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Eiserne Bolzen im Holzbau.
Voq Prof. Martin P r e u f i  in Breslau. 

n te r  H inw eis  a u f  den  A u fsa tz  in No. 23,
J a h r g .  1921 d e r  „D eu tsch en  Bau- 
z e i tu n g “ k a n n  ich au f je d e  E in le itu n g  
v e rz ic h te n  u n d  geh e  so fo rt au f d ie  Be
re c h n u n g  d e r  e in se itig  b ean sp ru ch ten  
B o lzen  o d e r N ag e l ein. A bb. 1 ze ig t 
d ie  an g en o m m en e  S p an n u n g s-V erte i- 
lu n g , in  d e r  k 0 d en  groB ten  L eibungs-

suchen, die im H eft 10 des Jah rganges 1920, 
Seite 309 des „B auingenieur“ veroffentlicbt sind: 
die N agel zeigten die „ersten  w ahrnehm baren Be-
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B iegung  au ssch lag g eb en d  is t. D iese b e tr a g t z. B. fiir 
/  =  10 cm) ab =  1600 kg/qcm un d  fiir d ie  S ta rk ę  
d =  0,5 1,0 2.0 2,5 3,0 cm

Pb =  26 211 1690 3300 5700 kg
Pi =  1350 1690 2030 kg

In  d iesem  F a li w a re  noch  zu u n te rsu ch en , ob n ich t 
das  M om ent fiir d ie  B o lzenm itte  d as  grofiere  is t.

Vermischtes.
Bekleidete Holzbauten in Westfalen. Hierneben und 

auf Seite 31 des „Holzbau“ sind einige Beispiele bekleideter 
Holzbauten aus W estfalen abgebildet, die in ihrer A rt in 
diesen Landesteilen eine grofie Y erbreitung haben. Das 
W o h n h a u s  d e r  B e r n e r - S t r a B e  31 i n  S c h w e l m

D ieses is t jed o ch  e rh eb lich  k le in e r, nam lich  
og. m =  P  • e =  0,0065 • ko • l2 =  0,0022 • P  ■ l, w o ra u sm a n
20. e =  0,0022 • l findet. (A bb. 3).

Die R ech n u n g en , d ie  h ie r a u fg e s te l lt  w urden , 
konnen  k e in en  A n sp ru ch  d a ra u f  m ach en , d iese  F ra g e  
g e lo s t zu h a b e n : sie ze igen  m eh r d ie  S chw ierig-
k e iten  und  M angel je d e n  V e rsu ch es  e in e r rein  
th eo re tisch en  L o su n g , a is  daB sie  d iese  bese itigen .

N ur p lanm aB ige V ersu ch e  k o n n e n  in  d iesem  F ali 
K la rh e it schaffen . Im m erh in  k a n n  m an  w ohl sagen, 
daB die e rrech n e ten  W e rte  u n te re , a lso  w oh l sichere 
G renzen  d e r T ra g fiih ig k e ite n  geb en . —

gegangenę W ohnhauser des westlichen Teiles der Provinz 
W estfalen auszeichnet.

Auf friihere Zeiten, auf die Zeit des spateren  Barock, 
geht das sehone H a u s  H a r k  o r t  i n  H a r k o r t e n  im 
Kreis Hagen zuriick. Auch dieses is t ein beschiefertes 
Holzhaus. dessen zwei Geschosse auf einem massiven

H a u s  H a r k o r t  i n  H a r k o r t e n ,  K r e i s  H a g e n .

zeigt ein zweigeschossiges Gebaude im klassizistischen 
Stil, dessen breite L agerung durch einen Dreiecks-Giebel 
der Y orderfassade unterbrochen ist. Die regelmafiig an- 
geordneten Fenster, die unter dem Giebel zu einer Gruppe 
vereinigt sind, sind einfach um rahm t und im Erd- wie 
im ObergeschoB mit K lappladen bereichert. Der Haus- 
eingang und zwei Fenster des Erdgeschosses sind durch 
Spitzverdachungen ausgezeichnet. Das Dach ;ist durch 
Gauben belebt. Alle A rchitekturteile bestehen aus Holz. 
Der Aufbau des Hauses besteht aus Fachw erk und ist ver- 
schiefert, Aus dem Grau der Schieferflachen, dem WeiB 
der architektonischen Gliederungen und dem Grim der 
Fensterladen ergibt sich die bemerkenswerte Farbengebung. 
die noch heute so zahlreiche aus der Ortlichkeit hervor-
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Sockel m it E ckquadern aufsetzen und das in der Achse 
aei V orderfassade durch einen D achaufbau ausgezeichnet 
ist, der dem hohen, steden M ansarddach entsprieht. Der 
Lingang ist durch eine reichere U m rahm ung und durch 
ein geschnitztes Oberlicht der T iir ausgezeichnet. Mit ihm 
sind zwei Fenster des Erdgeschosses gekuppelt und er- 

ellen die E ingangshalle. Die Fenster haben Sprossen- 
ei ung und besitzen einen ausgebildeten Sturz. Der durch 
lsenen begrenzte G iebelaufbau tra g t ein dreigekuppeltes 
cnster. Auch hier ist die Fassade durch Klappladen be- 

reichert und auch hier liegt die W irkung  in der Farben- 
symphome: Grau, WeiB und Grim. — 
vr ortschritte im Ingenieur-H olzbau. W ir berichteten in 

• 5 ( es Jah rganges 1922 des „H olzbau" kurz iiber einen



W o h n h a u s  B e r n e r - S t r a f i e  31 i n  S c h w e l m

und spater fortgesetzten  Y ersuche an „H etzer“-K onstruk- 
tionen sind noch n ich t veróffentlieht worden, diirften aber 
bei der beabsichtigten A ufstellung von Normen fiir Holz- 
bauweisen w ertvolle D ienste leisten. D urch eine Reihe von 
Photographien brach te  Ing. Chopard altere und neuere 
,,Hetzer“-Bauten in Erinnerung.

Ing. M. R o ś begriiBt, daB der Holzbau, nach den sehr 
wertvollen D arlegungen Jacksons, in der letzten  Zeit den 
gleichen W eg der E rforschung durch B eobachtungen und 
Versuche eingeschlagen habe, wie seinerzeit der Eisenbau, 
um in der E rkenntn is der w irklichen A rbeitsw eise hol
zerner T ragw erke die technisch richtigere und w irtschaft- 
lich bessere A usnutzung  des M ateriales zu fordern. D ieser 
W eg is t der richtige, aber, wie auch im E isenbau, miihsam. 
und er erfordert Zeit.

Die H olzbauw eise in der Schweiz is t fiir den Eisenbau 
von ganz besonderer B edeutung. D er schweizerische Holz- 
briickenbau in der zw eiten H alfte des XVIII. Jah rhunderts  
weist B auw erke auf, die ais H óchstleistungen der ganzen 
Weit- zu bezeichnen sind. Ais T ragsystem e begegnen wir

die W itterungseinfliisse konnen bei 
W e s t f a l e n .  sorgfaltig durchgebildetenH olztrag-

w erken Abweichungen zwischen Be
rechnung und W irklichkeit verursachen, die groBer sind 
ais die zulassige Inśnspruchnahm e. Statisch unbestim m te 
System e sollten daher im Holzbau gar nicht ausgefiihrt 
w erden. D er schw achste P unk t des H olzbaues liegt aber 
in seinen Verbindung-en.

D er Eisenbau wird heute beherrscht von den Fragen 
der N e b e n s p a n n u n g e n ;  ihnen w enden sich heute 
Theorie, V ersuchspraxis und Ausfiihrung zu. D er Holzbau 
dagegen w ahnt sich frei von solchen Z usatzkraften und 
N ebenspannungen. So behaupte t z. B. Dr. Ing. H. R i t t e r  
fiir die Bauweise K iibler (System  Locher & Cie.) u. a.: 
„Auf diese W eise gelingt es, eine genau zentrische und 
auBerdem auch rein gelenkform ige K notenpunkt-V erbin- 
dung^ z u, erzielen“ und „dadurch das A uftreten  aller N eben
spannungen in den K notenpunkten zu beseitigen“ . Und 
zum SchluB sag t er: „Wie aus vorstehenden Erlauterungen 
ersichtlich und wie bereits einleitend bem erkt, is t es in 
der H auptsache die M oglichkeit einer genauen statischen 
B erechnung aller Teile der K onstruktion , die dem mo- 
dernen H olzbau den groBen Y orsprung gegeniiber den

Vortrag des H m . Dr.-Ing. A. J a c k s o n  aus Stutto-art 
im „Ingenieur- und A rchitekten-V erein“ in Ziirich iiber 
„ F o r t s c h r i t t e  i m  I n g e n i e u r - H o l z b a u " .  An 
den V ortrag schloB sich eine s e h r  b e m e r k e n s w e r t e  
A u s s p r a c h e ,  uber welche die „Schweiz. Bauzeitung" 
in ihrer Nummer vom 25. Marz 1922 N aheres enthalt. Wir 
entnehmen dieser Num m er u. a. das Folgende:

„Ais ers ter R edner wies Ing. C h . C h o p a r d  im All
gemeinen auf die bereits erzielten Erfolge in der Ver- 
wendung des Holzes ais Baustoff hin. E ingehend wurde 
die Entw icklung des von ihm vertretenen  „System 
Hetzer“ besprochen, das u n te r Umgehung jeglicher starrer 
Knotenpunkte — dereń richtige A usbildung ais das schwie- 
rigste Problem im H olzbau zu betrachten  sei — einwand- 
freie Bauwerke zu erstellen gesta tte ; anerkennend wurde 
auf die 1913 von den S. B. B. und dem Schweiz. Eisenbahn- 
Departement durchgefuhrten eingehenden Versuche ver- 
wiesen. Die gleichfalls sehr gtinstigen Ergebnisse der 1919

mehrfachen Sprengw erken (Rheinbriicke Schaffhausen 
1757, 1 =  59 m; Lim matbriicke W ettingen 1778, 1 — 
119 m). biegungsfesten Bogen (ReuBbriicke Mellingen 1794. 
1 =  50 m) und durch Balken yersteiften Stabbogen (Glatt- 
briicke bei O berglatt 1767, 1 — 31 m).

Diese Systeme w anderten am Ende des XVIII. und zu 
Beginn des XIX. Jahrhunderts nach Amerika, wurden dort 
umgebildet und kehrten um die Mitte des XIX. Jahrhunderts 
nach Europa zuriiek, um auf den eisernen Briickenbau be- 
fruchtend zu wirken. Die 1857 erstellte holzerne Rhóne- 
briicke bei la  P laine (Genf) m it 1 =  52 m w eist genau das 
gleiche vierfache N etzw erk auf, wie der 1880 erbaute, 50 m 
w eit gespannte eiserne K erstelenbach-V iadukt der Gott- 
hardbahn.

Die Zeit von 1870 bis 1890 is t ais die Bliitezeit des 
eisernen Briickenbaues in der Schweiz zu bezeichnen. Die 
Uberschatzung der Theorie und eine verfehlte W irtschafts- 
politik w ahrend dieser Periode hatten  starken EinsluB auf 

den N iedergang des eisernen Briik- 
kenbaues. Der Holzbauweise sei das 
in ihren B estrebungen einelMahnung.

In den letzten, insbesondere den 
K riegsjahren wurde der Eisenbau 
fiir den Holzbau vorbildlich; die 
Tragw eite der neueren Holzbauwei- 
sen sind zum Teil getreue, zum Teil 
der Holzbauweise angepaBte Kopien 
m oderner eiserner Tragsystem e, 
dereń Gliederungen und Verbindun- 
gen. Die vielen bem erkensw erten, 
w eitgespannten Holzbauten der 
K riegsjahre,insbesondere inDeutsch- 
land, sind der N ot der Verhaltnisse 
sntsprungen. Eine fast 70-jahrige 
theoretische E rkenntnis und Kon- 
struktions-E rfahrung der Eisenbau- 
weise bot sich dem Holzbau ais reife 
F rucht dar.

Das Holz is t aber im Gegensatz 
zum homogenen Eisen ein sehr he- 
terogener Baustoff. Die groBe Ver- 
schiedenheit des Holzes, ob Spiit- 
oder Friihholz, der gew altige Unter- 
schied der Holzfestigkeit in den 
verschiedenen R ichtungen, sein 
Schwinden und Quellen, die groBen 
Abweichungen des Spannungs-Deh- 
nungs-Diagramm es fiir Zug und 
D ruck, die verhaltnismaBig niedrige 
E lastizitatsgrenze, die Erscheinung 
starkerer,bleibenderD ehnungen und 
nachhaltigerer, elastischer Nachwir- 
kung, die N achgiebigkeit der Holz- 
verbindungen auch gegen Erschiit- 
tem ngen  und StoBe, die rund dop- 
pelt so groBe Durchbiegung hol
zerner Tragw erke gegeniiber eiser
nen, das exzentrische K nicken sind 
Fragen, die bei der Festsetzung der 
groBten zulassigen Spannung und 
des Sicherheitsgrades holzerner 
T ragw erke gebiihrend beriicksich- 
tig t werden mussen, dereń Losung 
aber erheblich verw ickelter sein 
w ird ais beim Eisen. Allein die Ver- 
schiedenheit des Holzm ateriales und
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bisherigen Bauweisen verschafft.“ Und Ingenieur F. M e y e r, 
in der Uberzeugung der zentrischen Stabfiihrung und ge- 
lenkartigen K notenpun ktausbildung bei den Holzbauten 
nach dem System  Kiibler, fiihrt aus: „daB die auf diese 
Weise gebildeten Fachw erkkonstruktionen sich einwand- 
frei berechnen lassen und daB die gemachten Yoraus- 
setzungen am Bauwerk auch nach den eingetretenen De- 
formationen wirklich zutreffen.“ Dem gegeniiber sei aus- 
driicklich festgestellt: Eine genau zentrische und rein ge- 
lenkformige K notenpunktverbindung gibt es iiberhaupt 
nicht und im Holzbau noch viel weniger ais im Eisenbau. 
Der Eisenbau hat im Bestreben nach rein gelenkfórmigen 
K notenpunktyerbindungen ganz schlechte Erfahrungen ge- 
m acht und gewiB wird dem Holzbau, m it einem Baustoff 
zweiter, ja  d ritter Giite, eine noch ungiinstigere Erfahrung 
nicht erspart bleiben. Eine genaue einwandfreie Berech
nung, bei der die gemachten Y oraussetzungen am Bau
werk, nach der eingetretenen Deformation wirklich zu- 
treffen, is t selbst beim Eisen, einem Baustoff von groBter 
GleichmaBigkeit des Gefiiges und tiefgehend erforschten 
Eigenschaften, sehr selten und nur bei wenigen auserwahl- 
ten Bauwerken durchgefiihrt und gleichzeitig beobachtet 
worden, und beim Holz bis heute iiberhaupt nicht in An
griff genommen. Der Holzbau steckt in dieser Beziehung 
heute noch in den gleichen Kinderschuhen, in denen der 
Eisenbau vor 40 Jahren  einherging. Der neuzeitliche frei- 
tragende Holzbau, ais W erk des Ingenieurs, ohne Zweifel 
ein wesentlicher Fortschritt, steht immerhin noch in seinen 
Anfangen; er bedarf noch mancherlei Versuche sowohl im 
Laboratorium  wie besonders an ausgefiihrten Bauwerken.

Die von Dr. Ing. A. Jackson in Vorschlag gebrachte 
zweieinhalbfache Sicherheit holzerner Tragw erke m it einer 
maximalen zulassigen Beanspruchung fiir Holz bis zu 
200 kg/cm 2, erscheint zu gering und weder durch Ver- 
suche noch durch Beobachtungen an ausgefiihrten Bau
werken ausreichend begriindet.

Die asthetisch wohl vorteilhafteste Holzbauweise Hetzer 
mit geleimten Fugen diirfte vorzugsweise auf vollwandige 
Tragsystem e mit nicht allzugroBen Scherkraften beschrankt 
bleiben; auch die Erfahrungen m it dieser B auart konnen 
nicht ais abgeschlossen angesprochen werden.

Nur eine sinngemaB iibereinstimmende Grundlage in 
der konstruktiyen Durchbildung der holzem en Tragwerke, 
in der Abnahme und Bearbeitung des Baustoffes auf dem 
W erkplatz und bei der Aufstellung, nur die Erkenntnis der 
Mangel der Holzbauweise und dereń Behebung werden den 
Ingenieurbauten in Holz im w irtschaftlichen Existenz- 
kampf m it den m assiven Bauweisen und der Bauweise in 
Eisen den richtigen P latz anweisen.

In einer ersten Erw iderung bem erkt Dr. J a c k s o n ,  
daB in W iirttem berg Messungen am fertigen Bauwerk vor- 
genommen worden sind, die die R ichtigkeit der von ihm 
angefiihrten Sicherheitswerte bestatigen; er bem erkt ferner, 
daB ihm fertige Eisenbauwerke m it einer nur ł,8fachen 
Sicherheit bekannt seien.

K ontrollingenieur F  r. H u b n e r  aus Bern betont die 
Schwierigkeit der richtigen Bewertung der verschiedenen 
Holzbauweisen und findet, auf Grund eigener Beobach
tungen, daB der Holzbau und insbesondere der moderne 
Ingenieur-Holzbau, berechtigt sind, weitgehendes Interesse, 
auch seitens der Behorden, zu beanspruchen. Nach seiner 
personlichen A nsicht kann der Holzbau unter gewissen, 
der E igenart des Holzes angepaBten Voraussetzungen in 
statischer Hinsicht hohen Anforderungen mindestens ebeii- 
so einwandfrei geniigen, wie beispielsweise der Eisenbeton
bau. Durch Versuche, die die „Schweiz. Hetzer A.-G.“ in 
der Eidgen. M aterialpriifanstalt ausfiihren lieB, wurde das 
ausgezeichnete elastische V erhalten des Holzes festgestellt.

D er wunde P unk t der Holzbauten liegt in den Ver- 
bindungen, weshalb dereń Ausbildung sich vollstandig den 
Ergebnissen aus w issenschaftlich angelegten Versuchen an- 
passen muB, wobei natiirlich unter Umstanden wirtschaftlich 
gewahnte Systeme sich ais auf die D auer unbrauchbar 
erweisen konnen. Nach Uberzeugung Hiibners bestehen 
un ter den heute gepflegten Holzbausystemen in statischer 
Hinsicht so groBe Unterschiede, daB es vorab ganz allge- 
mein vom Ingenieur-Standpunkt aus erwiinscht ware, Mittel 
und W ege zu finden, die geeignet sind, die verschiedenen 
Systeme nach dem einzig annehmbaren Grundsatz der 
wirklichen Sicherheit zu beurteilen und auf diese Weise 
den Holzbau zu k larer baulicher Ausbildung zu zwingen.

W er den W illen und die O b jek tm ta t besitzt, die Er- 
gebnisse aus einwandfreien Versuchen richtig  zu verstehen. 
der wird einsehen konnen, daB die T ragfahigkeit moderner 
H olzbauten m it einigen K enntnissen iiber Holzfestigkeit 
und m it der verm eintlichen A nlehnung an Bauten aus friihe- 
ren Zeiten bew ahrter Zim merm annskunst durchaus nicht 
gesichert ist, sondern letzten Endes das V erhalten jeder 
einzelnen Yerbindung, ob sie durch Bolzen, durch Leim

N agelung  oder Y erd iibe lung  e rre ic h t werde, das fiir die 
statische^ B ew ertu n g  au ssch lag g eb en d e  Elem ent sein muB. 
H inweise auf a lte  B au w erk e  ahnlicher B auart sind ais Ein- 
w ande auf K ritik  n ich t zu lassig , d en n  friiher konnte man 
m it L eic litig k e it dem  o b e rs ten  G rundsatz im Holzbau, nur 
d u rchaus lu fttro ck en es H olz zu  v e rw en d en , nachkommen, 
w eshalb im A llgem einen bei B au w erk en , die vor mehr ais 
einem M enschenalter e n ts ta n d e n  sind , die bei den modernen 
H olzbau ten  info lge „ S ch w in d en s“ sich e in ste llenden  Neben- 
erscheinungen  ohne B ed eu tu n g  geb lieben  sind.

Friiher konnte man, wenn iiberhaupt Berechnungen 
angestellt worden sind, un ter giinstigen baulichen Verhalt- 
nissen m it niederen B eanspruchungen und niederen Ver- 
kehrsbelastungen rechnen, heute sind un ter dem Druck der 
K onkurrenz alle moglichen E insparungen zu machen, man 
rechnet m it hohen B eanspruchungen und bei Briicken mit 
ganz anders gearteten  rollenden Lasten. Wo bei alten 
Holzbauwerken Bolzenverbindungen angetroffen werden, 
sind Kopfe und M uttem  m it kraftigen  Unterlagscheiben 
versehen, um eine Zerstórung der die Bolzenkraft auf- 
nehmenden Holzfasern zu verm eiden. Nagelungen sind 
bei alten Holzbauten nur zwischen ganz untergeordneten 
Bauteilen vorzufinden. Bei H olzverbindungen ist ais be
sonders w ichtig hervorzuheben, daB den groBen Kraften, 
die sich durch das Anliegen der bei B elastung sich schief 
stellenden Bolzenkopfe seitlich zu den Holzfasern ein- 
stellen, durch kraftige U nterlagscheiben begegnet werde, 
um friihzeitiges EinreiBen der Bolzen schon bei verhaltnis- 
maBig niederen B elastungen zwischen den verbundenen 
Teilen jeder einzelnen V erbindung, sowie das Auftreten 
groBer N ebenspannungen zu verhindern. D a das Holz 
keine sogenannte E lastizitatsgrenze besitzt, gewinnen 
solche N ebenspannungen im H olzbau ganz andere Bedeu
tung, ais z. B. im Eisenbau. H ubner verw eist auf die Yer- 
offentlichung von Ober-Ingenieur A ckerm ann in Kriens 
(„Eisenbau" Nr. 11, 1910). Bei N agelungen is t noch groBere 
Vorsicht geboten, weil Kopfe nu r einseitig vorhanden sind 
und das Schwinden des Holzes die einzig durch Haftfestig
keit bedingte W irksam keit der N agel schw er beeintrach- 
tigen kann. SchlieBlich w ird noch auf die Schwierigkeit hin- 
gewiesen, zuverlassige StoBverbindungen herzustellen.

Hubner ist m it D irektor Ro§ der A nsicht, daB die 
Sicherheiten, wie sie in D eutschland vorgeschlagen oder 
angenommen wurden, zu gering sind, und e r fordert auch 
fiir H olzbauten mindestens die gleichen Sicherheiten, wie 
fiir Bauwerke aus anderen Baustoff en. Versuche und Mes
sungen an fertigen Holz-Bauwerken sollten veranlaBt und 
fortgesetzt werden. Bei den auf V eranlassung der 
„Schweizer H etzer A.-G.“ vorgenom m enen Versuchen hat 
sich gezeigt, daB die E lastiz ita t des Holzes eine ganz aus
gezeichnete ist; die Remanenz ist, auch bei den geleimten 
H etzertragem , sehr klein. Auch zeigte sich die Scherfestig- 
keit in den Leimfugen der des Holzes gleichwertig.

Prof. R o h n  erinnerte dara.n, daB m it d er Entstehung 
und Entw icklung jeder Bauweise eine Reihe von Systemen 
verbunden waren, dereń ausgepragte Merkmale im Lauf der 
Zeiten mehr und m ehr verschw anden; ein Gleiches diirfte 
auch in der Entw icklung der Holzbauweise wieder ein- 
treten. Die AuBerungen zusam m enfassend, muB jedenfalls 
vor allem der gew altige w issenschaftliche F ortschritt der 
B austatik in den letzten Jah ren  anerkann t werden.

Die E ntw icklung der Bahnen und der scharfe Kon- 
kurrenzkam pf notigten die einzelnen Bauweisen, m it groBer 
Scharfe an die D urcharbeitung ihrer wissenschaftlichen 
Grundlagen heranzutreten. Es sei in dieser H insicht auf die 
ausgezeichneten A rbeiten des „V erbandes Schweiz. Briicken- 
bau-A nstalten“ verw iesen und auf die Ziele, die sich die 
kiirzlich gebildete „Fachgruppe fiir Beton- und Eisenbeton- 
bau“ des S .L A . gestellt hat. DaB auch die V ertreter der 
Holzbauweise sich m it dereń grundlicher wissenschaftlicher 
D urcharbeitung befassen, zeigen die heutigen Ausfiihrungen.

W iinschenswert ware, w enn tro tz  dem harten  Konkur- 
renzkampf der einzelnen Bauweisen im Interesse erhohter 
W irtschaftiichkeit der B auwerke eine verm ehrte Anwen
dung zwckmaBiger und richtiger K om binationen yerschie- 
dener Bauweisen erm oglicht w erden konnte.

In seinem SchluBwort fiihrte Dr. J a c k s o n  in Beant
w ortung der gestellten F ragen  u. a. aus, daB in Deutsch- 
land durch amtliche Stellen bereits mehrfache Messungen 
an fertigen Holzbauwerken vorgenom m en w orden sind, und 
hebt, ais fiir die einwandfreie A usfiihrung von Ingenieur- 
Holzbautcn besonders w ichtig, noch die richtige Schulung 
der Aimmerleute und die Schaffung passender maschineller 
E inrichtungen hervor. —
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