 
oielmefjr bleibt bie Dad)fläd)e ofjne genfter rut)ig unb gefdjloffett.

3. Das (5ebirgsl)aus berftarpatfjen. (Das fogenannte (öoralenfjaus.)

Das fogenannte (üoralenfyaus seigt im Gorunbrif) bie flare Dreiteilung mit breitem SOtittelflur 
in ben üblichen Abarten. Die (öefd)oj3l)öf)e ift bet il)m mefentlid) größer als in ^uffifd^olen.

Die Däd)er [inb mit Scf)inbetn eingebedt, t)dufig auef) mit langen Vrettern (Vretterbad)). Vis* 
meilett ift bie obere §älfte ber Dad)fläd)e mit Sd)inbeln, ber Unterteil mit Vrettern gebedt. Die übliche 
Dad)form ift bas SBalmbad) mit fjalbem 2Balm, roobei bas Goiebelftüd bie f)albe Dad)f)öf)e f)at unb ftrat)len* 
förmig oerbreitert tft. Das Dad) ftef)t meit über unb f)at grofje $luffd)ieblinge, bie bis $ur .ftef)lb alten* 
l)öf)e reichen.

Der §auseingang mirb befonbers reief) unb monumental ausgebilbel Die Nagelung ber §afen* 
blätter mirb als Sdjmudbenu^t, inbem allertjanb SÖhtfter burd) bie Vagelf öpfe gebilbetmerben. Dafel IV”—V 
3eigt ein portal, bas aus bem 2Betfe oon Vtatlafomffi*) entnommen ift.

*) Zdobienie i sprzet ludu polskiego na Podhalu. Warschau 1915.
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Slbb. 74.
23 c nt alte tSfeiifterl&ben eines 23auernl)aujes im Greife Somit! d).

infolge bcs 2Balbreid)tums imb ber bejferen <r)ol3forten t>at fid) in ben mejtlid)en Karpathen eine 
9Jtöbel*§ansinbnjtrie entmidelt, bie in gafopane [üblicf) non Krafan iljren 9Jtfttelpuntt I)at. Sie erzeugt 
t)anpt(äd)lid) £i[d)e, Stühle unb aller!) anb $ausgerät in Sägearbeit unb Kerbfdjni^erei. Das 
ber 23aucrnjtuben ijt bal)er in biejer ©egenb, int ©egenfat} 3U ben [onjtigen £anbjtrid)en, reid) aus* 
gejtattet. Die £ujt am Sdjni^en unb Serben mad)t fid) and) an ben Dedeubalfen, an 3nnen=unb Slufjen* 
türen unb an allem $ol3toert bes §aufes felbjt bemerfbar. So merben genjter* unb Dürrafymen gern 
bnrd) ©inferbungen negiert.

Das §ol3tocr! bes Karpatl)eul)aufes bleibt naturfarben unb toirb nid)t gemeint ober bemalt. 
SRunbjtämme [inb nod) Ijänftg oenoanbt.

II. 9torbpoIert.
3n Sftorbpolen l)errjd)t im allgemeinen bie eingangs betriebene ©runbform bes 23auernl)aufes 

vor; nur einige ©nippen bilben 5lusnal)men: einmal im gürjtbistum £oroitfd), fobamt in bennörblidjen 
©ren3bi[triften (Kujamien nnb SCftaforoien).

4. Das £ou>itfd)er §aus.
Die Sonbcrjtellung bes £otoitjd)er §aufes ijt offenbar nod) nid)t alt, beim einmal unterfd)eiben 

jid) bie älteren unb and) bie me ijten Kleinbauer nljütten toenig oon ber fonjt üblichen 53 auart. Die mot)l* 
Ijabenben dauern leijten fid) bagegen eine äußere lotrechte 23erfd)alung ber 5Bänbe unb reiche Malerei, 
fotoie fonjtige gutaten, xoie ©efimsoerjdjalung, gemellte Qierleijten u. a. Die ©egenb I>at eine färben* 
freubige 53eoötferung. Sie ijt bas £anb ber bunten Dradjten. Die Bäuerinnen meben in ber 9tegel felbjt
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SIbb. 75.
SBauern^aus im Greife £ott>itf$.

bie tx?eltl)in berühmten, auf leucfttenb gelbem (Srunbton mit farbigen Streifen burchfeftten £Bollftoffe; 
bie Männer tragen gestreifte bunte ^luberljofen, bie grauen vielfarbige baufeftige 9töcfe. 9?et)ntont, 
beffen vortrefflicher Vornan: „Die polnifthen ^Bauern" in biefer ober vielleicht and) in ber Sierab3er 
(Segenb fpielt, vergleicht bie rveithin leuchtenben brachten ber dauern mit ,ftlat[chro[en unb treffe* 
blumen. Diefe garbenfreubigteit tommt auch am SBohnftaus 3x1m 5tusbruct. So finb 3. 23. bie lotrechten, 
mit £ei[ten ver[ehenen Schalbretter mit braunem (Srunbton ge[trichen, bie £eijten unb (Sefimfe jeboch 
regenbogenartig mit nebene inanberge festen Streifen bemalt, bereit garbenwe<h[el bem bes £owit[<her 
Tuches entfpricht. Die Ccctvertleibungen unb (Scfimsbretter [inb oft tvellenförmig ausgefägt; bie auf* 
gemalten garbjtreifen folgen bann ber SBellenform. Orbenfo [inb bie Türfüllungen unb bie genjterläben 
mit 23 tunten unb hänfen luftig in länblicher 2trt unb mit feinem garbenfinn bemalt (2Ibb. 72 u. 74).

Selbft bie ärmeren 23auern, bie [ich eine 23erfcf)alung bes 23locthau[es nicht leijten tonnen, bemalen 
bie rohen 23locttränbe von auften auf ihre 2lrt. So fiet)t man bie Käufer mit hanbgroftett meinen Tupfen 
gefprentelt, ober [tilifierte aufwärtsgerichtete kanten [inb in ilaltfarbe aufgetragen (2Xbb. 75 u. 77).

Dem dufteren entfpricht bas gnnere. Die [icfjtbaren Dedenbalfen tverben mit weiftem Rapier 
betlebt, bas von Ambern ober vom Dorfmaler mit <Pflan3en* ober Tierformen bunt bemalt wirb. 2ltt 
ber Decte hängen bunte papieme fronen. 2Xuch Türen unb 9Jtöbel [inb farbig gehalten (2Xbb. 39).

2lls Dachform i[t bas «ftrüppelwalmbach bevor3ugt, wobei nicht [eiten (Siebelftuben im Dach ein* 
gebaut [inb. Die Strohbecfung ift meift nach beutfther 2trt glatt; bie girfte haben teine 9Xeithöl3er, [onbern 
[inb burch befenartig 3ufammengebunbene girftfhöve gefiebert (5Xbb. 72 u. 77). ^btaffive Käufer finb 
3wi[d)enburch an3utreffen, wohl als golge ber \)kx [tart vertretenen beutfehen 2ln[ieblung.

Die Käufer Stehen in auffallenb vielen Dörfern mit ber SBreitfeite ber Strafte 3ugewanbt. 23or*
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2lbb. 78.
^33'c i 4 eil) a li sin Slonff, St t vis SRiefdjara.

r—

bädjer, ©alerten genannt, finb f)ier befonbers häufig. Unter bem SBorbad) finb meift Sibbänfe auf betu 
^3obtum aufgeftellt, bas feitlicf) mit fur3en ©elänberftüden aus gefügten ^Brettern abgegrcn3t ift.

Der ©influjj ber £omitfd)er farbenfreubigen 23autoeife madjt ftd) über bie ©rennen bes gürfteu* 
tums tjinaus bemertbar.

5. Das $aus ber 5turpen*§eibe tm nörblidjenSötaforüten. (Chata Kurpiowska.)

SBä^renb bas £omitfd)er §aus burd) gutateu surrt lanbläufigen $aufe eine Gonberftellung erhält, 
finb bie 2lbtoeid)ungen ber §ausform ber nörblidjen ©rensgegettben tiefer begrünbei Die angreit3enbe 
litauifd)e unb preufcifdK 23auroeife ift mit ber polnifdten in 2Bed)felunrfung getreten. Die fog. Chata 
Kurpiowska (üreis £olno, ©ouo. Dftrolenta) tonn nicf)t rnelp olpie roeiteres als rein polnifd)es §aus 
be3eid)nettoerben,benn fietjatfid) aus bem 3it?eiteiligen©runbrijj entmidelt, ber offenbar im angren3enben 
£itauen feinen Urfprung l)at. Der üblidje ©runbrift ift ber auf Dafel X—XI, gig. 16 bargeftelltc oier* 
teilige unb treu3förmig auf geteilte oon faft quabratifdjer gorm.

9tad) Meinung oon ©loger unb SiKotlotüfti finb ja bie polnifd)en Käufer, ebenfo toie bas ttorbifdje 
§aus, aus bem ©inraumljaus entftanben. gür bas litauifdje §aus ift aud) 33ielenftein für biefelbe ©r* 
tlarung eingetreten. 23ei ben mafotoifd)en ©iebelfjäufem tonnte man eine äf)nlid)e ©ntfteljung allenfalls 
annei)uten, toenngleid) td) aus tonftruttioen ©rünben bie gorm oom breigeteilten ©runbrift ableiten 
rnödjte. Der glur gel)t nid)t burd), ift bagegen ftets [o breit, bafc ber bat)inter liegenbe, entfpredjenb breite 
SRaum nid)t nur als Kammer, fonbern aud) als Mdje ober 3U fonftigen gtoeden benutz roirb.

Diefe Anlage t)at ben Vorteil, bajj auf alle gälle [ämtlidje Zäunte mit einem ein3igen Ofen ge* 
f)ei3t xoerben fönnen. ©ine tombinierte geuerungsanlage mit bem Sammelfamin liegt an bem ftreu* 
3ungspuntte ber gnnentoänbe.
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9lbfr. 80.
?l u s j p a n n in S 1 ocfb au, Äreis fioroitjd). 

(33gI. Safel XVII.)

33ei (Srunbrife gfig. 16a ift nun fdj einbar bas breigeteilte §aus roieber oorhanben. Der Stall mit 
einer .Hammer ift an ben glur tjerangerüdt, bocf) ift ber angefügte 23auförper 3urüdgefet)t unb liegt nicht 
unter bent Dad) bes $aupthaufes, fonbern i)at ein eigenes, niebrigeres Dad).

Die Hurpenhäufer hdben oorooiegenb Sattetbad) mit oerfd)altem (Siebet unb meift überdrehten 
(Siebetbefrönungen nad) preufgfcher 2Irt, toie fie fonft in ^ßolen nicht üblich finb.

Die hcmbmerflich^muftergültige 23ehctnblung ber (Siebet beutet barauf t)in, bah fie t)ier eine ältere 
(Sefd)id)te hüben als im übrigen ^ßolen. Der (Siebet fteht in ber Flegel oorgefragt, ber oorgefragte Drt* 
batten, auf bem er ruht, ift oft burd) Herbmufter bereichert. Die 23et)anblung ber (Siebelfläd)e gibt 3U 
ben oerfchiebenften Lüftern in ber $erfd)atung $nlah (f. 2Ibb. 29). Dabei bleibt ber (Siebei ohne grenfter; 
ber Dadjboben ift toie im übrigen ^olen nicht 3U SBohhtoeden ausgenu^t.

Die Dad)latten ragen an ben Stirnflächen roeit oor unb bleiben uon unten fid)tbar, mäljrenb fie 
in ber J$front mit einem 2Binbbrett 3ugefetyt finb.

(Sbenfo toie ber Drtbalfen, ber ben (Siebet trägt, ift ber (Sefimsbalten an ber fiängstoanb häufig 
oorgefragt unb profiliert. Das gan3e §aus ift aus fauber gefügten ober gar gehobelten Hantf)öl3ern ge* 
3immert. Die §auseden finb Sd)toalbenfd)toan3^Überblattungen, tantig gehalten; bistoeilen merben 
pilafterartig (Sdbretter oorgefetyt unb burd) 2lnftrid) oon ber (Srunbfläche abgehoben, genfterr ahmen 
unb *Iäben finb oor3ugsmeife geftrichen, tcährenb bas übrige §ot3 ohne 2lnftrid) bleibt. Dür* unb genfter* 
rahmen finb fauber mit ben umgerechten ^Balten oernutet. $erein3ett finb bie bahnten burd) (Sinferbungen 
bereichert. Die 23auart ber mafotoifdjen §äufer Xä^t ftarfen (Einfluß preufeifdjer §anbroerter erlernten.

6. Das 2Beid)fethaus (Hujaroien),

9tahe oertoanbt mit bem Hurpenhaufe unb ebenfalls nicht rein polnifd) ift bas $aus ber 
fruchtbaren SBeibebiftrifte in Hujatoien. Das untere 2Beid)feltat an ber tueftpreuftifchen (Sren3e, feit ge* 
fd)id)tlid)er Qeit oon 5\uiatoierrt bemohnt, ift fd)on früh 9em beutfchen Siebtem auf gefugt morben.
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2lbb. 81.
51 u s j p a n n in SCR a \ \ \ ü b a u in (S i f d) i) 3 c r 51 r e i s 6 od) atjd) eu>, 

C»öL Xafel XVII.)

£>ie bequeme Qufahrt 00m Meere !)at im Mittelalter [tarfen nieberfädhfifchen, ^um Seil and) t)ollänbtfcf)en 
(Ein[d)Iag in bie 23eoölferung getragen. Sur Qeit bes Deutfdritter=£)rbens ift beut[d)e Kultur uitb $anb* 
mertsfunft bis nach £ob[d)t)n meich[elaufmärts eingebrungen, mährenb bas übrige ^ßolen burd) bie [d)arfe 
Soll- mtb ©rensübermadjung 00m Meere ab ge [dritten blieb.

(Sine [tati[ti[d)e liberfidjt oon 1906 gibt in ben Greifen oon ©oftpnin, Mloslamef, ilutno, £ipno 
unb 9?ppin eine beutfd^proteftantifche 23eoölfenmg oon 10 0. $. ber ©efamt^aljl an. (Eigene amtliche 
(Ermittelungen fomie Bereifung biefer (Segenb geigten, baf} biefe rein beutfchen (Elemente aumeift 23 a* 
benfer, SBürttemberger, Sad)[en u[m. finb, bie neben ihrer unoerfäl[d)ten f)eimifc^en Munbart and) rein 
fräntifdje 23aumeife in ihren Sieblungen pflegen. X)iefe oon ben polnifchen Sieblungen [treng 3U 
unter[d)eibenben beutfchen Dörfer [inb nun mei[t 3m Qdt ber preufeifdjen §err[d)aft um 1800 oon 9te* 
gierungsfeite angelegt roorben. $on ben in biefen beutfchen Sieblungen auftretenben reinfränfifdjen 
$ausformen [ei aber gan^ abgefehen. Vielmehr [oll bas l)ier oor allem boben[tänbige !ujatoi[d)e Meichfel* 
haus betrieben merben, bas offenbar eine ältere $er[d)mel3ung oon nieberfäd)[ifcher unb polni[d)er 
Bauart barftellt.

X)ie 2lbbilbungen 78, 79 unb 27 geigen bie äußere gorm, Safel X, gigur 17 ben (örunbrife eines 
$aufes biefer (Segenb.

Mährenb bei beut oermanbten üurpenhaufe ber Stall bem Mohntjaufe untergeorbnet an* 
gegliebert mar, i[t t)ier ber Stall $ur §auptfad)e gemorben unb liegt mit bem 2Bot)nhau[e unter einem 
X)ad)e, [0 bafe eine grofeügige, prächtig mirfenbe, fd)lid)te 23auma[[e ent[tef)t.

£)er heroorragenbe Anteil bes (Eroftoiehftalles am §aus erflärt ficf) aus bem großen 2Hehreichtum 
ber bort im 2Beid)[eltal gefehlt liegenben fruchtbaren Meiben. £)ie gan3e 91ieberung i[t oon 23ief)ft)ppeln 
nad) 5lrt bes nieber[äd)[i[d)en Meibelanbes aufgeteilt, nur baft ftatt ber lebenben i^nits geflochtene Sänne 
bie doppeln einfaffeit (9tbb. 68 u. 69).
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Slbb. 84.
®d)ert!e an ber £anMtra|e 51 r e i s ® lonte!

Das tujamifd)e Bauernhaus l)at nad) polnifd)er $trt ben (Umgang auf bet Breitfeite.? Statt tu 

einen giur treten mit jebod) in eine grofeeSBohnbiele, bie aud) bie$auptfeuerftelle enthält; §erb* unb Bad 
ofen finb t)iet rnieber 3u[ammengefa^t unb mit einet mud)fammer uetbuttben; übet bem Badofen ift 
ein Dörrofen. Die bem giur entfpred)enbe breite Diele geht bismeilen burd), häufiger ift aber bet Hintere 
Deil als 2Bot)nraum abgetrennt; meitere 3mei, häufiger nod) uiet SBolyrt* unb Sd)tafräume, bie rnie beim 
5turpenl)aufe um einen Flamin gruppiert finb, Hegen an bet 2Bot)ufeite. Der Stall ijt mm bet Diele 3m 
gänglid). Die <r>ausmänbe finb aus faubet gefügten, ftarten unb uitgeftrichenen Balten auf Sd)toalbern 
fd)trau3 gefügt, jebod) innen faubet oer[d)alt. teuere §aufet toetben bei gleichem (Srunbrih maffio, 
gepult ober gefugt ausgeführt. gfachmert mürbe mertmürbigetmeife auch t)ier nicht angetroffen (nur 
0etein3e.lt bei großen (Sutsfcheunen fat) id) Sputen oon gad)mert im Drempel). Bielnteht finb bie Blöd* 
mänbe in oeroclltommneter 5lusfüf)tung gebaut. De bie $8alfenlängen für bie großen §auslängen nicht 
austeidjen, metben bie Schmetten mittels § ateno erblattung oerlängert unb an beit Stofjftellen 2Banb* 
balfcnftäuber eingefügt. Das innere ift oielfad) nad) Datt3iget 2trt mit batoden, freiftetjeuben unb ein* 
gebauten Sdjränten unb Däfelungeit reich ausgeftattet. Bemertensmert mar eitt in einet Diele aitge* 
troffener Brutfd)tant mit Schiebetür für bas greberoieh- Die 3^mirier fittb bis 3U 3 m Ijocf). Cröenfo mie 
beim fturpenhaufe finb bie Käufer butd)meg mit Sattetbad) unb (Siebei oerfeljen. 9tad) preufeifcher 
3trt gelreu3te (Siebeibettönungen mit ^ßfetbeföpfen finb feiten, folcfje in Bafenform, lotred)t gestellt, 
bei meitem l)äufiget. Das Strot) ift glatt gebedt; Strohpuppen oerfd)iebenfter gied)tart frühen ben 
girft (^bb. 26).

7. D 01 f f d) e n f e n unb^lusfpanne.
3m mfchlufj an bie oetfd)iebenen matten bes Bauernhaufes fei itocf) eine befonbere itlaffe oon 

länblidjeit 23lodl)äuferu ermähnt, mel(he 3meifellos nicht oon einfad)en dauern, fonbetn oon gebilbeten 
mdjitetten bet tlaf[i3iftifchen entmorfen unb errietet finb, nämti<h Dorffdjenfen unb msfpanne.
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2tbb. 85.
^lrbciterf)aus im Greife CÖ r o j c 3.

3m allgemeinen fanb id) [oIcf>e Säufer außerhalb ber Dörfer in 9Dtofd)tagentfernung non größeren 
Stabten an 2Begefreuzungen oor, mo [ie errietet mären, um ben zum Partie fafyrenben ^Bauern bas 
(Sinftellen ihrer SBagen unb ^ßferbe zu ermöglichen. (£s marert entmeber reine Solzbauten, bie jebod) 
Steinard)itettur n ad) ahmten, ober es maren mirtliche Steinbauten, bie toieberum ben 231odhausd)arafter
nad)al)mten.

Die angeführten 33ei[piele ($lbb. 80—83, Daf.Xu.XVlI) zeigen burchmeg biefelbe T-förmige (Srunb* 
rifeform, bie man für bas 33auprogramm als uorbilblidje fiöfung bezeichnen tann. Die Sauptmaffe bes
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r b c i t e r f) a u s im ftreife C&roiej.
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9Ibb. 87.
® a u c r n Ij ö u s im greife fiotoitfd).

Sautörpers befteht aus bem Stallraum für ÜBagen unb s$ferbe, bod) ift biefem als itopfbau bie Scheute 
mit ber 2Bot)nung bes Inhabers oorgefetjt. tiefer itopfbau menbet feine gront bem 3ur Stabt fahrenben 
Säuern 3U unb labet mit feinem in ber Ntitte Ikgenben großen Dor förmlich 3ur (Sinfehr ein. (Sr mirft 
bat)er für bas 2luge als .jrjauptbau, mährenb ber fetjr oiel größere Stall bat)inter 3urüdtritt. Durch bas 
Dor führt ein breiter JJlur gerabeaus burd) bas gan3e oorbere (Sebäube t)inburd); bas alfo bie bemährte 
Dreiteilung beibehält. Der glur bes £opfbaus ift breit unb !ann gegen ben Sflur bes Stalle 
teiles abgefdjtoffen merben. (Sr ift eine geräumige SBohnbiele, bie and) als Dart3raum ihren erfüllt. 
(Sine offene Sorhalle feljen mir bei 9lbbtlbung 83 oorgelagert. Der lange Nlittelflur bes anfchliefcenben 
Stallgebäubes ift gleichfalls fo breitf bafc oor jebem Stallabteil 3toet Sauernmagen nebeneinanber ftehen 
fönnen. Sei bem auf Dafel X bargeftellten Sau maren bie bei ben anberen SBeifpielen als Ställe ein* 
gerichteten Abteile 3ur §älfte als regelrechte Ouartier3immer mit Cfen ausgeftattet, nur bie lebten 
beiben maren für ^Pferbe eingerichtet. Ob bie Näume fd)on immer &uartier3meden gebient hatten ober 
bie Kamine erft nachträglich eingebaut mürben, mar mit Sicherheit nicht feft3ufteilen. Die Einteilung 
bes Sorberhaufes mar faft überall bie gleiche. 2luf ber einen Seite ber Diele liegt bie Scheute mit 3mei 
Nebengelaffe.t, auf ber anberen Seite bie geräumige SBirtsmohnung mit Nebenflur unb Äücfje. ^tufcerbem 
befinbet fid) im Sd)an!raum jebesmal ein befonberer £jerb.

Das $aus 5lbbilbung 80 meicht infofern oon ben anberen ab, als bas Sorberhaus unfpmmetrifd) 
entmidelt ift; ber Sdjantraum ift länger als bie gefamte SBirtsmohnung. Die örtliche £age läfet bie 2ln* 
läge gleidjmohl fpmmetrifd) erfdjeinen, ba ber rechte glügel fid) harter Säumen oerftedt unb bas 05e* 
länbe bahinter anfteigt.

Diefer 9lusfpann (2lbb. 80) ift in Slodbau, ber auf 2lbbilbung 82 unb 83 als reiner güllhohjbau 
ausgeführt unter Zuhilfenahme oon ftarfen oerboi3ten Zangen, mo bie Spannmeite ber SBänbe bies 
erforberte. Sei 9tbbilbung 80 tommt bie §ol3tonftruttion offen 3um 2lusbrud. Dagegen 3eigen 2ib* 
bilbung 82 unb 5 eine ausgefprochene Nachahmung oon Steinarchiftur. Die Eden finb f)ie* quaberartig
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mit Brettern gugefetjt. Der gange Vorbau mit bert harten Säulen unb bem Salbfreisfenfter im (biebel 
fönnte ebenfogut mirflid) aus Stein fein. Sftut bie 2Banbgangen (oerfd)raubten Siegel) tonnen \f)X Material 
nicf)t oerleugnen. Das britte SBeifptel, Slbbilbung 81, bagegen ift umgefeljrt tatfäd)lid) ein 9ttaffiobau, 
bei bem ber ^u^ fo bel)anbelt ift, bafo bie 2Birtung eines 23lodbaues erreicht ober bod) angebeutet tourbe. 
Die 32 cm breiten ^utjftreifen finb nämlidj um nur 1 cm gegeneinanber oor* unb gurüdgefefct, 
fo bafc burd) bie 23eleud)tung bie Sd)id)ten buntel unb l)eil mirten, ol)ne bafj Srarbe angetoanbt ift. Diefe 
garte $8egugnal)me auf bie nationale 23lodbaumeife in ber burdjaus (toffgered)ten *ßutjbel)anblung fann 
als gerabegu oorbilblid) angefeljen merben.

5lud) bie breiten, gepulten unb profilierten fjenfterraljmen bei bem <r>aufe 3lbb. 81 erinnern 
an bie lanbesüblidjen <rjolgral)men, roie mir [ie in 9lbbilbung 80 fel)en. (2afel XVII.)

Die §erbaniage Slbbilbung 35 ift ebenfalls einer biefer Dorffdjenfen entnommen.
(£ine 9tad)al)mung oon Steinard)itettur in $olgausfül)rung, mte fie bei bem §aufe $lbbilbung 82, 

83 unb 5 angemanbt ift, !ann bagegen nid)t oorbilblid) genannt merben.
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10. Äapitcl.

©ie 3u&wnft bes polnifdjen Sauernljaufes.

2Bie and) bie politifdje Qufunft bes polnifcften Voltes ftd) geftalten mag, eines ift fielet, baft für 
bie 5lulturentmidtung ber Vauern bie gegenmärtige ilriegs^eit einen SBenbepuntt bebeutet, mie ihn 
bas £anb noch nie erlebt ijat. SBenn and) einerfeits nid)t baran 3U benten ift, haft mie im Mittelalter 
beutfehe Siebter bas £anb burchfeften, ba bies meber ben $olen ermünfeftt, nod) ^iaft ba3U ba märe, 
unb menn and) anbererfeits bnrd) bie non ben füljrenben klaffen angeftrebte ©inrid)tung nnb Vermehrung 
ber Voltsfchulen nnb anberer Vilbungsmittel ber itnttnrjnjtanb ber polnifchen Vauern nnr langfam ge«* 
hoben merben tann: ber meftlidjen ftultur, bie fchon Iängft in allen Stabten nnb anf ben ©ütern mel)r 
ober meniger (Eingang gefnnben t)at, mirb ftef) bas platte £anb nicht mehr ©erfchlieften fönnen. ©erabe 
im Vaumefen merben 3uallererft bie meftlichen (nid)t immer etnmanbfreien) ©tnflüffe [ich geltenb machen. 
Der 5lrieg l)at nnjäljlige £)rtfd)aften, Dörfer nnb Sieblnngen oom ©rbboben oerfdjmtnben taffen, fo 
haft eine geftetgerte SBieberaufbautättgteit einfeften muft. Der l)anptfäd)Iid)fte Vauftoff für bas platte £anb 
— bas§ol3 — ift oom Vauftoffmartte na^e^n oerfd)munben. Sind) ohne ben ftrieg mürbe er freilich alt* 
mäl)lid) immer feltener nnb tenrer gemorben fein. 3e^t aber [inb plö^lid) grofte SBalbbeftänbe bnrd) Kriegs* 
fdjaben entmertet, anbere bnrd) ben umfangreichen ftriegsbebarf über bas 3uläffige Maft heraus ans* 
genuftt ober oemid)tet morben. Das nod) oerfügbare §013 manbert bnrd) bie oermetjrte Slbfnt)rmöglid)!eit 
anf bem nengefd)affenen, über gan$ ^olen fid) erftredenben Straftenne fte in bie Stabte ober nach ans* 
märts. Das mnft eine ftänbige SBertfteigerung bes $ol3es $nr golge haben nnb bas beffere Vaühot3 bem 
einfachen Vauern ent^ieften.

Die gegenmärtige Vermattung bes befeftten ©ebietes ftat jmar bas platte £anb mit allen ein* 
feftneibenben Verfügungen, bie eine Stnberung ber bisherigen Vaumeife bebtngen mürben, einflutiger* 
meife ©erfeftont, meil es 3unäd)ft baranf antommt, für bie £)bbad)lofen notbürftige Untertunft 30 fd)affen 
unb für bie gelbfrücftte ben bringenbftenNaumbebarf 3n beden. Slber fd)on feften oon allen Seiten im £anbe 
felbft Veftrebungen ein, bie eine grunbfäftlicfte Neuregelung bes Vaumefens and) anf bem platten £anbe 
herbeiführen mollen anf ber ©mnblage, baft ber §ol3ban überhaupt nnterfagt nnb an feiner Stelle ber 
Maffiobau eingeführt merben foll.

Vernfene nnb Unberufene, am Vanftoffmartte 3ntereffierte nnb ibeal gefinnte 5tnltnroortämpfer, 
93erfid)ernngsgefeilfd)aften nnb Vehörben gehen gegen ben §ot3ban mit allen Kräften an nnb treiben 
ben Vauer oon ber attererbten Vaumeife 3n einer ihm ungemohnten Vanart. Sie begrünben ihre Qklt 
in Schriften nnb Vorträgen oor allem bamit, baft bie 5Jenergefähtlid)!eit ber £ol3bauten fold)e bnrd)tf 
greifenben Maftnahmen erforbere.
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gnfolge bet bisherigen Vauweife finb in 91uffifd)^olen $u griebensseiten burd) fcf)nittlid) jährlich 
30 000 Iänbliche Eebäube ben glammen ^urrt Opfer gefallen*). 9ttan folgert baraus, bah ber Sttaffiobau 
bie einzige Rettung fei, um biefen guftänben ein Enbe su machen. Der Hinweis, bah alle üulturoölfer 
Sum 9ttaf[iobau übergegangen feien, toirb als toeiterer Erunb h^angesogen. Es fei baher erforberlid), 
bah aud) ^olen feine gugehörigfeit $u ben weftlichen ftulturmächten zeige, inbem es oon bem oeralteten, 
unhpgienifdjen Vlodbau abtaffe, bei bem ^pilzbilbung bas §olz serftöre unb ber 2Binb bie Dächer zerzaufe.

Vknn auch bie lebten Erünbe für bas gänzliche ttberborbwerfen bes Holzbaues nicht unbebingt 
Zugfräftig finb, ba es aud) feht folibe gefügte <rjolzhäufer oon hohera 5llter gibt, iaht fid) bod) bie geuers* 
gefah^, bie bie Dörfer bisher ftänbig bebroht hat, nicht ableugnen.

Demgegenüber ftehen bie Vorfämpfer ber §olzbauweife, bie ihre Verfechter in ben nationalen 
Komitees, in ber §eimatfd)uhbetoegung unb ben Mnftlerfreifen haben. Diefe wollen nicht nur ben $>o\fc 
bau erhalten, um bem £anbe feine Eigenart zu bewalden, fonbern fie oerwerfen gerabezu ben SJtaffiobau 
unb behaupten, maffioe SBänbe feien feucht unb ungefunb. Das polnifdje ftlima eigne ficf) nicht für 
maffioe VSohngebäube auf bem £anbe, toeil bie geudjtigfeit ber gnnenräume fid) an ben VSänben nieber* 
fchlage unb felbft burch erhöhtes §eizen nicht auszutreiben fei. Die Erfahrungen mit bem 9ttaffiobau 
feien berart, bah ein grober Seil ber §äufer unbewohnt bleiben mühte**). 5lud) fykx tönnen bie sule^t 
angeführten Vegrünbungen nicht als zugfräftig angefehen werben. Dah jebo(h eiue Eefahr barin liegt, 
einem £anbe, bas oor allem mit Vauern beoöltert ift, feine altererbte Vauweife zu nehmen, fann nicht 
beftritten werben.

Erünbe für ben §olzbau.
2Bir wollen barum bie Vorteile unb Vad) teile beiber Vauweifen einanber gegenüberftellen unb 

unterfuchen, auf welche VSeife eine erhöhte geuerfidjerheit erreicht werben tann, ohne eine oon ber Ve* 
oölferung mit SUtihtrauen aufgenommene neue Vauweife einzuführen unb bie Vauüberlieferung bes 
hauptfäd)lid)ften Veoölferungsteiles im Königreich ^ßolen über ben §aufen zu werfen.

VSelches finb bie Erünbe, bie praftifd) bie Erhaltung bes Holzbaues in ^ßolen fo oiele gahrhunberte 
hinburd) immer burd)gefeht haben? Flamen hoch SU allen geiten beutfche Siebter in bas £anb, bie ben 
^affiobau tannten. konnte bod) ber Vauer in ber 9tähe ber Stabte bie Vorteile bes ^affiobaues fchon 
oor gahrhunberten wahmehmen unb aud) auf ben Eütem oon ben §errenhäufem lernen! Der potnifche 
Vauer hat all bie geit gebulbig bie geuersgefahr auf fid) genommen, ja nicht nur bas, fonbern aud) oom 
VSeften eingewanberte beutfche Siebler haben fid) ber bobenftänbigen Vauart angepaht unb im Vlodbau 
gebaut. ^Rid)t nationale unb tünjtterifche, fonbern rein praftifche Erünbe müffen ba alfo oorliegen.

1. Die Eetbfrage fpielt babei natürlid) eine grohe Atolle. 9tod) h^ate finb beim §olsbau auf bem 
platten £anbe bie 5t n f d) a f f u n g s t o ft e n für ben Vauftoff im Verhältnis su benen für giegel 
gering. VSir hatten gefehen, bah bk Dorfgemeinben no<h uietfadh Seroitute befitjen, bie ihnen bas 
Silagen oon Vauhots in VSalbungen ber ftrone ober anberer Erunbherren geftatten. Viele Dörfer 
befihen aud) eigene VSatbftüde in ber Vähe ih^es Dorfes, sieben ben 5lnfd)affungs!often ift bann weiter 5lr* 
beitsloha unb ^Infuh^su berüdfid)tigen. 5lud) biefe liehen fid) bisher vielfach auf ein Minbeft*' 
mah befchränfen, wenn ber Vauer bie Arbeit bes §olsfchlagens unb bie Anfuhr oom nahen VSalbe h^ 
felbft übernahm.

Vor allem leiftet nun aber ber Vauer beim Vlodbau bie Vauarbeit felbft. 9JHt bem eigenen Veil 
teilt er bas §oIs, fdjält unb befd)lägt es, madht er bie Einfcfjnitte für bie einfad)e Verzimmerung. Die 
£joIsnäget fertigt er fid) felbft, ja felbft fdjwierige Sifd)lerarbeiten, wie Sür* unb genfterrahmen, fann er

i

*) SRad) Angaben eines ^>errn t5rutoretDit)d), ber Anfang September 1916 in 2Barf(bau öffentlid) über ben SBieber- 
aufbau b?s polnUdbcti Dorfes Jprad).

**) DenfJdjrift bes §errn Stefan S^pIIer, Stabtbaurats non 2Barfd)au, „2ßat)rung ber bödmen ©auart1', 2Barfd()au 1916.
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felbft ausführen, ohne eine Kopele für anbetes aus3ugeben als für bte Berglafung unb allenfalls für 
Dürfdjlöffer unb genfterbefchläge. Den 3um Ausbau notmenbigen £ehm finbet er auf feinem 2lder, beim 
RadE)bar ober in ber Rahe bes Dorfes, unb ber Kalt 3um DündEjen toftet auch nidE)t oiel.

2. Reben ber Koftenfrage ift bie oom ooltsmirtfchaftlid)en Stanbpuntt aus nid)t 3U unter fchäfeenbe 
gefteigerte Bauluft beim §ol3bau nicht 3U oergeffen. Durch bas Bemuhtfein ber Bauern, bah fie mit 
nur toenigen gilfsträften il)r §aus felbft errieten tonnen, fiet)t fidE) ber t)eiratsluftige junge Rachmuchs 
nicht oor unermefelid)en Schtoierigteiten, toenn er im eigenen Dorf ein eigenes $eim ßu grünben oor* 
hat. Die ©emeinbe ober ber ©utsherr liefert bas $ol3, er toirbt fid) ein paar fjreunbe 3ur Mitarbeit, 
unb in ein paar 2Bod)en ftel)t bas §aus fertig ba. 3ft bas $013 im SBinter red)tjeitig gefallt, fo mirb im 
gfrühjahr bie Bearbeitung oorgenommen, unb ehe bie ©rnte beginnt, ftel)t ber §of bereit, ben SBinter* 
oorrat aufouneljmen.

3. Die goljtoanbe bes Blodtjaufes alter Konftruftion galten gut rnarm; finb bie gugen gut oer* 
ftopft, [o fe^t fid) bas ©ebält burd) bas ©igengemicht, prefet bie Balten bid)t aufeinanber, unb tein £uft* 
3ug unb tein Stegen tann in bas 3nnere bringen. Die Reparaturen finb geringfügig unb tonnen alle 
oom Bauern felbft oorgenommen toerben.

Dabei ift bas SBotjnen in $ol3toänben tatfäd)lid) gefu nb unb auch Ijpgienifd) einmanb* 
frei, toenn trodenes £013 oertoanbt unb ber SlnftridE) mit Kalt rechtzeitig erneuert toirb. Das £tlter 
mandE)er gol^bauten zeigt, bah audE) bie Dauerhaftigteit nichts 3U toünfd)en übrig Iaht. §at ^olen bod) 
§ol3bauten, toie Spnagogen unb Kirchen, bie nad)toeislidf) oiele 3^rl)unberte überftanben haben.

4. Der geuergefal)rlid)teit ftel)t ber geringe 2Bert gegenüber, ben bie §ol3häufer im Berhältnis 
3um ©runb unb Boben haben. Rein Ianbmirtfdjaftlidj gebacht, ift bas oorhanbene BSertoerhältnis 3mifd)en 
lebenbem unb totem Kapital eines polni[d)en Bauernhofes mit hölzernen 2Birtf<hafts^ unb 2BoI)n* 
gebäuben ein bentbar günftiges. ©ine ftarte Belaftung mit totem Kapital hat Berfchulbung unb fd)toierige 
©rbteilung 3ur gfolge, ein Moment, bas für bie mirtfd)aftlid)e Stellung bes Bauemftanbes beamtet 
fein toill.

5. ©nblid) feien auch bie nationalen unb äfthetifchen ©efichtspuntte angeführt.
Die polnifchen §ol3häufer finb in höherem Rtafte als ftöbtifche BSohnhäufer ein 5lusbrud ber Seele 

ihrer Betoohner. SBie bie Sd)toalben an ben©efimfen berDä^er, oon berRatur ba^u beftimmt, ihre braunen 
Refter nebeneinanberreihen unb nur bie eine ©eftalt ihres §aufes tennen, fo haben bie polnifchen Bauern 
entfpredjenb ben tlimatifdE)en Bebingungen unb mit ben Stoffen, bie bie Ratur ihnen lieferte, oon ©e* 
fehlest 3u ©efdE)led^t nur bie eine §ausform unb Bauart geübt unb gepflegt. 3n ihnen entroideite 
bas Bolt feine ©ebräud)e, feine 5tunft, ja feine Sprache. Dabei hat jeber £anbftrid) toieber feine Be^ 
fonberheiten ausgebilbet; bie £ebensgetoohnheiten, bie Dradl)ten, bie Denfungsart bilben mit bem nad) 
oielen 3ah^hu^öerten fchtoerfter itnedjtung erfämpften eigenen §eim ein gefcöloffenes ©an3es, bas um 
3ertrennlicf) ift. Darum ber jefet mit ber Reuorientierung bes ^3oienreiches einfe^enbe 5tampf gegen 
bas Kulturhaus bes SBeftens, gegen ben Rlaffiobau bes Dorfes, ber felbft oon benjenigen national ©e^ 
finnten aufgenommen toirb, bie felbft in Steinhäufem unb ^aläften ber©rohftabt toohnen unb fehttoohl 
roiffen, toeld^e Borteile ber feuerbeftänbige Rtaffiobau mit fid) bringen muh-

5lnbers finb fonft bie fetjarfen Angriffe, bie bas unfchulbige Rlaffiohaus fidE) gefallen laffen muh, 
nicht ertlärlid). 3n öer ermähnten Dentfchrift oon Stefan S3pller merben ihm bie erbentlichften, fchied)* 
teften ©igenfdtjaften 3ugefprodl)en; fie fteigert fidE) bis 3u ber Behauptung, bah alle £eute tränt mürben, 
bie in ^ßolen auf bem £anbe ein fteinemes §aus bemohnen.
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(Erünbe gegen ben Steinbau.

(Eanz unbegtünbet finb biefe 5Bortoürfe nicht, toeil bie Sßer^ättniffe zur (Einführung bes Sftaffio* 
bau cs zurzeit ben!bar ungünftig liegen, unb bas fteineme £aus nicht mit ber Sorgfalt unb mit bem 
ted)ni(d)en SBerftänbnis gebaut toerben !ann, bie es erforbert, benn es [inb feine gefaulten §anbtoer!er 
oorhanben.

Dah ber 23auer toie beim $olzhaufe bie 23auarbeit zunädjft felbft zu übernehmen trachtet, auch 
toenn er auf Steine angetoiefen ift, ift ertlärlicb, ba es ja meift gar feinen SCRaurermeifter im Dorfe gibt. 
Da er felbft nicht lefen unb fdjreiben fann unb 3ei<huungen nicht oerfteht, nützen and) alle ^Belehrungen 
über Sttaffiobau in Schriften unb 90hifterzeid)nungen nichts, um <Pfu[d) erarbeit zu oerhüten. 3h™ aber 
beizubringen, bah ct fah in bie $änbe eines Unternehmers geben müffe, ift ein im allgemeinen boffnungs* 
Iofes ^Beginnen. (Er foll einem ftäbtifdjen Unternehmer ben für ihn oft unerfchtoinglichen SBert ber Siegel 
befahlen, ber toegen ber oon ben Muffen bisher oorgefdjriebenen -ättauerftärfe (2 ruffifche Steine = 58 cm) 
rneit höher tft als ber für bas fonft benötigte 33auholz? (Er foll in zahlreichen ^fuhren unb auf oft unzu* 
länglichen Sanbtoegen bie nötige Stenge Steine auf feinem hierfür nicht eingerichteten lanbesüblichen 
Aßagen anfahren ober hohen guhrlohn obenbrein zahlen? (Er fann ben Mörtel nicht recf)t bereiten, toeih 
nichts oon Sfolierung ber fjunbamente, ja bie gunbamente felbft finb ihm oielfach noch ettoas flteues; 
fie foften ihm allein fdjon fooiel, toie fonft fein ganzes §aus.

Rann er zur Sftot bas Aufmauem felbft übernehmen, fo ijt er bod) zum (Einbau ber erforberlichen 
Dür* unb Sfenfterrahmen auf gefaulte §anbtoerfer angeroiefen. Durch bies alles gerät ber polnifche 
33auer in bie £jänbe ber oon ihm oerad)teten 3uben, bie in oielen (Eegenben allein ben Unternehmer* 
ftanb oertreten.

So fommt es, bah ber 23auer auch in Sufunft lieber felbft eine noch gröbere Summe für 93e* 
fd)affung oon £otz als eine geringere zum Antauf oon Steinen aufbringen toirb, unb bah er ollen 
^Belehrungen fein Ohr oerfd)lieht.

Demgegenüber ift allerbings zu beachten, bah ber §olzbau nur bann praftifche Vorteile hat, roenn 
er mit genügenbem §olzauftoanb unb nad) alter 5lrt ausgeführt toirb. Die golzoerteuerung hot fd)on 
in ben lebten 3ohr5^huten eine minbertoertige Ausführung, nämlid^ ben güllholzbau, zur golge gehabt, 
bet bem fürzere §oIzftüde unb geringere §olzftärfen oertoenbet toerben fönnen. 2Bie toirb bie (Enttoidelung 
toeitergehen, toenn man fie fi<h felbft überläht? Die minbertoertigen güllholzbauten toerben fich oer* 
mehren. Wan braudjt nur in bie Vororte fleiner unb grober polnifcher Stäbte hiueinzufehen, um zu 
begreifen, in toeldjer Dichtung fid) bie länbüche ^Bautoeife Polens infolge ber §olzteuerung betoegt.

Der gachtoerfbau, bei beffen (Einführung eine (Srfpamis an §olzoerbrauch zu erreidjen toäre, 
hat toie bisher aud) heute toenig Ausfid)t, fid) in ^ßolen burd)zufehen. Die 2Bänbe finb zu falt unb bünn, 
fo bah bie übliche Ofenheizung nicht ausreicht, im hinter bie 9fäume zu ertoärmen.

Die fünftlerijchen 2Berte bes ©lodbaues.

33on fünftlerifchen ^Berten, bie im alten SBlodbau oerborgen finb, ift bisher noch nicht gefprochen, 
aud) biefe feien zuoor ins rechte £id)t gefegt, ehe Stellung bazu genommen toirb, toas nun eigent* 
Iid) gefd)ehen foll.

Der fünftlerifche SBert, ben bie polnifchen Sieblungen befi^en, toirb leidjt überfehen, toeil bie 
begriffe oon ftunft unb gerabe oon Architeftur oertoirrt finb burd) bie 3trtöege, auf benen bie 23autunft 
fich in ben oergangenen 3ot)*3ehnten betoegt hat.

Abgefehen oom (Eebirgshaus in Sübpolen unb allenfalls bem £otoitfdher §aus in ^torbpolen, 
bei benen eine reichere SBehanblung unb Ausfchmüdung zu bemerten ift, toirb ein £aie ben polnifchen 
$ütten, bie oft fd)ief unb trumm baftehen unb meift honbtoertlih einfach [inb, bie Sugehörigteit zur
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ftunft Ieid)t abfpreden; unb bod tann man fid bemSei-} bet Dörfer nidt entziehen, toenn man fie als 
einheitliches ©an$es betrautet.

Der ftunftroert beruht hauptfädlid auf ber SSieberholung ein unb besfelben Sautörpers, ber felbft 
bei aller (Einfachheit gefunbe Serhältniffe in feinen Abmeffungen aufmeift. Die oornehmfte gorberung, 
bie an ein tünftlerifdes Raumer! gestellt roerben muh, bah es „bie einfadfte ©rf deinungsform eines 
Saugebantens" fei, ift beim polnifden Sauernhaufe burdtoeg erfüllt. Die Statur hat felbft bie VRafr 
oerhältniffe ber Käufer angegeben, bie oon ben $oi3längen ber ^tabelhöljer unb in ber £jöhe oon bem 
Slttah bes menfcfjlichen Körpers abhängig finb. SBenn irgenbmo oon (Erfahrung unb Überlieferung ge* 
fprod)en merben tann, fo muh fie btt polnifden Sauemhütte $ugefproden merben, bereu Abmeffungen 
unb Ausführung fo burdaus ber onrtliden gxoedmähigteit angepaht finb.

Die Saumaffe ift aber toid)tiger als alle Details. Sinb bie ©inselheiten eines §aufes nod) fo forg* 
faltig tünftlerifd behanbelt unb bie Saumaffe ift oerfehlt unb unorgantfd, fo tann oon einem ftunft* 
xoert nidt gefprochen xoerbert. Die Abbiibungen 37 unb 38 jeigen, toeldje SBirtung bie rhpthmifde Auf* 
reihung einfad) er Sautörper in ber polnifden Dorfftrahe ausübt, burd bie ein xoirtlid tünftlerifd es 
Strafjenbilb entfteht, xoie roir es taum noch fo einheitlich in beutfdjen Dörfern antreffen tönnen.

Sobalb ber SOtaffiobau einfefet, liegt ber natürliche Solang $u einheitlider Sauxoeife nicht mef)t 
oor. Die Serfudung, tompÜ3ierte Sautörper $u fdaffen, liegt $u nahe. -ättit ben 9ttaurermeiftern aus 
ben Stabten toerben aud olle bie Sdeuhüdteiten unb ©efduxadlofigteiten ber mobemen ftäbtifden, 
ober beffer gefagt, oorftäbtifden Sauxoeife auf bas £anb tommen. Der halbgebilbete Saugexoertfdüler 
toirb als „gadmann" feine tümmerltden ©ebilbe bem Säuern aufbrängen. Da$u tommt, bah bie Aus* 
toahl an Sauftoffen ein buntes Durdeinanber oon giegelrohbau, ^utjbau, 9taturfteinbau, gementbau 
unb oerfdiebenen Dadbedungsarten erzeugen unb biefes ber alten etnheitliden SSirtung ber polnifden 
Dorfftrahe ben lebten 2obesftoh geben xoirb.

3ft es ba ein SSunber, bah &ie gefamte polnifde Arditettenfdaft einmütig bie £ofung ausgibt: 
Saut xoeiter in §ol3, toie iht bisher gebaut habt, unb Iaht eud nidt ein auf alle Serlodungen, bie 3um 
9Raffiobau raten?

Sidtlinien für bie Anroenbung bes SDtaffiobaues.

Aber bie Serhältniffe liegen augenblidlid fo, bah btt Sauer tatfädltd oft tein §ois betommen 
tann, unb bah, felbft o^enn im gfrieben eine Sefferung eintritt, bei allen adtenso^erten Seftrebungen, 
bas Alte 3U erhalten, mit ber geit bod ber Übergang ^um SRaffiobau 3U ertoarten ift. Da gilt es, burd 
SBort unb Sd^r oor allem aber burd prattifde Seifpiele $u geigen, bah btt ^Jtaffiobau bod toohl im* 
ftanbe ift, fid an bie alte Überlieferung an3ufdüehen. Dabei ift oor allem auf folgenbes $u adten:

Die einfaden überlieferten ©runbriffe ber Sol^häufer bleiben 
aud beim SJtaffiobau ^medmäh^ö; ©efdohhöhe muh nidt nottoenbig 
ftäbtifde Dimenfionen annehtnen. Die Sautörper finb aud o^eiter ein* 
fad unb ein h e i 11 i d öu halten. Das Dad tann bie jetoeilig ortsüblide 
Sormbeibehalten. 9lur muhberSBtlleba fein, bies alles burdöufetjen 
unb ben Serlodungen $u befonberen Lähden 3U on ber ft eben.

©rforberlidh^er^u ift jebodf&ahbiejenigen,toelde©influhhaben
auf bas Sauen auf bem £anbe, oor all em bas alte polnifde Sauernhaus 
grünblid ftubieren, alles ©rhaltensroerte roirtlid fehen unb toieber 
antoenben. So einfad bies erfdeint, fo geigen bod felbft oiele ber bis je^t erfdienenen dufter* 
entroürfe, bie oon auftänbigen SBarfdauer Steilen in befter Abfidt oerbreitet toorben finb, bah oft gerabe 
bie roidtigften Sforberungen, einen einfaden, ungeglieberten länbliden Sautörper $u erzielen, nidt
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immer genügenb beamtet finb. Einzelmotioe tote Edfäulen urtb (gcfTjatle toerben gefugt unb unorgantfdj 
angetoanbt. Die (5efcf)oj#)öbe toirb erhöbt, bie Borbädjer aber, bie fid) nicht beliebig ftreden taffen, toerben 
toahllos baoorgefefct, toobei hahlid)e Dacf)überfchnetbungen entftetjen. Die Kamine toachfen beliebig 
aus ber Dachflache heraus, toährenbfie bod) bei ben alten Bauernhäufem ftets aus praftifd)en 91üdfid)ten 
Zuoor zufammengezogen unb an richtiger Steile aus bem girft herausgeführt finb.

Sfür bie B3at)t bes Bauftoffes ift oon ben 2Barfd)auer Ard)itetten bie richtige £ofmtg ausgegeben, 
bah tein Rohbau, fonbern ^u^bau oertoanbt werben [oll. Denn ber polnifdje 
£ebnt, meiner im allgemeinen taübattig ift, ergibt teinen guten Berblenbftein, unb ber *ßut; paht fid) bem 
getünchten Holzbau am beften an, ber in ben meiften (Segenben Polens lanbesüblid) ift.

gür bie Dachbedung toirb Beibehaltung bes Strohbad)es mit föecht empfohlen, Aud) in Deutfdjlanb 
toirb ja neuerbings bas mit£ehm, (Sips unb Ammoniaf getränfte Strohbad) oon Belieferungen unb Be* 
hörben roieber zugeiaffen. 3Bo aber bas giegelbad) eingeführt toirb, fottte man barauf fehen, immer ein* 
heitlid)es Material zu oertoenben. Biberfdjtoän^en ober Pfannen follte man allein 
Berechtigung im §aitbel geben; benn ber billigere galzziegel, zumal toenn er gementftein 
ift, ift gar zu häfelid). gür Dachgauben unb Auffdjieblinge ift er ganz ungeeignet, unb ber im §anbel übliche 
rofa gefärbte gementftein ift ber (Sipfel ber (Sefchmadlofigteit. gementjteine finb auch für bas Mauertoert 
nicht zu empfehlen. So [ehr es and) gelungen fein mag, burd) Anfertigung oon <rjohlfteinen ben hO0ro* 
[topifchen Eigenfchaften bes gements entgegenzutoirfen, [o ift bod) bie Dechnif ber Steinherftellung zu 
[chtoierig, als bah utan fie ben deinem überlaffen tonnte. Berichte oon £anbtoirten, bah bie dauern 
in ber Abftd)t, ihre Stuben toärmer zu betommen, bie oom Maurermeifter oorgefebenen £uftfcf)icf)ten 
mit Sanb ausgefüllt haben, finb nur allzu glaubtoürbig. £eiber ift aber gerabe ber gemeniftein 
Material, bas toegen ber geringen Anfuhrfoften (es braucht nur ber reine gement angefahren zu toerben, 
ber Sanb ift meift auf ber Bauftelle oorhanben) zurzeit am meiften bem giegelftein ftonfurrenz macht.

Biel beffer ift ber geprehte ftalffanbftein, ber im Greife SBlozlatoef bereits bei Bauemhäufern 
angetoanbt toirb. gu feiner §erftellung finb Dampfprehmafd)inen erforberlid), fo bah feine (ginfühtung 
oon ben ©ütem ausgehen mühte. An üalt unb Sanb ift ja in $olen tein Mangel. Die glatte gläche 
folcher 5ialtfteine erfd^toert bas galten bes ^Juhes. Die richtige Ausführung ift baher, bie gugen glatt 
aussuftreidjen unb bas (üan^e 3U tünd)en. gn ber 2Beife ausgeführt, bürften bie Käufer fid) bem getünchten 
§ol3bau ber potnifchen Dörfer gut anpaffen.

(gnblid) tommt eine SBieberbelebung bes einheimif(hen £el)Tnbaues in 
gr age; burd) Einlage oon Drahtgeflecht unb g^if^enlagen oon getnent laffen ftd) (na^ bem Ber* 
fahren oon Baurat Baeh) S^t haltbare, ettoa 40—45 cm ftarte BSänbe herftellen. Die Stohftoffe, auher 
Draht unb gement, finb oorhanben, fo bah bie Ausführung nicht teurer toirb als bei Bertoenbung oon 
gementhohlfteinen unb nur toenig teurer als §olsbau. Die £eh*ntüänbe finb toärmer als 
Steintoänbe unb halten ben SRaum troden, fo bah f ie am erjten als S0I3* 
erfah in grage tommen. (gine organifierte Belehrung ber Bauern ift je* 
bod) and) hiebei e r f 0 r b e r It d).

gur Einführung unb Berbreitung bes giegelfteins finb oon felbft alle Kräfte im (Sange. Sinb 
bod) [d)on oor bem Kriege in ber 9tähe ber Stäbte zahlreiche giegeleien erblüht, unb auf ben (Sütern ift 
ber gelbbranbofen nicht unbetannt; mit Eintreten normaler Berhältniffe ift beren SBieberinbetriebnahnte 
Zu ertoarten. Die ^reisgejtaltung toirb baher bafür ausfd)laggebenb fein, ob fid) ber giegel fdjnell ober 
Iangfam auf ben Dörfern einführen toirb. Die zat)llo[en hähü^)en ftafemenbauten ber ruffifdjen 9tegiemng 
Zeigen bem ^olen, toie man ben giegelbau nid)t hanbhaben [oll. Der Bauer toirb um fo mehr für Ber* 
pufeen bes giegelbaues zu haben fein, als ber ^ßuh gegen ftälte unb kläffe im §aufe fd)üht, oor benen fid) 
ber Bauer mit Bed)t fürdftet. 2ßie es möglid) ift, auch beim ^htfcbau in burdjaus ftoffgerecfjter SBeife
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an ben $ol3bau an3utlingen, 3eigt bas in 2tbbilbung 81 tviebergegebene 23etfpiel, bet bem eine vorbilb* 
lief) auf geteilte 2Banbfläcße bureß 23or= unb Qurüdfeßen tvagered)ter ^ßußftreifen eine gute 2Birtung 
erhalten f>at.

Die§aupt[orge ber baub eratenben Stellen mufe oor allem batauf 
ß i n 3 i e I e n , b a ß bie 23 a u m a f f e als (banges gute l ä n b l i cß e 33erf) ältntffe 
bet) alt. 211 le Anbauten, Aufbauten, tompl liierten (ölieberungen 
ft e f) e n bem 23auernßaus, a u cß tv e n n es m a f f i v i ft, n i cß t 3 u.

Überhaupt muffen alle Detailfragen 3unäd)ft eine untetgeorbenete Atolle fpielen. Die glatt ge* 
pußte 2t3anb ift beffer als mißlungene 23erfud)e 311t (ölieberung.

Sparfamteit bei 23ertvenbung besSOtaffivbaus.

2Bas bie Stoften ber maffiven Käufer artbetrifft, fo fei barauf ßingetviefen, baß es Mittel gibt, [ie 
3U verringern, 3. 23. burd) 3ufammen3ießen von2Boßnßaus unb Stall, tvie es beim 2Beicßfeit)aus bereits 
übließ ift. Das (Srricßten vieler (Sin3elgebäube erforbert 3uviel SDiauertvert. 2tucß bie 2Birtfcßaftsgebäube, 
Scßeunen unb Scßuppen, follten gleich 3ufammenßängenb unb groß angelegt tverben.

2tuf bert (Sütern, bei benen ber Übergang 3unt 2tta[fivbau unb gleid)3eitig 3ur Anlage großer, breiter 
Goebäube vielfad) feßon vor 100 3aßren erfolgt ift, flnbet ber 23auer genügenb vorbilblid)e SBeifpiele.

(Sin tveiteres Mittel, bie 23autoften im 23erßältnis 3unt 9tußraum 3U verringern, ift in ber Einlage 
von Stellern gegeben, bie ja bisher in ber Siegel feßlett. Die für bie nottvenbigen Srunbamente auf3u* 
brittgenben Stoften tverben burd) ben 91aumgetvinn teiltveife ausgeglichen.

(Snblicß ift es 3tvedmäßig, ben 23au von Qtveifamilienßäufern ein3ufüßren ober 3U förbern. §atten 
tvir boef) gefeßeit, baß aud) in ben §ol3ßäufern bisßer vielfad) 3U beibeit Seiten bes SJlittelflures je eine 
gamilie tvoßnt. (Ss laffen fid) feßr tvoßl aud) für getrennt lebenbe 23auern mit getrennten 3Birtfcf)afts= 
ßöfen gut polnifcße Doppelßaus*(5runbriffe beuten, bei benen eine ütvifeßenmauer auf ber Görunbftüds* 
gren3e liegt, hierbei tverben bie Stoften für 9Dtauertvert tvieberum geringer, unb es tvirb 3ugletd) erreicht, 
baß bas gan3e (öebäube, felbft bei (im 23erßältnis 3um 23Iodßaus) burd) Sodel unb Qimmerßöße 
größer getvorbener (öefimsßöße bie altgetvoßnte langgeftredte 9ted)tedsform beßält, bie eine ^Borbe^ 
bhtgung für bie länblidße ^Bauart bilbet. 2tud) ßier tonnen ältere (Sutsbauten als 23orbilber bienen, unter 
benen prachtvolle SBeifpiele 3U finben [inb, tvie ettva bas in 2tbbtlbung 85 unb 86 tviebergeg^bene.

(Sine tveitere 2SJlöglid)teit 3U fparen, ift in ber erßößten 2tusnußung bes Dadjes gegeben, unter ber 
id) Iebicjlid) ben Ausbau von ©iebelftuben verfteße, fofern ein (Siebet ober Strüppeltvalmbacß getväßlt tft.

23or all3U großer 2tusnußung bes 2Balmbad)es tann jebod) nur getvarnt tverben. (Sinmal erforbert 
ber 2tusbau von Stuben im Dacße neue 2Bänbe, Dreppen unb Deden, bie, folgerichtig, aueß feuerfeft 
fein müßten, fo baß ber 9taumgetvinn ben Stoften nid)t entfpridßt, fobann aber ift bas polnifcße Dacß 
gerabe in feiner unverletzten einßeitlid)en ^Jtädje basjenige, tvas ben (öebäuben ben länblicßen (Sßaratter 
gibt. (2tbb. 25.) Sobalb größere £icßtfläcßen ins Dad) eingefeßt tverben, geßt bie rußige 2Birtung bes 
gejd)loffenen Dacßes verloren. Die 2tbmeffungen bes jeßt üblid)en polnifd)en ^Bauernßaufes für eine 
gamilie unb ber geringe 2teigungstvintel ber Dad)fläd)en finb babeinießt ba3u geeignet, eine tvefentltd)e 
2laumvermeßrung burd) biefe Maßnahme ßerbei3ufüßren, au<^ tvirb ber Dacßboben 3ur 2(ufbetvaßrung 
von ©erät, 3um Drodnen ber 2Bäfd)e ober 3um (Sinbau ber 91aud)tammer nießt gan3 entbeßrt tverben 
tönnert.

2lllmäßlicßer Übergang unterSBaßrung ber Überlieferung.

So feßr nun, im gan3en genommen, bas 23eftreben ber ^Beßörben unb geuerverfießerungen nad) 
(Sinfüßrung bes SLftaffivbaues berechtigt erfdßeint, fo tann ein plößließer Übergang vom
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gol3bau 31111t 9#affiobau feinen guten©rfolgf)aben. 2Bir haben gefehen, baf) bas sJUti^irauen 
ber dauern nicht nur in ben erf)öl)ten Ausgaben begrünbet ift.

©he bie Sorberung, ben gol3bau auf3ugeben, erhoben tuerben famt, ift eine 3af)r3ef)itte in 9ht' 
fprud) nef)ntcnbe geranbilbmtg eines ganbmerterftanbes notmenbig.

O i e f e aberijtprattifchnurbaburd) mögltd), baf33unäd)ft a n b e n g 0 l 3 * 
bau größere $nforberungen ge (teilt werben.

2Bas ijt es bemt, toas ben gol3bau in feiner jetzigen 2lrt oor allem oeraltet erfd)einen läftt? Vor* 
nel)mlid) bie geuergefäl)rlid)teit. gier Iäfet bie übliche Vauooeife allerbings 3U toünfdjen übrig, aber es 
läftt fid) oiel tun, ohne bas Kinb mit bem Vabe aus3ufd)ütten. Sinb bod) in Vkftpolen bie göfe fd)on oiel 
beffer gebaut als in Oftpolen. git ber Väl)e bes gerbes ift bort bas go^mert ferngehalten, bie gnnen* 
mänbe finb gepult, besgleidjen bie Oede. Oer Schornftein ift forgfältig gemauert uub genügenb l)od) 
über Oad) geführt. 9Kan möge, roie in Viedlenburg, bas Strol)bad) weiter 3ulaffen, aber fidjern burd) 
Oral)tbelegc unb £et)m3ufah, fo toerben bie gunten nid)t bas Vad)barhaus gefährben. 9lud) (teile man 
bie ©ebäube ooeiter auseinanber, fo ift fd)on oiel erreid)t, roas 9tusbrud) unb Verbreitung bes geuers 
erfd)ioert. Hm bie Stanbfejtigfeit ber gäufer 3U beffern, oerlange man 
maffioe gunbamente. Oer j e h t fehlen be ganbroerferftanb ber laurer 
toirb fid) bei Erfüllung biefer gorberungen bann a 11 m ä l) l i d) 001t fei b ft 
unter ber politifdjen £anbbeoölferung fjerausbilben.

©ute Veifpiele oerfpredjen allein eine VMrtuug, eine organifierte, einheitliche Vauberatung ntuj) 
ganb in ganb bamit gehen. ©s gibt ©egenben, 000 gute Vorbilber für maffioe ©et)5fte fd)on oorljaubcu 
finb; fo hat fid) in ber £owitfd)er ©egenb in ber Vkife bereits ein allmählicher Übergang 3um Viaffiobau 
ergeben. Veben oorbilblid) gebauten gol3l)äufern mit gefunbem Maffiofunbament unb mit unter aller 
Vorficht erbauten Sd)ornjtcinen ftet)en bort 3al)treid)e eimoanbfreie maffioe Vauernl)äufcr, bie in igrer 
©rfd)einung bas Oorfbilb nid)t ftören (3lbb. 86 u. 87). Selbft bie größere ©cfd)ofel)öl)e läfet biefe gäufer 
nid)t ftäbtifd) erfd)einen. Oie gröf3eren genfterf iad)eit unb breiteren 9tal)inen entfpred)en ber größeren 
göl)e, unb bie reid)lid) gehaltenen gimmerbreiten (teilen bas alte Verhältnis ber £änge 3ur göhe bes 
gaufes toieber her. Oie in Kapitel 9 bei)anbeiten maffioen 9fusfpanne unb Oorfjdjenfen (5(bb. 80—83) 
haben gleichfalls eine größere 3immerl)öl)e als bas getoöl)nlid)e Vauernhaus, unb bod) ijt es nid)t möglid), 
biefe ©ebäube als jtäbtifd)e 3U be3eichnen. sIBemt fid) nur bie ©Steher bes Volfes im £anbe gut umfehen, 
fo haben fie nicht nötig, auslänbifd)e Vaumeife in s^olcn ein3uführen. 2lud) in Sübpolen, in ben £aitb* 
ftäbten ber Krafauer ©egenb, gibt es eine Vn3ahl oorbilblicher Iänblid)er ©ebäube, bie für bas 311* 
fünftige potnifche Vauernhaus als Vorbilber 3U einer gefunben ©ntroidlung bienen fönnen, bie ben 
mobenten 5lnforberungen entfpri<ht unb babei bod) national bleibt.

Oie Vorfämpfer toeftlid)er Kultur, bie bas polnifche gol3borf oertilgen toollen, feien baher ebenfo 
toiebie Verfed)terbernationalenVauroeifefi(^übn4bte Verantmortlid)teit tlar,bie fie mit ihren Vejtrebungen 
auf fid) nehmen. Vur toer fid) in bas Vkfen bes polttifchen Vauernhaufes oertieft, barf als Verater in 
grage tommen. ^Inbrerfeits märe es oertehrt, bie Vauent fid) felbjt 3U überlaffeit, beim bann o^ürbe 
halb bunte VSilltür ^3lah greifen, unb bie ©int)eitlid)feit unb ber Sinn für Überlieferung roürben in 
höd)ftem Via^e gefährbet fein.
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û
r

'y
iV

'iA
'V

V
U
'A

X
>J

a/
v̂

dX
cx

X
K
<y

v̂
 iv

vw
<?
y3

X
vv

vv
eA

a c
y/

W
vt

kA
*“' 

- 
i^

gy
X

T
22

22
1*

3
7T

/^
<[

X
yf

<^
/y

vd
i»

oX
K

V
V

b 
fV

W
u 

^O
Lf

iw
V

U
A

V
 C

^t
uÄ

X
kt

fe

-fr 
>̂£,2vco nnpvsqsortfy

^C
V

fC
jrt

tx
y/

x-
7

I
s

Kfy
V,7,3

l
y
X

ĉ
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Û
X

U
>6

 'Ö̂
O

A
V

b
*Y

1

rt

^c
bj

i^
rA

JC
xA

<
/y

c^
dü

O
r (̂

fv
^o

^K
K^

Xü
vv

^\
 ^

d&
ö

<V
/W

 C
^n

/v
\z\

xJ
jt\

AA

-
Ä

 - 4
M

L 
2r

. s S
c

m
W

H
<J

U
L̂

 
st.

 * 3
U

l/r
«e

.
®

«V
.

i.

ff.





7oJul SL

&
QSl'+J^

y
/

y

k* /
■ S

\
\ \

\\

1✓
K \S:

□ -n V/
&v/

V 5* \\\\ \v9
^ ;7~ri ’ •'\' N

r' .

&ä
<? :

4——£

3o

'i i tn
Ö

-------- - ao l" 'S —
v

t>c?

sk' /
;r~^=t^T|s TTo

\ 4~\
r\
.f\

&
■# 4L

sr

2(
2.

0
ir%

4
i cf

^r
rC

W
^-

vw
a

fi
Dk

,̂.r
zz

z
Lz

2

^C
^K

X
a

X
v

v
^ 

'W
'«

'
6^

. JV
o
-u

jo
 • J

/W
w

jA
^.

V
W

’uV
 O

C'
V
uC

/y
cJ

b 
O

LA
A

^v
W

 ^S
-

t̂O
JX

 ■

C
T7

<L
_J

"t
4-

ŜA
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Veröffentlichungen ber ßanbesftunblicfyen ßommiffion beim Äaiferl. Veutfcfyen
©eneralgouoernement 2öarfd)au

Don ^olen
Beiträge 311 einer allgemeinen ßanbesltunbe

9Iuf (5rmtb ber 6tubienergebnijje ber äftitglteber ber £anbesfunbltd)en 
ftommijjton beim ftatferl. 3)eutfcl)en (Seneralgonuentement 2Bar|d)au

gerausgegeben unter ber ^ebattion uon Dr. E. Wunderlich 
Dom ftatferltcf) Deutzen ©eneralgouoernement SBarjdjau

5Jlit 55 lafeltt, 15 harten, 45 2ejtfiguren

2. Auflage im Druck

8*



33eröffentlicf)ungen ber Canbesfcunblicfjert Äommijfton Beim Saiferl. Deutfcfyen

(Beneralgouüernement üöarfdjau

Beiträge jur Polnifcfyen Canbesftunbe
Jlebigiert con Dr. (E. 20 un ber lief)

(5ad)U}i[fen[d)aftltd)e 9Dloitügrapf)ten als (£rgüu3uug 3U111 $aubbud))

3m %vnd b5lo. in Vorbereitung jittb:
1. ©et). Wat ^rof. Dr. g. s-)3f(an3engeograpf)ie oon s43otcit.
2. (Sei). Wat s43rof. Dr. 5t. 2Barjd)auer, (£utjtet)ung uub ©ruitbrife- 

btlbung ber polntfdjen Stabte.
3. s£rof. Dr. g. sJß ax jun., ©ruttbßüge ber Dteroerbreitung in geleit.
4. Dr. 5t. S cf) u 113; Sanbbucf) ber Völferfunbe Polens.
5. Dr. §. s$rae(ent, Stebluugsgeograpfpe Dort sßoleu.
6. Dr. g. 3 e it fc f cf), (Srgebrtiife erbmagnetifdjer Unterfudjuugeu.
7. Dr. (£. 2B uit b e r 11 d), Aufbau urtb £)berfläd)eugejtaltuug bes 

Politiken Diluotums.
8. Dr. (£. 2B u n b e r 11 dj, Regionale Danbesfunbe von $olett.

9teif)e 58
(grür weitere Greife befthmnte (£tn3elfd)rifteii)

Viöfjer erhielten:
1. Dr. (£. 5Bu nb erlief), ©eograpf)tfd)er 23tlberatlas uoit s43oIeit.

1. urtb 2. Auflage.
2. Dr. §. ^raefent, 23tbliograpf)tJd)er £eitfabert für s43oIen.
3. Dr.*3ug. $. ©rifebad), Das poIntjd)e 23auernf)aus.

3m Srurf bsto. tu Vorbereitung ftitb:
4. ^3rof. Dr. SCR. grtebertd)fen, £anbfcf)aften uub Stabte Jätens 

unb Litauens.
5. 53aurat 51. Saget, Stäbtebautidjje Silber aus ^5olen.
6. Dr. 5t. Sdjultj, (£tf)nograpf)ifd)et Vilberatlas non ^olert.
7. Dr. $8. Vranbt, ©eograpf)t{d)er 23tlberatlas ber poIntfd^tDeiferuf(ijd)eit 

©ren3gebiete.
8. Dr. (£. 2ßunb er li d) , £anbesfunbltd)er 5^arteuatlas oou sßolen.

Dte Weifje wirb fortgefe^t-



Veröffentlichungen ber 2önbesftunblid)en Äommiffion beim Äaiferl. Veutfchen

©eneralgouoernement 2Barfd)au

Stelle ©

(5ad)tuif[eitfd)rtftlid)e ©in3elauffäbe)

Visier erfd)i?uen:

1. Dr. ©. V$uitberlid), Qux Sfrage ber polnifcben unb norbbeutfcbeu Vinnen* 
bünen. Qeitfdjr. b. ©ef. f. ©rbf. Ve'rliu, 1916, S. 474 ff.

2. *ßrof. Br. 9JE. griebertd)fen, Die ^ohtifdje ©efellfdjaft für £anbesfunbe. 
Beterin. SMtt. 1916, 6. 459 ff.

3. D. ©eper, Qm 9ttollusfenfauna Voteus. 9tad)rid)t5blatt ber Deutfd)ctt 
9ftatato3oologifd)en ©ef., §eft 2, 1917.

4. Br. £. ^raefent, Das Ouellenmaterial 3ur Veoölferungsftatiftit Polens. 
Qeitfdjr. b. ©ef. f. ©rbf. Verlin, 1917, 6. 245 ff.

5. 3. 91. Sdjols, Veitrag $ur Kenntnis ber Obouateu Polens. 3eitfd)r. f. u>iff. 
Snfeftenbtologie, Vb. XIII, §eft 3—4.

6. 3. V3. Stol3, Drnitbologifcbe Ausbeute ans ^ßolen im Sommer 1916. 3°urnal 
für Ornithologie, 3ulibeft 1917.

7. Br. ©. VSunberlid), Die geontorpbologifcbe ©lieberung oon ^ßoleu. 3^itfd)r. 
b. ©ef. f. ©rbf. Verlin, 1917, S. 269 ff.

8. R. Sid}e, Die flimatifebe ©lieberung Polens, ©benba. S. 276. ff.
9. ©el). 9tat $rof. Br. 3* ^Pcix, Die pflan3engeograpbifcbe ©lieberung Polens, 

©bba. S. 280 ff.
10. *ßrof. Br. 3. ^ax }un., Verfug einer tiergeograpbifeben ©lieberung Polens, 

©bba. S. 284 ff.
11. Br. 91. Sdjulb, ©tbnograpbifcbe ©lieberung oon ^3olen. ©bba. S. 292 ff.
12. Br. §. <praefent, 9lntbropogeograpbifd)e ©lieberung Polens, ©bba. S. 302 ff.
13. Br. ©. SBuitberlid), Die lanbestunbücbe ©lieberung Polens, ©bba. S. 446ff.
14. V. Scbröber, S^toebepflanBen aus bem VSigrpfee bet Suxualfi in ^ßolen. 

Verid)te b. Dtfd). Votan. ©ef. 1917, Vb. XXXV; §eft 3.
15. Vrof. Br. 3. ^3ax jun., Die Verbreitung be$ toilben ilanindjens in 9tuf[ifd)* 

^Polen. 9tatunoiff. V3od)enfcbrift, 16. 3a^)r9- §eft 22.
16. qkof. Br. 3. ^ax jun., Der ilultur3ujtanb Polens in feiner Vebeutung für 

bie Dierroelt. Die 9taturmi[fenfd)aften, 5. 3abrg. 1917, §eft 37, S. 581 ff.
17. oon Vareitborff, ©ntomologifdje 3J0rfcÖungeri in ^loleu. ©ntomologifdje 

Vlätter, 13, 1917, $eft 7—9.

©ine 9teil)e meiterer 9luf[äbe firtb im DrucE 6300. in Vorbereitung.

#BIBUOTEKA^
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