
P A U L S KUNDZINŚ (Riga). 

EINIGES LIBER D1E DACHKONSTRUKTION BEI LETTISCHEN 
VOLKSBAUTEN. 

Bis in die ziueite Halfte des 19 Jahrh. ujeist die Bauweise des letti-
schen Volkes eine einheitliche Entiuicklung aut, de reń Eigenart bedingt 
ist durch die Gebundenheit an die bodenstandigen Baustoffe und die 
Selbstandigkeit bei der raumlichen und technischen Losung der Bauauf-
gaben. Erst der Ubergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft, 
der sich um die Mitte des 19 Jahrh. vollzog, brachte grundlegende Ver-
anderungen und Neuerungen mit sich, denen die. bestehende Bautradition 
nicht mehr standhalten konnte. Bis zu dieser Zeitgrenze sind die letti-
schen Volksbauten fast ausnahmslos im Blockbau errichtete Holzhśiuser, 
bei de reń Herstellung selten ein anderes Werkzeug ais das Beil ange-
uuandt morden ist. 

Ein einheitliches Prinzip des Aufbaues ineisen auch die D a c h e r 
auf, melche sich auf diesen Hausern erheben: es sind durchweg freitra-
gende. S p a r r e n d e i c h e r , die auf dem oberen Balkenkranz aufgeklaut 
sind und d e r e ń Seitenscbub auf Ankerbalken iibertragen wird (Abb. 32). 
Letztere sind mit iiberstehenden Enden zwischen den zwei obersten Bał-
ken der W a n d verzahnt. 

Der Entstehung nach ist diese Art des freitragenden Sparrenmerks 
auf einen primit iven Bautypus zuriickzufuhren, der sich in Lettland aus 
fruhgeschichtlicher Zeit bis zur Gegeniuart erhalten hat. Es handelt sich 
um ein Kochhaus, das den namen „naminś" , d. i . „Hausche i r ' (d im. von 
„ n a m s " = Haus) fiihrt und in Form eines Stangenzelts errichtet wird . 
Der tragende T e i l dieses Baus besteht aus armdicken Rundhólze rn , die 
gegeneinander geneigt in die £ r d e gesteckt merden und dereń obere En
den paarmeise oder zu dritt verbunden merden. 

Diese Bauten meisen meist kreisformigen Grundriss auf, der einen 
konischen Aufbau tragt (Abb. 33). Die meitere Entiuicklung hat jedoch dazu 
gefiihrt dem Raum die Form eines Rechtecks zu geben, mobei dann die Trag-
konstruktion des Daches im Prinzip den Aufbau des „namins" wiederholt. 
Es gibt mandlose Bauten dieser Art, bei denen sich die Konstruktion un-
mittelbar auf den Erdboden stiitzt (Abb. 34). Z u ihrer eigentlichen Entfal-
tung gelangte jedoch diese Konstruktionsmeise, nachdem sie ais D a c h 
auf einen i m Rechteck gefiigten Blockbau gesetzt murde. 

So lasst es sich auch hier verfolgen, mie das Zelt zum Dach luird, 
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^ b b . 32 . Freitragendes Sparrendach mit 
Ankerba lken . Kreia Bauska. 

was schon anderiueitig dargelegt und 
auch liber die Bauweise in Polesie 
uberzeugend nachgewiesen isti). 

W a s die F o r m der Dacher an-
belangt, so weist dieselbe bei den 
lettischen Volksbauten ziuei Fiauptty-
pen auf: das Walmdach und das Sal-
teldach. 

Bei Nachpri ifung der Bedingtheit 
und Verbrei tung dieser Formen lasst 
sich erkennen, dass dabei eine Bezie-
hung zuni M a t e r i a ł der D a c h d e -
ckung besteht und d.tss dieses seiner-
seits von geographischen und wirt-
schaftlichen Faktoren abhangig ist 
(Abb. 37). Die Walmdacher finden 
sich in maldarmen Gebieten mit gu-
tem Boden fur Kornbau, ino Stroh 
re ichl ich vorhanden mar, ebenso auch 

n Landstrichen mit i ippigem Schilfujuchs (Abb. 36). Es ist einleuchtend, dass-
der W a l m die gegebeneForm fur die Eindeckung mit diesen Material ien ist, 
denn es mird dabei die Bildung eines Daches erreicht, das Nasse und W i n d 
mógl ichs t uienig Angriffstellen bietet. Das typische D a c h der Waldgebiete is-
das Satteldach. Kurzschindeln und Eisennagel, mit denen sich jede beliebige 
Dachform eindecken lasst, maren friiher nicht im Gebrauch. Die H o l z ' 
eindeckung bestand meist aus mógl ichs t langen gespaltenen Legschindeln-
die v o m Gemicht eines darauf ruhenden h ó l z e r n e n Gitterujerks an die 
tragende Dachkonstruktion gedriickt wurden (Abb. 38). Diesem System 
der Bedachung entsprechen die r e c h t i u i n k l i g e n Flachen des Sattel-
daches, mogegen die t r apezfórmigen des Walmdaches s ich zu dieser A u s 
fiihrung nicht eignen. A u c h lassen sich die Grate des letzteren mit Leg-
schindeln nicht masserdicht abdecken.-

Untersuchungen zeigen, dass Vera'nderungen in der mirtschaftlichen 
Lage auch friiher nicht selten einen Wechse l i n der Ar t der Dachb i l -
dung herbeigefiihrt haben. So lasst sich feststellen,- dass nach den ver-
kehrenden Kriegen des 16 und 17 Jahrhunderts und insbesondere nach 
dem Nordischen Kriege, beim Wiederaufbau hauptsachlich Ho lz zur Dach-
deckung venuandt morden ist. Selbst i n Gebieten des Ackerbaus war 

' ) Z . D m o c h o u j s k i , Sprawozdanie ze studjów nad po lesk iem budownic twem d rzew-
nem. B iu le tun Hist . Sztuki i Kultury. R . 111, str. 311-334. W a r s z a w a 1934/5. 
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A b b . 33. Kochhaus — Stangenzelt. 
Hreis Y a l m i e r a 

A b b 34. Rechteckiges Dachhaus. 
hreis Ya lmie ra . 

7 1 



A b b . 35. Zelłdach auf niedrigen Blockiuanden. 
Kreis Liepaja . 

man gezwungen auf das tech-
nisch vol lkommenere Stroh-
dach zu verzichten, mei l ailes 
Stroh der sparlichen Ernten 
zur Bereitung des Dunges ver-
mandt mui'de. Ahnl ich mar die 
Lage bei der Neuanlage von 
Wirtschaften: so mird aus 
dem Jahre 1783 berichtet, dass-
an e inemOrt gegen 1000 Hek
tar jutiger Boden urbar ge-
macht ujorden ist, mobei a l l e 
darauf errichteten Gebaude 
Legschindeldacher erhalten 
haben, die sich jedoch ais so 

unvoIlkommen ermiesen haben, dass schon nach 30 bis 4oJahren diese 
Bauten zugrunde gegangen sindi). 

W e n n in Gebieten friiherer Wahndacher solch eine ziuangslaufige 
Veranderung der Deckmeise eintritt, luird meist die traditionelle W a l m -
form beibehalten, indem nur das Stroh von der Legschindel ersetzt mird.. 
Doch ist auch das Umgekehrte zu beobachten. Es gibt Gebiete, w o 
jetzt das mit Stroh gedeckte Satteldach meitverbreitet ist, so z. B. in Lat-
gale, der ostlichen Provinz Lettlands, die heute recht maldarm ist, da das 
meiste Land unter dem Pflug steht. Bi ld l iche Darstellungen der Sied-
lungen dieses Gebiets aus dem 18 Jahrhundert zeigen dagegen, dass da-
mals noch das Legschindeldach mit dem Belastungsgitter darauf anzu-
treffen mar. (In den stadtischen Siedlungen gibt es noch jetzt mit 
Langschindeln gedeckte Dacher). Es ist mohl anzunehmen, dass sich h i e r 
die Trądi t ion des friiheren Holzdaches ausurirkt, dessen Ursprung s ich 
vom primitiven sat te lfórmigen, mit Holz gedeckten Schutzdach, resp. 
Dachhaus herleiten lasst. 

Betrachtet man das Dach ais integrierenden Bestandteil des Block-
baus, so ersieht man, dass ein Wahnclach den geschlossenen Błock, de r 
aus vier Wanden gleicher H ó h e besteht, restlos umschliesst und allseit ig 
ebenmassig bedeckt. Das Satteldach dagegen bildet Giebeldreiecke, die mit 
einer W a n d in Blockverband ohne Hilfskonstruktionen nicht geschlossen 
merden kónnen . In lettischen Volksbauten findet man daher viele Be i -
spiele, mo diese Giebelteile offen gelassen sind, sei es bei Bauten ohne 

1) H a g e m e i s t e r , Sinnas par Drustu draudses basnizu. 1838. p . 27 . 
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Decke (z. B. Heuscheunen, Abb. 30), oder auch bei Hausern mit fester, 
gut isolierter Deckenkonstruktion (Badstuben, selbst Wohnhausern). 

Ais erster Schritt zur Schliessung des offenen Giebels kóimen die 
Beispiele angesehen luerden, bei denen das Giebelfeld mit Flechtiuerk 
aus Zuieigen, Ruten, Stangen, Stroh u. ahnl. ausgefullt ist. Die Bei
spiele mit verbretterten Giebeln gehoren einer recht spaten Zeit an, denn 
gesagte Bretter kamen erst in der zweiten Halfte des 19 Jahrh. in wei-
teren Gebrauch und die bis dahin bekannten gespaltenen und mit dem 
Beil geglatteten Bretter waren fiir diesen Ziueck ein zu wertvolles Ma
teriał. 

Giebelwande in Blocktechnik trifft man in mehreren konstruktiv 
verschiedenen Ausfiihrungen an. Es handelt sich dabei in erster Linie 
darum, die iibereinanderliegenden Rundholzer (meist sind diese mit einer 
Langsrille an der Unterseite versehen) im vertikalen Aufbau feslzuhalten. 
Dieses geschieht durch aussere Verkeilung (siehe Abb. 39), innere Ver-
diibelung, Befestigung and den Dachsparren u. a. Alle diese Mit lel kónnen 
jedoch der Giebelwand nicht die organische Verschmelzung mit dem 
Blockbau in ein zusammenhangendes Ganzes geben, mas sonst fiir die 
iibrigen Tei le desselben bezeichnend ist (Eckverbande, Dachvorspriinge 
Anker- und Deckenbalken u. s. UJ . ) . Denn den lettischen Bauten fehlen 
die P f e t t e n , welche sonst im Blockbau den Giebelwanden die notige 
Versteifung geben und gleichzeitig einen innigeren Verband mit der Dach-
konstruktion herbeifuhren. Zum Vergleich sei erwahnt das reichhaltige Ma
teriał an Pfettendachern aus der finnischen, skandinavischen und auch 
slawischen Volksbaukunst. 

Einen dem Prinzip nach zineckgerechten Verband der gegeniiber-
stehenden Giebehuande ergibt die in der lettischen Volksbaumeise bei 
Gebauden geringer Lange haufig angewandte Metodę die Enden der 
Dachlatten in den Fugen der Giebelwandbalken zu verklauen (Abb. 4.0). 
Diese Konstruktion komint hauptsachlich bei Speichern und Vorratshau-
sern (lett. „kle ts") vor, IDO sie eine geuusse Sicherheit geiuahrt gegen 
das Eindringen Unbefugter durch das sonst nur geringe Sicherheit bie-
tende Dach. Es unrd sich hier ujohl urn eine Relikterscheinung han-
deln der andermeitig (auch in Polen)') anzutreffenden Konstruktion, bei 
der ein Nebeneinander starker Rundbalken, die der Dachschrage folgen, 
in festem Verband mit den Giebelmanden dem Blockbau auch einen 
oberen raumlichen und konstruktiven Abschłuss gleicher fester Art giebt. 
Soviel mir bekannt, ist diese Bauweise bei den Nachba rvó lke rn auch 

1) Z . D m o c h o w s k i . Sprawozdanie ze studjów nad po l . bud . drz. ryc. 18. 
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meist bei Vorratshausern anzutreffen, 
woraus zu ersehn ist, dass auch hier 
die Sicherheitsgrun.de gegen Einbruch 
ausschlaggebend gewesen sind, luobei 
gleichzeitig eine vorziigliche Stabili-
sierung der Giebelkonstruktion erreicht 
tuorden ist. 

Freind ist den Iettischen Bauten 
eine Lósitng, bei der das Dach ganz 
oder teihueise die D e c k e des Rau-

Abb. 36. Allsettig getualmtes Strohdach. m e s bildet (vgl. luiederum Skandina-
K r e i s C e s i s - vien, Finnland, Polesie) ')• Die Decke 

ais warmehaltender Raumabschluss 
tuird vom Letten immer ais selbstandiger Konstruktionslei l in Form einer 
Horizontaldecke ausgebildet, die meist auf den Ankerbalken des Daches 
ruht, bismeilen aber auch eigene Deckenbalken hat. 

Es pflegt selbst vorzukommen, dass eine solche Decke, die beson-
ders fest konstruiert und mit einer Lehmschicht bedeckt ist, ganz ohne 
Dach belassen mird (z. B. bei Badstuben, da d e r e ń Dacher leicht in Brand 
geraten). Ein inleressantes Beispiel dieser Ar t aus dem friihen Mittelalter 
ist bei den Ausgrabungen des Iettischen Burgberges zu Rauna zutage ge-
fórdert: dort bestand die Decke eines g rósse ren dachlosen Raumes (einer 
Ar t Unterstandes) i m Inneren der Burg aus ziuei Schichten kreuzmeise 
ubereinandergelegter Balken, die mit Birkenrinde und einer starken 
Schicht Lehm bedeckt maren. In diesem Fali mi rd diese Baumeise s ich 
mohl in erster Linie Feuer- und Kampfsicherheit zum Z i e l gesetzt haben 2- 3). 

Bei der Betrachtung der Her-
stellungsmeise einiger bei den Ietti
schen Volksbauten ófters vorkom-
mender Dachdeckungsarten, wahle ich 
ais erste das S t r o h d a c h , mei l dieses 
das technisch vol lkommenere ist und 
in der Ar t und Weise seiner Herstel-

/////// 5ATTEU)ACHER m n g a u f s e n r friihe Zeiten hiesiger 
... TT . . . ... , Kultur zuruckgeht. Diese Annahme 

A b b . 37. Kartogramm der Walmdacher 0 

(dachy brogoiue) und der Satteldacher stiitzt sich auf die technische Analyse 
(dachy szczytome). 

') Z . D m o c h o ui s k i , Spraiuozd. ze studjóiu nad p o l . bud . drz., ryc . i s a . 
2) P . K u n d z i n s ,Tan isa kalna atraktas celtnes. P i e m . Valdes Materiałukrajumi I V ; l . i g 2 f ! p . 4 8 . 
3 ) P . K u n d ż i n s , Dzivo jama rija Latvi ja . Acta U n i v . Latyiensis , A r c h . fak. ser. I, 7 . 1 9 3 4 ^ . 4 7 0 . 
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A b b . 38. Satteldach mit Legsschindeldeckung. Kreis Ta ls i . 

der Bedachungsarten, die Resultate archaologischer Forschung, Angaben 
aus der Folklore u. a. 

Die alteren noch anzutreffenden Beispiele der Strohdacher in Lelt-
land weisen folgende Einzelheiten auf. Die Dachlatten, resp. Stangen, 
welche die Strohdecke tragend auf den Sparren ruhen, sind an letztere 
weder angenagelt noch angepflockt, sondern mit Weidenzuieigen a n g e -
b u n d e n. Es gibt mehrere Methoden das Bindematerial um Sparren und 
Dachlatte zu schlingen u m einen Verband zu erzielen, der die Dach-
haut mit der Tragkonstruktion móglichst fest vereint. Bei eorgfaltiger 
Herstellung entsteht dabei ein wohldurchdachtes und systematisch aus-
gefiihrte Geflecht (Abb. 41). Doch kann keine der Losungen ein allmah-
liches Herabgleiten dieses Geflechts und mit ihm der Dachhaut langs 
der Sparren verhiiten. Daher mird dafiir gesorgt, dass die Dachdecke 
am unteren Sparrenende einen festen Halt erhalt. Das geschieht in jun-
gerer Zeit durch einen kraftigen Pflock, der in das Sparrenende hinein-
getrieben mird. In alteren Beispielen merden jedoch zu diesem Zmeck 
besonders ausgebildete Sparren benutzt: der Sparrenbaum mird im Walde 
nicht vom Stamm gefallt, sondern meist in moorigem oder sandigem Bo-
den so aus der Erde gebrochen, dass am Stamm ein Wurzelhaken be-
stehen. bleibt, der bei weiterer Bearbeitung einen miderstandsfahigen 
Sttitzpunkt fiir das <Lattengitter ergibt (Abb. 42J. Haufig fusst auf diesem 
Wurzelhaken auch das Ende einer Stange, die quer auf die Dachlatten 
uber die Sparren gelegt und an diese gebunden mird um einen noch 

75 



A b b . 39. Heuscheune mit e inem offenen G i e b e l . Kre is T a l s i . 

innigeren Verband zu erzielen. Fast ausnahmslos ist diese Stange dann 
anzutreffen, menn die Dachlatten nicht mehr angebunden sind, sondern 
auf Diibel aufgelagert werden, die keilartig in einen Spalt des Sparrens 
getrieben sind. In diesem Fali fallt der Stange die Aufgabe zu die Dach -
haut gegen inneren Winddruck widerstandsiahig zu machen. 

Ein weiterer Schritt bei der Belattung des Daches war die A n w e n -
dung von Holznageln, mit denen die Latten an die Sparren angepflockt 
wurden. Das geschah erst seit 2 — 3 Menschenaltern, ais sich der Z i m -
mermansbohrer zum Handwerkzeug des Bauern gesellt hatte. Bei dieser 
Konstruktionsmeise, wie auch spaterhin bei der Anwendung von eiser-
nen Nageln, kamen natiirlicherweise der Wurzelhaken, der ihn ersetzende 
Pflock, sowie auch die Windstange in Wegfal l . 

Das Aufdecken und Befestigen des Strohes am Lattengeriist ge-
schieht folgenderweise: das Stroh w i r d mit den Ahren gegen den First 
in gleichmassige Lagen ausgebreitet und mit einem geriffelten Brett auch 
in der Richtung zum First ausgeglichen, worauf dunne Stangen in der 
Richtung der Latten dariibergelegt werden. Mit Birkenreisern oder W e i -
denruten werden dann diese Stangen durchs Stroh h indurch an die Latten 
gebunden, wodurch das Stroh festgehalten w i rd . D ie nachste Strohschicht 
breitet man dann so dariiber, dass diese Stangen verdeckt werden, und 
nur bei alten verwitterten D a c h e m kommen sie wieder zum Vorsche in . 
In besonderer Art w i r d die erste Strohlage an der Dachtraufe ausgebil-
det, indem Schauben in bestimmter Weise um die Dachlatten gekniipft 
werden. Der First erhalt keine betonte Ausbildung, er w i r d meist nur 
durch eine Lage Flachsschafen und Kiesschiittung gesichert. In einigen 
Gebieten (meisi sind es solche, die heftigen W i n d e n ausgesetzt sind) .wer
den auf den First holzerne Dachreiter gesetzt (Abb. 46), die biswei len unter-
einander noch mit Stangen verbunden sind. D a der First einer der emp-
findlichsten Teile der Strohdeckung ist, so hat auch in dieser Beziehung die 
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Walmform, dank des verkiirzten Firstes, beim Strohdach ihre Begrundund. 
Erwahnung verdient noch die Ausbildung der Walmenden. Bei den 

alteren Dachkonstruktionen ruerden die Gratsparren mit dem letzten 
Sparrenpaar am First nicht in einem Punkt vereinigt, sondern sie ruhen 
auf einem Querholz, das nahe an den oberen Enden der Firstsparren 
befestigt ist. Es mird dabei eine Verbindung im urspriinglichen Sinn die-
ses Wortes hergestellt, indem das Querholz und den Sparrenenden mit 
Weidenruten zusammenbunden merden. So entsteht an den Firstenden 
ein Element in Form eines vertikalen Dreiecks, das bisujeilen gleichzei-
tig mit dem Dach eingedeckt mird, óf ters dagegen offen bleibt. Diese 
Offnung dient dann bei Gebauden mit offenem Herdfeuer oder Rauchofen 
ais Rauchabzug, bei Wirtschaftsgebauden dagegen der Entliiftung des Dach-
raumes. Es verdient Beachtung, dass die Gratsparren meist nicht auf die 
Ecken des Blockbaus gesetzt merden, sondern dass man mit ihnen ein-
menig abriickt um die Strohdeckung meicher ausrunden zu konnen. Der 
Dachaufbau bezeugt dadurch deutlich den Baugedanken des primitiven 
Rundzelles in Stangenkonstruktion (Abb. 43). 

Bei den mit Stroh gedeckten Satteldachern kommt ein dem Walm-
dach fremdes Problem hinzu: die Aufgabe der Dachhaut an den Giebel-
seiten einen merkgemassen Abschluss zu geben. Die Windfedern, wie 
sie in neuerer Zeit aus gesagten Brettern hergestellt merden, hat man 
frilher, ais man dazu Bretter spleissen und mit dem Beil glatten musste, 
ujenig angemandt. Dagegen begegnet man anderen Versuchen, den Schutz 
der Dachkąn ten auch ohne sie zu e rmógl ichen (Abb. 44). 

Das Materiał der L e g s c h i n d e l d a c h e r , die gespleisste Langschin-
del (lett. „ luba") , wurde meist aus astfreiem Ktefernholz, seltener Fichten-
holz hergestellt. Bei Gebauden geringer Ausmaasse (Kochhausern, Bad-
stuben) geniigte oft eine Schindellange fiir jede Dachseite. Bei grósseren 
Gebauden versuchte man mit zmei, hochstens drei Langen auszukommen. 
Ais Tragmerk dient die Sparrenkonstruktion und Lattung, mie sie vom 
Strohdach bekannt ist. Die Wurzelhaken oder Aststiimpfe ') an den Spar
renenden spielen dabei eine meit michtigere Rolle, ais beim Strohdach. 
D a sie bedeutend starker beansprucht merden, sind ihre Ausmaasse sehr 
kraftig und nur in spaterer Zeit tritt bei ihnen eine Degeneration ein. 
Diese zeigt s ich darin, dass die Wurzelhaken ais kurze Einzelstucke ne-
ben Sparren gemohnlicher Art in den oberen Wandbalken eingeklaut 
merden um die gleitende Dachlast aufzufangen (siehe Abb. 39). Es sei 
hier ermahut, dass in einigen Gebieten Lettlands der Wurzelhaken, mei
cher im Hausbau auch zu anderen konstruktiven Ziuecken angemandt 

A . B i e l e n s t e i n , D i e Holzbauten der Letten, 1907. p . 26. 
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mird, die Bezeichnung „kakaża" fiihrt. 
I Es ist ujohJ anzunehmen, dass dieses 
i Wor t gemeinsamen Ursprungs mit 

der Bezeichnung „ k o k o s z u n a " in Po
lesie ist. V o m Bootsbau lassen sich 
diese Teile der Iettischen Hausbauten 
aber mohl nicht ableiten, mie das fur 
Polesie in Erwagung gezogen mird, 

. ,: da sie hier eine ganz ausgesprochen 
konstruktive Funktion erfiillen. Al ler -
dings findet man minkel- und bogen-

,| fórmig gemachsene Holzteile auch 
O K I hier bei der Herstellung von Boten 

A b b . 40. Giebe l in Blockbau mit einge- verwandt, doch lasst sich dasselbe in 
spannten Dachlatten. Kre i s Valmiera . weit grosserem Masse auch von Ar-

beits- und Hausgerat sagen. 

Auf das Dachgeriist merden bei sorgfaltiger Ausfuhrung mindestens 
zmei feste Schindelschichten gelegt, zmischen die eine Lage Birken- oder 
Fichtenrinde gebreitet mird, um eine moglichst masserdichte Dachhaut 
zu erzielen. Diese Schindeln merden in ihrer Lage vom Druck eines 
schmeren Gitterwerks festgehalten, das aus einzelnen Tei len frei zusam-
mengesetzt ist, semen Halt aber in den Wurze lhaken der Sparrenenden 
hat. Auf diese mird zuallererst langs der Traufkante des Daches ein 
Holz gelegt, das somohl den Schindeln ais auch den Stiitzbalken 
des Gittermerks ais Fuss dient. Wei ter kommen horizontal gelagerte 
schwere Druckholzer auf jede Uberdeckung der Schindelenden, dazwi-
schen aber haufig noch Druckstangen oder kreuzmeis gelegte Schindeln , 
die eine mógl iche Verschiebung in der Dachdecke verhindern sollen. 
W a r dadurch die Aufgabe erftillt ohiie Pflock und Nagel die Dachhaut 
am Dachgeriist festzuhalten, so entstand dadurch andrerseits eine Kon-

struktion, die der Anforderung auf 
schnelles und sicheres Ablei ten des 
Regen- und Schneemassers durchaus 
nicht entsprach. 

Mit al l seinen technischen Man-
geln ist das Legschindeldach i n der 
Iettischen VoIksbaukunst ein Zeugnis 
der trtiben Zeiten mirtschaftlichen 

Abb . 41 . Strohdeckung mit ange- Tiefstandes, ais s ich voIIkommene-
bundenen Dachlatten. Kreis Ya lmie ra . re Dachdeckiingen nicht herstellen 
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Abb . 42. Sparren mit Wurze lhaken . 
Kreis Cesis. 

liessen (Abb. 45). Sobald jedoch diese Móg-
lichkeit eintrat, umrde es durch das Stroh-
dach verdrangt (Abb. 46) und nur fiir 
einige besonders waldreiche Gebiete ist es 
das typische geblieben. Dieser Umstand hat 
seinen Ausdruck dort auch in einigen 
Ortsnamen erhalten, die durch eine Zu-
sammensetzung mit dem Wor t „ luba" ge-
bildet sind (z. B. Lubana, Lubeja, Lube-
zere u. a.). Es geht uiohl auch daraus 
hervor, dass das Legschindeldach an die-
sen Orten etmas eigenartiges uiar, mas 
abiuich gegen die im Lande vorherrschende 
Bedachungsiueise. 

Da zum Spleissen der Schindeln sich nur gerade und astfreie Stam-
me eigneten und fur die Unterdeckung eine grosse Menge von Baumrinde 
verbraucht wurde, ist auch die Veriualtung des Landes bestrebl geiuesen 
die Dachdeckung mit Legschindeln einzuschranken. So verbietet die 
Forstordnung v. J . 1696 i m Herzogtum Kurzenie die Herstellung solcher 
„Lubbendache r " . 

Die beschriebenen Legschindeldacher sind nicht die einzige bei den 
Letten bekannte Art der Holzdacher. So ist z. B. aus alteren Berichten zu 
ersehen, dass friiher Dacher hergestellt murden, bei denen ais wasserab-
leitendes Materiał ausschliesslich Baumrinde diente, die dann entweder 
mit einer Reihe in der Richtung der Sparren nebeneinander gelagerter 
Stangen beschwert uiurde, oder eine Schicht Torf, Erde, Soden ais Bela-
stung erhielt. 

Die a r c h i t e k t o n i s c h e Ausbildung der Dacher zeigt den in der 
lettischen Volksbaukunst vonuiegenden Zug zur einfachen klaren Ge-
schlossenheit: Dachausbauten und Dachanbauten sind uberaus selten an-
zutreffen. D ie Dachneigung bildet wie bei Stroh-, so auch bei Holzda-
chern mit der Horizontalen einen W i n k e l von 4 5 0 oder etiuas darunter. 
Es hat sich noch bis heute die Tradit ion erhalten bei der Zurichtung 
der Sparren fiir gemisse Gebaudebreiten die H ó h e des Daches gleich 
der halben Breite zu bemessen, abziiglich „e ines Fusses" (30 cm.). 

Beliebt sind meite Dachuberstande an den Eingangsseiten der Ge-
baude und besonders bei den Darrhausern (lett. „rija"). die ausser der 
Darre zum Trocknen des ungedroschenen.Getreides auch noch die Tenne 
enthalten. Oft reichen da die Dachvorspriinge fast bis zum Erdboden 
herab und dienen dann zum Unterbringen von Getreide, Stroh und Ge-
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Abb. 43». 
A b b . 43a und b. W a l m d a c h mit Strohdeckung. Kre i s V a l m i e r a . 

rat. Beim leichten Strohdach sind diese Dachiiberstande freitragend ge-
staltet, mobei dann um die Eingangstiiren das Dach Ausschnitte erhalt 
(Abb. 46). Das grosse Eigengemicht des mit einem Druckgit ter versehe-
nen Legschindeldaches bedarf dagegen bei grosserer Vorkragung beson-
derer Pfostenstiitzen. 

Die Dachgestaltung der mit Stroh gedeckten Vorratshauser (lett 
„klets") erfreut durch vielgestaltige Variationen i m Wechse l der Grund-
formen der Dachiiberstande. 

Dekorativen Schmuck findet man in reicher Fulle an den gekreuzten 
Enden der Bretter, die beim Walmdach den Firstabschluss u m das offen 
bleibende Rauchloch bilden, beim Satteldach dagegen in ganzer Lange 
die Giebelkanten bedecken. Oft liegen diesem Schmuck sinnbildliche 
Darstellungen zugrunde. Schmuckend mirkt auf dem First die Reihung 
von Dachreitern, die auch ais Einzelform gestaltet merden. Gleichfal ls 
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A b b . 4 5 . Legsschindeldach um 1800 im 
Kreise Va lka (nach Huhn) . 

-Abb. 44 . Ausb i ldung des Giebelrandes 
eines Strohdaches. Kreis Rezekne. 

sind bisweilen die Wurzelhaken ais 
Zujeckform sorgfaltig ausgebildet. Dass 
sie ornamental geschmiickt worden sind, 
wie das i n ' Polesie vorkommt, ist bis 
jetzt nicht beobachtet morden. Darin 
lasst sich eher eine Ubereinstimmung 
mit karelischen Bauten erblicken, bei 
denen einige Teile der Holzdacher reich 
verziert sind, die Wurzelhaken dagegen 
ohne Ornament belassen werden 1). Auch 
in Skandinawien, uio bei den Dachem 
die Konstruktionsweise mit Wurzel—und 
Aststiimpfen sehr verbreitet ist, sind 
diese Elemente nur ais Zujeckform aus
gebildet 2 ' 3 ) . 

Den reichen Sageschmuck.der an den 
Dachem im ostlichen Gebiet Lettlands 
auftritt, hat der Lette von seinem slavi-
schen Nachbar in jiingerer Zeit iiber-
nommen*). 

1) Y . B I o m s t e d t und S u x d o r f F, Karelische 
Bauten, 1900. p . 126, t. 36, 37 , 4 3 . 
2) S. E r i x o n , Fiihrer durch Skansen, 1 9 2 5 . p . p . 

13) 4&, 5 3 . 64, 1131 t 29 -

' ) N o r s k e b y g d e r.Vest-Agder I [ . T a b . X X V I I I , 3 . 
4) D i e Abbi ldungen sind entnommen: N : 33, 34 , 
35, 39 , 4 1 , 44, 45 — den Sammlungen d. A r c h i -
tektur-Fakultat der Universitat Lettlands; N : 3 2 , 
46 — den Sammlungen des Denkmalamts Lett
lands (Piemineklu Valde) . 
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A b b . 46. Strohdach mit Dachrei tern. Kreis Ces is . 

[PAULS KUNDZINŚ] 

D A C H Y W B U D O W N I C T W I E L U D O W Y M Ł O T W Y 

S T R E S Z C Z E N I E 

Budoumictujo ludu ło tewskiego wykazuje rozwój nacechowany użyr 
ciem miejscomych mate r ia łów budowlanych i samodzie lnośc ią w rozwiązy 
waniu zadań konstrukcyjnych i przestrzennych aż do po łowy X I X w., do 
chwil i gdy, w związku z przejściem od gospodarki naturalnej do p i en iężne j , 
nie dały się u t rzymać tradycyjne formy wieńcówki , wykonywanej samym 
toporem. Swoista konstrukcja dachu polega na skasowaniu rozpiera jące
go działania krokwi , wspartych bezpoś redn io na zrębie , przy pomocy be-
lek-kotew, wpuszczonych w zrąb pod samym oczepem (ryc. 32). W y w o d z i s i ę 
ten dach krokwiowy zapewne z »naminś« — domku, p r zeważn ie kszta ł tu 
namiotowego, s tożkowego (ryc. 33) i m nas t ęps twie przystosowany zos ta ł 
do planu czworobocznego (ryc. 34), a wreszcie podniesiony z z iemi na 
czworobocznej w i e ń c ó w c e (ryc. 35). 

Znane są 2 odmiany dachu (ryc. 37): 1. brogowy — szyty s łomą lub 
trzciną (ryc. 36), rozpowszechniony przemażnie w strefie bezleśnej , odporny 
ns wiatr i opady i — 2. szczytowy dwuspadowy—typowy dach o k o l i c 
zalesionych, kryty drzewem: dranicami, p rzyc iśn ię tymi specjalną kra tą 
również d rewnianą (ryc. 38). Jako zjawisko w t ó r n e pojawiały się formy; 
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»mieszane« tj. dachy dujuspadoiue, kryte słomą i brogome, kryte 
drzemem (np. po mojnach XVII i XVIII w. w okresie nieurodzajom zboża). 
Piermotne szczyty były otwarte (ryc. 39), nas tępn ie zasłaniano je pleceniem 
słomą; zabijanie meszło m użycie w poł. X I X U L , gdy rozpowszechni ły 
się deski tarte. W budynkach niezbyt długich, np. świn iach — »klets«, 
stosowano również szczyty w i e ń c o w e (ryc. 39) i umacniano je w po
zycji pionowej (ryc. 40) , zapuszczając k o ń c e łat, w braku pła twi nie sto
sowanych na Łotwie. Górna os łona cieplna zawsze wys tępuje poziomo 
ako strop z polepą, niekiedy nawet z pominięc iem dachu właściwego 
wykopal iska budowl i obronnych bezdasznych w Rauma). 

Strzecha umocowana jest przy pomocy pomys łowego plecenia do łat 
k rokwi (ryc. 41), a zapobiega się jej ześlizgiwaniu przez użycie krokwi 

wycinanych z pni wraz z korzeniem p ros topad łym, który daje opór (ryc. 42). 
Ten sposób konstrukcji dachu zaczął zanikać w związku z użyciem koł
ków drewnianych dla przytrzymania łat, gdy rozpowszechn i ł się świder , 
2 — 3 pokolenia wstecz. 

Na szczególną u w a g ę zasługuje sposób związania krokwi w dachu 
brogowym (ryc. 43), w ostrzyku, na końcach kalenicy, gdzie powstaje 
niekiedy dymnik otwarty oraz zabezpieczenie szczytowych krawędzi 
strzechy od porywania przez wiatr, gdy deski tarte nie były jeszcze roz
powszechnione (ryc. 44). 

W dachach krytych dranicami hakowate krokwie musiały być więk, 
szych r o z m i a r ó w i dopiero w późniejszej dobie degeneracji przyjmują 
postać k ró tk ich wstawek (ryc. 39), zwanych „kakaża" , który to wyraz 
zapewne pozostaje w związku z „kokoszyną" poleską. 

Ciężka kratownica, obciążająca pokrycie dranicowe, tak niekorzystna 
w sensie odprowadzania o p a d ó w (ryc. 45), pochodzi z czasów gospodar
czego zacofania, k tó re nie dopuszcza ło doskonalszych rozwiązań tech
nicznych; ustąpiły też stopniowo dachy drewniane — s łomianym (ryc. 46) 
zwłaszcza, że administracja krajowa zainteresowana była w ochronie lasów-
które wyniszczano na dobieranie w y s o k o w a r t o ś c i o w y c h pni bezsękowych 
na dranice („luba") i oga łacan iem drzew z kory, używanej do uszczelnia
nia, a nawet jako ca łkowi te pokrycie. 

Dachy ło tewsk ie posiadają bry łę zwartą, spokojną, nachylenie połaci 
bliskie 45O lub nieco więce j . Niekiedy w budynkach gospodarczych opa
dają one nisko ku z iemi , . tworząc otwarte wystawy lub zamknię te schowki 
(ryc. 46). 

Dekoracja d a c h ó w rozwija s ię na w ia t rówkach szczytów i dymnikom 
oraz koźl inach kalenicowych. Analogii można się d o p a t r y w a ć w budo
wnictwie ludów Skandynawii , Finlandii i sąs iadów s łowiańsk ich . 

83 


	bhsk37 - 0071
	bhsk37 - 0072
	bhsk37 - 0073
	bhsk37 - 0074
	bhsk37 - 0075
	bhsk37 - 0076
	bhsk37 - 0077
	bhsk37 - 0078
	bhsk37 - 0079
	bhsk37 - 0080
	bhsk37 - 0081
	bhsk37 - 0082
	bhsk37 - 0083
	bhsk37 - 0084
	bhsk37 - 0085

