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torfmoos – historisches erfahrungswissen 
und neue einsatzmöglichkeiten 
für ein naturprodukt

die untersuchung historischer baukonstruktionen liefert nicht nur informationen 
über vergangene arbeitstechniken, sondern fördert auch materialien zu tage, die 
sich über lange zeiträume erhalten haben. unter realen bedingungen kann hier die 
leistungsfähigkeit regional bewährter baustoffe und baukonstruktionen bewiesen 
werden. unser baukulturelles erbe stellt auch einen langzeitversuch im maßstab 
1:1 dar, in dem erfahrungswissen eingebaut ist, das ursprünglich von Generation zu 
Generation weitergegeben worden ist. ab der mitte des 20. Jahrhunderts ist diese 
tradition abgerissen, und auch im regionalen bauwesen wurden die ursprüngli-
chen, natürlichen baumaterialien durch industrieprodukte ersetzt. 

die abdichtung der fugen historischer holzkonstruktionen erscheint unter 
diesem blickwinkel durchaus von interesse, da heute im marktsegment des ökologi-
schen bauens mit holz nachfrage nach dauerhaften und ökologisch verträglichen 
fugenabdichtungs-lösungen gegeben ist. in so unterschiedlichen historischen 
Objekten wie triftklausen, blockbauten oder holzbooten des salzkammerguts 
findet sich torfmoos (Sphagnum) als fugendichtungsmaterial. 

diese sphagnen dürften damals wahrscheinlich einfach aus lokalen, naturnahen 
mooren entnommen worden sein, während nunmehr seit einigen Jahrzehnten 
die nachhaltige Gewinnung dieses rohstoffes erforscht wird. torfmoose wachsen 
unter natürlichen bedingungen vor allem in saurem bis subneutralem, nähr-
stoffarmem milieu, wie es hauptsächlich in intakten hochmooren zu finden ist.1 
ausschlaggebend für das torfmoos-Wachstum ist allem voran der Wasserspiegel; 
torfmoose können demnach auch in feuchten Wäldern oder auf feuchtwiesen 
wachsen, doch sind sie am häufigsten in hochmooren anzutreffen.2 in nassen na-
türlichen mooren tragen torfmoose als wichtigster torfbilder3 zum Wachstum 

1 maltby 2009, 1058 p.
2 krisai 1999, 25–38.
3 zechmeister 2008, 97–106.
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eines hochmoores bei, welches pro Jahr ca. einen millimeter wachsen kann.4 dies 
geschieht durch das torfmoos-Wachstum selbst, indem die unteren pflanzenteile 
durch neues Wachstum überdeckt werden und sich durch mineralisierung und 
nährstoffimmobilisierung der Oberflächentorf bildet.5 sphagnen sind maßgeblich 
für die bildung von hochmooren verantwortlich und haben seit der letzten eiszeit 
oftmals meterdicke torfdecken gebildet. 

seit einigen Jahrzehnten wird die kultivierung von torfmoosen in soge-
nannter paludikultur (palus – lat. „sumpf, morast“) erforscht. dabei geht es um 
die Wiedervernässung von entwässerten, degradierten mooren, die land- oder 
forstwirtschaftlich genutzt wurden. nach der Wiedervernässung können auf einer 
ehemaligen hochmoorfläche torfmoose aufgebracht und nach durchschnittlich 
vier Jahren geerntet werden (sphagnum farming). nach der ernte wachsen diese 
wieder nach und können nach ein paar Jahren erneut geerntet werden. derzeitige 
untersuchungen in deutschland liefern einen sphagnum-ertrag von durchschnitt-
lich 3 bis 6 t trockenmasse pro hektar und Jahr.6 durch die Wiedervernässung und 
den hoch gehaltenen Wasserspiegel können sphagnum farming-flächen wieder 
kohlenstoff speichern. nachhaltig kultiviertes sphagnum aus paludikultur könnte 
auch in österreich in verschiedenen einsatzbereichen an bedeutung gewinnen. 

die verwendung von moos, dem „mias“ oder „mieß“, wie es im dialekt 
heißt, lässt sich im oberösterreichischen salzkammergut aus schriftlichen Quellen 
schon ab der mitte des 18. Jahrhunderts belegen. der ischler forstmeister mathias 
vasold legte 1768 ein Wörterbuch an, in dem eine vielzahl an fachausdrücken 
erklärt ist. diese handschrift, die Nenn-Wörter7, wie sie der autor titulierte, 
wird im hofkammer- und finanzarchiv zu Wien aufbewahrt. dort finden sich 
drei belegstellen zur moosverwendung beziehungsweise zu moosvorkommen im 
salzkammergut. vasold belegt auch die verwendung von moos beim zillenbau, 
und nennt den arbeitsprozess des fugenabdichtens „miasbällen“, wobei „mias“ 
dialektal für „moos“ und „bälle“ für „zusammenstoßen“8 steht.

Miasbällen, heist, die Zühle fiegen und Schiftungen, mit Mias Beschoppen 
und Verschlagen, damit es Wasser hältig wird.9

„miasbällen“ bedeutet also, die zille zu fügen, deren holzverbindungen mit 
moos auszustopfen und zu verdichten, damit jene wasserundurchlässig werden. 
für die von vasold genannte technik des schoppens der zillen gibt es auch 

4 krebs et al. 2015, 59–70.
5 maltby 2009, 1058 p.
6 Gaudig et al. 2018, 1–30. 
7 vasold 1768.
8 schmeller 1872, bd. i sp. 226.
9 vasold 1768, fol. 1024r.



Torfmoos – historisches Erfahrungswissen  419

zahlreiche belege10 außerhalb des salzkammerguts. das schoppen der zillen 
war offenkundig so bedeutsam, dass die zillenbaumeister an donau und inn im 
deutschsprachigen raum als „schopper“ bezeichnet wurden.11 vasold nennt 
auch ein spezielles behältnis, die schoppzüstel,12 einen aus holzspänen gefloch-
tenen korb, in dem das moos aufbewahrt wurde.

Schoppzüstel, heist, wo der Schifwercker den Mieß darin hat, ist von holz 
Gleich einen böcken13 Korb geflochten.14

vasold liefert aber auch einen hinweis auf das verrottungsprodukt von 
torfmoos, den torf, der im hallamt aussee als brennstoff zur trocknung der 
salzfuder eingesetzt wurde. er nennt dabei eine spezielle moosart:

„Dorff, Ist eine prennende Materÿ Von der Erden, welche Anstatt holz 
Gebraucht werden kann, und in Moosigen orthen wo es Rothen Mieß und 
Löken hat, Gefunden wird, ist mit kleinen Subtillen Würzlen und Feserlein 
Vermischet, und wird beÿ dem Kaÿ£: haalamt aussee, zu abdörrung deß salz 
Nuzlich gebraucht.“15

10 schmidl 2002 u. aber le o. J.. 
11 neweklowsky 1927, 59–68.
12 von italienisch „cesta“ – „korb“. vgl. dazu: schmeller 1872, bd. ii sp. 1159.
13 „bäcker“.
14 vasold 1768, fol. 1024r.
15 ebenda, fol. 1048r.

Abb. 1: Schoppschlögel und Schöppel, manipulations-

beschreibung 1807/1815, Salinen Hauptbibliothek Bad Ischl.

Abb. 2: Schöppel, manipula-

tionsbeschrei bung 1807/1815, 

Salinen Hauptbibliothek Bad 

Ischl.
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eine hervorragende Quelle für den alltäglichen arbeitsvollzug des frühen 
19. Jahrhunderts sind die reich illustrierten salinarischen manipulationsbeschrei-
bungen.16 in einer kolorierten federzeichnung von Jakob sambs aus dem Jahr 1815 
sind dort unter nro. 2417 ein hölzerner schoppschlögel und unter nro. 25 ein 
hölzerner schöppel in auf- und seitenriss dargestellt (abb. 1).

vom zeichner Johann riezinger sind an anderer stelle18 die zillenschopper-
Werkzeuge leicht abweichend dargestellt. der hier axonometrisch dargestellte 
schöppel (fig. 111) ist an seiner vorderkante mit blech beschlagen, um den 
abnutzungsprozess des Werkzeugs hintanzuhalten (abb. 2). der schlögel (fig. 
112) gleicht im Gegensatz zur darstellung von sambs nicht einem hammer, son-
dern einem knüpfel, wie er auch heute noch von bildhauern verwendet wird (abb. 
3). riezinger zeigt in fig. 109 auch ein gebindertes schaff mit holzreifen als 
behältnis für das moos, mit welchen also die fugen zwischen den bodenhölzern 
ausgeschoppt wurden.

bevor das getrocknete moos in die abzudichtenden fugen eingelegt wurde, 
ist es zu einem zopf, einer art dichtungsschnur, versponnen worden. das be-
legt nicht nur der reale befund einer dichtungsschnur in den fugen einer 
blockzimmerung des 18. Jahrhunderts19 (abb. 5), sondern auch ein zeugnis münd-
licher überlieferung: 

in einem interview20 berichtete um die Jahrtausendwende der alte ebenseer 
holzknecht anton steinkogler (vulgo fischer-toni), wie er als kind die alte frau 
daxner auf einem tischgroßen haufen moos sitzen sah. sie drehte dabei etwas 
zusammen, was sich der Gewährsmann nicht so recht erklären konnte. sein eben-
falls anwesender Ähnl, also sein Großvater, erläuterte ihm, dass die frau daxner 
dichtungszöpfe herstelle, welche zur abdichtung der plätten über deren ganze 
länge, dort wo die bretter zusammenstoßen, verwendet werden sollten. es han-
delt sich offenbar um eine tätigkeit ähnlich dem Wolle-spinnen. mithilfe eines 
spritzkruges wurde dabei das moos anfänglich befeuchtet, um das anschließende 
eindrehen der fasern zu einem zopf – das „spinnen“ von mooszöpfen – zu er-
leichtern. Ob dabei eine spezielle moosart, etwa torfmoos, verarbeitet wurde, wird 
aber nicht erwähnt.

16 sambs 1807; mosshammer 1836.
17 sambs 1807, abschnitt 4, lit. c unter nro. 24.
18 ebenda, abschnitt 7.1.7.3.tab Xiii.
19 beringstadel, Gosau, Oö.
20 druckenthaner 2000.
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Abb. 3: Schoppschlögel, manipu-

lationsbeschreibung 1807/1815, 

Salinen Hauptbibliothek Bad Ischl.

Abb. 4: miasschaff, manipulationsbeschreibung 

1807/1815, Salinen Hauptbibliothek Bad Ischl.

Abb. 5: Beringstadel, Gosau, Blockzimmerung 18. Jahrhundert. dichtungsschnur aus 

Sphagnum. Zustand 2017 (Foto: Stefanie mandl).
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a: Då bi[n] i friha zu di[e] Fischer åwigånga, goi, und då bi[n]i eini zu da 
Frau Daxna, des is so a kloa(n)s Muattal g‘wen, de huckt auf an Berig [so 
groß] wie da Tisch...
f: Jå?
a: ... so [auf ] an Haufn Mias is-s‘ ghuckt.
F: Jå?
a: Und i håb ma ned fia-stön kinna, wås des Muatal duad då-da […]. Wås 
duad de? Håt‘s då-då oiwei so umaduma [herumhantiert] […] Såg i zum 
Fischer-Ähnl [...]: „Wås duad då d‘Frau Daxna, d[i]e huckt auf so an Binkö 
Mias und draht då wås zaum?“ Åft håd da Ähnl gsågt […]: „D[i]e måcht des 
fia‘d Plettn!“ Jå sågi, wås fia a Plettn?! „Jå, håd-a gsågt, jå, wo d‘Breeda zåm-
kem[m]an, von Granzling [Schiffschnabel] wegga bis zum Stoia-Ladl [heck-
seitiges Abschlussbrett einer Plätte] z’ruck, wiacht [d]anå[ch] de[r] Zopfm 
eini-bresst, wei[l] wias‘n [ge]bundn håd, is [ j]a des a weng feicht g’wen, wei[l] 
dane[b]m håds jå […] in Spritzgruag g‘håbt …
f: Åwa da Sinn is jå, das‘s [der Moos-Zopf der fertigen Plätte] relativ trockn 
is, und wånns dånn nåss wird, dass es si[e] dån ausdehnt und des å[b]dichtet?!
a: […] G‘spritzt håts we[g]n dem a, wei[l]s jå leichta zum Bindn geht und 
zum Drah[n]

an anderer stelle des interviews21 findet sich ein weiterer hinweis, wie beim 
daxner von alten frauen aus moosflecken die etwa daumendicken zöpfe bezie-
hungsweise stricke aus dem moos gedreht wurden: 

Des is bein Daxna g’we[s]n – und‘ Winta Bebbi, wia-s’ g’hoaßn håm – lauta 
åide Weiwa: D[i]e håmd – Mias – in Mias in Wåid, woaßt eh? – håm-s‘ 
en Mias zåm-gsåm[m]öt, vastehst?, un[d] dahoam håm-s‘ danå[ch] Zopfm 
g’flecht. [...]
[anton erklärt mit Gesten, wie aus den moosflecken eine art strick entstand:] 
Vastehst?, jetz‘ is da Mias-Fleck so lång g’we[s]n, vastehst, wia s[i]e’s åwa-zogn 
håm vo d[i]e Stoa(n), ned? Åiwi a wenig g’spritzt, vastehts, dass ned brechan 
[...], das[s] a Schnua wån [geworden] is, a so wia da Daam. 
Da Blettn-Baua is danå[ch] zu d[i]e Mias-Weiwa gånga, zu d[i]e åidn 
Muaddal: „Geh, håst an Såds22?“ Ned? [...]

Wurde das moos tatsächlich im Wald von den steinen heruntergezogen? – es 
kann natürlich auch sein, dass der fischer-tonerl hier flunkert...23

21 Wie anm. 20.
22 Gemeint wohl: die für die herstellung einer plätte nötige zahl an geflochtenen moos-zöpfen.
23 druckenthaner 2017.
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torfmoos wurde aber nicht nur beim plättenbau, sondern auch bei 
Wasserbauten als dichtungsmaterial eingesetzt (abb. 7). die wasserseitigen 
Wände hölzerner klausen, in denen das Wasser zur holztrift aufgestaut wurde, 
mussten „schopprecht“, also wasserdicht ausgeführt werden. mithilfe eines 
„schoppholzes“ (schöppels) wurden die balkenfugen mit moos ausgeschoppt 
und darüber eine holzleiste genagelt.24

auch die klaustore, durch die das triftwasser schlagartig abgelassen werden 
konnte, waren mit moos gedichtet. bei der ackerklause im ackergraben, ein 
triftbach, der von der schafberg-nordseite zum attersee fließ, ist das detail eines 
schlagtor-flügels mit der abdichtung der stoßfugen dokumentiert (abb. 6).

die historischen konstruktionen weisen durchwegs keilförmige fugen auf, in 
welche moos formschlüssig eingestopft wurde. an der schmäleren innenseite der 
fuge wurde zuerst eine schmale trapezförmige füllleiste, das „miasbeil“25, einge-
fügt, welche verhindert, dass das „mias“ durch die fuge gepresst wird. als nächster 

24 koller 1954,10.
25 „beil, beu“ steht hier in der bedeutung von zusammenstoßen, verdichten. vgl. dazu anm. 8.

Abb. 6: Ackerklause. detail des Schlagtor-Flügels mit der Abdichtung der Stoßfugen. Sichtbar 

sind hier die dreikantleisten (genannt ‚Zaine‘), welche durch eiserne Klammern (genannt Klampferl) 

gehalten werden. Zustand 1986 (Foto: Franz Federspiel).
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Abb. 7: detailschnitt durch die Abdichtung der Fugen von Plätten  

(Zeichnung: Friedrich Idam).

Abb. 8: detailschnitt durch die Abdichtung der Fugen von Blockzimmerungen  

(Zeichnung: Friedrich Idam).
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schritt wurde das zu einem dichtungszopf versponnene sphagnum eingelegt 
und mit hilfe einer breiteren, ebenfalls trapezförmigen pressleiste, dem „zain“26, 
verdichtet. mit u-förmigen klammern, den „klampfeln“, die aus schmiede-
eisenblech ausgeschnitten waren, wurde schließlich der zain fixiert.

im interview27 mit dem fischer toni findet sich auch ein hinweis auf diese 
klammern (klampferl, im dialekt Dlampfadl genannt). 

Un[d] danå[ch] is’s mid Ble[ch]-Dlampfadl ... [fixiert worden]. Å[ll]i fümf 
Zentimeta − [d]es kå(nn)-i da nim[m]a so genau sågn − oda drei Zentimeta 
is a Ble[ch]-Dlampfadl eini-kema: „Tack, tack, tack!“ − håst-a-s’ eini-g’haut 

sobald diese konstruktion mit Wasser in kontakt kommt, absorbieren alle 
konstruktionselemente feuchtigkeit und quellen dabei auf. die Geometrie der 
konstruktionselemente und das Quellverhalten der Werkstoffe regeln auf diese 
Weise selbsttätig den dichtheitsgrad der fuge.

Weit verbreitet war letztlich auch die abdichtung der fugen von 
blockzimmerungen hölzerner hochbauten (abb. 8, 9). hier diente das moos 
aber nicht als abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern als schutz gegen 
zugluft. die lagerflächen der kanthölzer, aus denen die blockwände aufgebaut 
sind, wurden auch „schopprechtn“ genannt und waren so mit dem beil behauen, 
dass an der Wandaußenseite eine schmale keilförmige fuge entstand, die später 
mit moos oder „Werch“ gedichtet werden konnte.28 in den „fuaßkränzen“, den 
steinernen sockeln der almhütten, wurden die fugen der trockensteinmauern 
ebenfalls mit moos ausgestopft.29 

im schulautonomen ausbildungszweig „restauriertechnik“ an der htbla 
in hallstatt wurden im rahmen eines maturaprojekts die technisch bauphy-
sikalischen eigenschaften von sphagnum30 untersucht. dabei zeigte sich, 
dass sphagnum bei einem klima von 20 °c und 65 % luftfeuchtigkeit eine 
ausgleichsfeuchte von 18,3 % (standardabweichung 0,4 %) einnimmt. dieses 
klima führt bei holz zu einer ausgleichsfeuchte von etwa 12 %.31 die deutlich 
höhere ausgleichsfeuchtigkeit ist auf den speziellen zellbau des mooses zurück-
zuführen, welcher das hohe Wasserspeichervermögen der pflanzen ermöglicht. 

26 „zain“ bedeutet ursprünglich „rute“ beziehungsweise dünnes, langes holzstück zum korbflechten: 
schmeller 1872, bd. ii sp. 1128.

27 Wie anm. 20.
28 stadler 1984, 72.
29 ebenda, 71.
30 für die versuche wurde sphagnum verwendet, das von der paludikultur torfwerk moorkultur 

ramsloh, deutschland, freundlicherweise zur verfügung gestellt wurde.
31 niemz 2017, 73.
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durch die großen, wasserspeichernden hyalinzellen sind torfmoose in der lage, 
große mengen Wasser zu speichern.

torfmoos wurde bis zum darrtrockenen zustand getrocknet und dann in Wasser 
bis zur maximalen Quellung gelagert. dabei vermag das moos im durchschnitt 
das 14-fache seines trockengewichts an Wasser aufzunehmen und es tritt eine be-
deutende volumsvergrößerung ein. dieses verhalten wäre für fugen an Gebäuden 
im alpenklima sehr interessant, da die im sommer vermehrt auftretenden hohen 
relativen luftfeuchtigkeiten zu einer erhöhung der ausgleichsfeuchte des 
mooses und einem damit einhergehenden aufquellen führen. durch den trägen 
feuchtehaushalt von natürlichen Wandmaterialien (holz, lehm, ziegel) würde 
dieser zustand bis weit in die heizsaison hinein anhalten. das stark hygroskopi-
sche moos könnte auch potentiell anfallendes kondensat in den fugen während 
des Winters puffern und aufgrund seiner diffusionsoffenheit die abtrocknung 
nach außen beschleunigen. 

besonders relevant für die verwendung als thermische fugenabdichtung ist die 
Wärmeleitfähigkeit von torfmoos. diese wurde im rahmen des maturaprojektes 
für verschiedene rohdichten ermittelt. es zeigte sich, dass die Wärmeleitfähigkeit 
bei einer dichte von 50 kg/m3 lediglich 0,036 W/(m*k) beträgt, was mit jener 

Abb. 9: Wimmeralmhütte auf der Zimnitz, Bad Ischl. detail der Abdichtung der Fugen. Zustand 

2017 (Foto: Thomas Nussbaumer).
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Abb. 10: Fensterschnitt mit moosabdichtung und birkenteergetränkten  

Fugenbändern (Grafik: Angelika Wimmer).
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Abb. 11: Wassertropfen auf einem mit Birkenteer imprägnierten 

Baumwollgewebe (Foto: Angelika Wimmer).

Abb. 12: modell einer massiven Holzwand mit Fenster, die montagefuge ist mit 

Torfmoos abgedichtet (Foto: Angelika Wimmer).
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von mineralwolle32 bzw. polyurethanschaum33 vergleichbar ist. damit wäre das 
dämmvermögen des mooses den rezenten fugendämmstoffen ebenbürtig.

das torfmoos wurde mittels einer speziellen form zu mooskeilen verpresst, 
mit welchen die bauanschlussfuge eines fensters abgedichtet werden kann (abb. 
10). die einschlägigen montagenormen für holzfenster verlangen eine wind- 
und schlagregendichte abdichtung der montagefuge außen und eine dampf-
dichte ausführung derselben an der innenseite. hier wurde, im unterschied zu 
den rezent verwendeten kunststoff-dichtmassen und kunststoff-klebebändern, 
nach einer auf natürlichen materialien basierenden lösung gesucht. es konnte 
gezeigt werden, dass es möglich ist, baumwollgewebe mit erhitztem birkenteer 
zu tränken und damit ein hydrophobes material (abb. 11 und 12) herzustellen, 
welches für die innenabdichtung der montagefuge geeignet ist. Werden die mit 
teer imprägnierten stoffe einer hitze-nachbehandlung unterzogen, saugt das 
baumwollgewebe den teer verstärkt auf. das imprägnierte Gewebe wird dadurch 
dampfdiffusionsoffener, ähnlich einem Gore-tex-material, und ist damit für 
die außenabdichtung gut geeignet. allerdings verliert das material durch diese 
nachbehandlung auch einen teil der schlagregendichtheit und daher wird in 
diesem bereich weitere forschung notwendig sein, um den normanforderungen 
Genüge zu tun.

mit der hier vorgestellten erhebung des erfahrungswissens, einer naturwissen-
schaftlichen untersuchung der eigenschaften von sphagnum, den möglichkeiten 
des ökologisch nachhaltigen sphagnum farmings und der entwicklung – aus heu-
tiger sicht – rationeller baudetails sollte ein erster schritt zur Wiedereinführung 
dieses historischen dichtungsmaterials gesetzt werden.

für die hilfreiche unterstützung und die hinweise auf wertvolle historische 
Quellen sei an dieser stelle frau dr. karin hochegger (bad mitterndorf ) und frau 
mag. Jasmin karer (Wien), den herren dr. kurt druckenthaner (traunkirchen), 
di franz federspiel (bad ischl), thomas nussbauer (bad ischl) und ing. Walter 
schnöll (bad Goisern) unser herzlicher dank ausgesprochen.

32 0,030–0,050 W/mk.
33 0,022–0,029 W/mk.
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