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DAS W A C H SE N D E HAUS
VON S T A D T B A U R A T  D R .-IN G . M A R T IN  W A G N E R

Y o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g  : D e r S ta d tb a u ra t v o n  B e r lin  D r . - In g .  M a r t in  W a g n e r  k a t  dem  M a g is tra t 
soeben einen V o rsch la g  v o rg e le g t, de r v o r  a lle m  d ie  B e r lin e r  B a u w ir ts c h a ft w ie d e r in  G ang b r in g e n  w i l l .  E r  g la u b t 
durch eine besondere A r t  d e r B e b a u u n g  s ta d tis ch e n  V o rs ta d tb o d e n s  75 000 B a u a rb e ite m  w ie d e r B e sch a ftig u n g  geben zu  
konnen, daneben so li d u rc h  R e p a ra tu ra rb e ite n  an  A lth a u s e rn  eben fa lls  eine g ró fie re  Z a h l v o n  B a u a rb e ite m  w ie d e r 
E rw erb sm og bchke it gegeben w e rd e n . A u c h  de r B a u in d u s tr ie  w iird e n  d a m it  neue A u ftra g e  zuflieC en. W ir  haben H e rm  
D r. W agner gebeten , zu  d iesem  T h e m a , n a m e n t lic h  au ch  zu  d e r A r t  d e r F in a n z ie ru n g , in  de r D B Z  se lbs t s ich  zu  
auBern, u n d  geben seine A u s fiih ru n g e n  n a chs teh end  w ie d e r. S ie  b e hand e ln  n u r  das K e m s t i ic k  des P lanes, losge lost 
von den besonderen B e r l in e r  Y e rh a ltn is s e n , d a h e r a n w e n d b a r au ch  a u f d ie  w e ite re  ba u licb e  E n tw ic k lu n g  andere r G ro fi-  
stadte. Es s te l l t  e ine ra d ik a le  A bsage an das b ish e rig e  S ys te m  d a r, das uns aus de r K r is e  n ic h t  he raus fuh re n  k a n n . 
Es w ird  e in  n e ue r W e g  g e ze ig t, u m  sie zu  u b e rw in d e n . W ird  m a n  ih n , a lle n  W id e rs ta n d e n  zu m  T ro tz , d ie  s ich  ih m  
entgegenstellen w e rd e n , b e sch re ite n  ? J e d c n fa lls  is t  e r u n te r  den zah lre iche n  in  le tz te r  Z e it  ve rtre te n e n  G edanken ais 
ein p o s it iv e r V o rsch la g  e ing ehe nds te r P r i i fu n g  w e rt .  —-

Obgleich uns heute von allen Seiten klargemacht 
wird, daB wir nach dem Kriege sehr arm  geworden 

sind, konnen wir es uns doch leisten, ein Funftel 
aller arbeitsfahigen Mitglieder der deutschen Yolks- 
gemeinschaft dauernden Feiertag zu gewahren und 

diese Dauerferien iiberdies auch noch m it 800 bis 
900 Mark pro Kopf Unterstiitzungen und m it 500 bis 

600 Mark Steuerausfall zu bezahlen.

Ich bin nun zwar der festen Uberzeugung, daB 

wir uns diese unfreiwilligen Ferien im  Produktions- 

prozeB auf die Dauer n ic h t  leisten konnen, eben 
weil wir arm geworden sind. Ich bin aber anderer- 
seits der Meinung, daB dem deutschen Yolk die 

Erkenntnis dariiber vorenthalten wird, daB sein 
ganzer Produktionsapparat bereits auf den F iin f-  

s tunden tag  eingestellt ist und daB man alles tun 

miisse, um die Hindemisse aus dem Wege zu 
raumen, die sich der Durchfiihrung des Fiinf- 

stundentages in den Weg stellen. Die Rationalisie- 
rung der Produktion und der Produktionsstatten 

konnen wir nicht mehr riickwarts drehen. Die Ma- 

schinen haben eine sichtbare und eine noch weit 

groBere u n s ic h tb a re  Arbeitslosigkeit geschaffen, 

die sich heute nur noch hinter Kurzarbeit, Kartell- 

preisen und Zollen versteckt halt, die aber eines 

Tages m it voller W ucht hervorbrechen wird. Aus 
dieser wirtschaftlichen Lage hat der Baumarkt die 

Fo lgerungen zu ziehen. Und diese Folgerungen 

erscheinen mir keineswegs in  einem pessimistischen, 

sondern im  Gegenteil, in  einem o p t im is t is c h e n  
Lichte, wenn ich wirtschaftsgeschichtliche Ent- 

wicklungen nicht m it dem ZeitmaB von Wochen 

und Monaten messe.

Hatten wir heute ein Wirtschaftssystem, das vom 

Wohle des Ganzen aus planmaBig dirigiert wird,

dann ware der deutsche Baumarkt langst m it einer 
Umsiedlung von Wohn- und Betriebsstatten im 
Sinne einer einheitlichen Zusammenfassung der 
Produktionskrafte m it dem Ziele der Minderung der 
Selbstkosten beauftragt worden. Da wir aber eine 
solche einheitliche Wirtschaftsplanung zur Zeit noch 
nicht haben, werden die Auftrage fiir die Um
siedlung und Umlagerung der Produktionsstatten 
(mit dem Risiko der Investierung groBer Fehl- 

kosten) erst sehr viel sp a te r  erfolgen.
Der r a u m lic h e n  Umlagerung der Krafte lauft 

aber die z e it l ic h e  Umlagerung parallel, die den 
Achtstundentag zu dem F iinfstundentag macht 

und dauernd menschliche Arbeitskraft fiir neben- 

berufHche Arbeiten frei stellt.

Es ist darum  ein Gebot der Stunde, daB 
sieb das Siedlungswesen auf diese Ent
w icklung einstellt und Wohntypen schafit, 
die freie Arbeitskraft m it volkswirtschaft- 
licbem  wie individual-wirtscbaftlichem 

Nutzen bindet.

Ein solcher Wohntyp —unter mehreren — wird 

auch das von mir von neuem angeregte „wach- 

sende H au s “ sein, das in der Theorie wie in der 
Praxis von einzelnen Kollegen schon seit Jahren 

behandelt worden ist.
Warum haben wir dem „wachsenden Haus“ — im  

wahrsten Sinne des Wortes — den Bo den zu be- 

reiten ?
Nachdem die Reichsregierung seit zwolf Jahren 

Wohnungspolitik betrieben hatte, entdeckte sie 

plótzlich, daB die Reichsgrundsatze und die Reichs- 

mittel den deutschen Baumarkt dazu verleitet 

hatten,
„an  dem Bedarf“  vorbeizubauen.
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Und so entstand die Idee der „Kleinstwohnung“ , 
die von allen Wohnungspolitikern — nur nicht vom 

Reich — abgelehnt wurde, weil sie die te ue rs te  
Wohnungseinheit ist, die je gebaut wurde und weil 
sie einen sozial wie wohntechnisch gleich schlechten 
Wohnungsstandard auf 100 Jahre hinaus ve rew ig t 
hatte. Dieser fertigen und unveranderbaren Kleinst- 
wohnung fiir 100 Jahre stellten nun einige Kollegen 

„das wachsende Haus“ entgegen, das im  Preise 
wohl dem derzeitigen Lebensstandard naher 
Hegt, das aber jedem s te igenden  Lebensstandard 

durch weiteren An- und Ausbau angep aB t 

werden kann.

Diese aus der Not der Zeit erwachsenen Yoraus- 
setzungen fiir den Kleinwohnungsbau kommen zu- 

gleich zwei anderen Notstanden unserer Zeit ent
gegen: der Arbeitslosigkeit und der Kapitalarmut. 

Das wachsende Haus ist von Natur aus ein „er- 

spartes“ Haus, fiir das die Anzahlung wie die Ab- 
zahlung von dem Inhaber laufend eingespart werden 

muB.

Dieser Wohntyp ist darum  im  starksten 
MaCe kapitalbiłdend und verdient schon 
aus diesem Grunde die besondere Fiirde- 

rung der óffentlichen Iland .

Das wachsende Haus laBt sich aber in  seiner 
Idealitat nur ais ein P lanum haus  verwirklichen, 
das rings von Gartenland umgeben ist, in dem freie 
Arbeitskraft in volkswirtschaftlich wichtiger Be- 
tatigung gebunden werden kann.

Derartige Hauser waren im  Preise der Kaufkraft 
der arbeitenden Bevolkerung naherzubringen, ohne 
daB besonderes offentliches Kapitał hierfiir auf- 
gebracht zu werden braucht.

Das Kernliaus m it 25 qm  Wohnfłaehe 
diirfte einen Gesamtpreis von 5000 M ark 
und eine Monatsmiete von 30 M ark nicht 

uberschreiten.

Der Boden ist von der Stadt zu maBigem Erbbau- 
zins zur Verfiigung zu stellen. Die Anliegerkosten 

sind auf ein MindestmaB einzuschranken. E in Teil 
der Baukosten ist m it etwa 800 Mark

aus den M itteln der Erwerbslosenfursorge

zu entnehmen, wenn feststeht, daB durch den Bau 
eines Hauses eine Arbeitskraft in volle Beschafti- 
gung kommt. Der gróBere Teil der Baukosten (etwa 
50 bis 60 v. H.) sind

ais Hypothek von privaten oder ofient- 
lichen Bausparkassen auizuhringen,

die sich dem Bau dieser wachsenden Hauser ganz  
besonders anzunehmen hatten. Der Rest muB durch 
ein E ig e n k a p ita l  gedeckt werden, das in Hohe 
von etwa 10 v. H . Yoraussetzung fiir jede Finanzie- 
rung sein muB.

Im  Gegensatz zu anderen Landern (Belgien, Eng- 
land, Amerika) haben die deutschen H ypo theken-  

banken den Kleinhausbau vollig yernachlassigt und 
dieses Arbeitsfeld nach der Inflation den „Bau- 

sparkassen“ iiberlassen. Die Erfahrungen, die wir 

m it Bausparkassen in der letzten Zeit gemacht

haben, diirfen uns nicht hindern, gegen ihre Kinder- 

krankheiten anzukampfen und die Bausparkassen 
auf eine wirtschaftlich gesunde Grundlage zu stellen.

Das wachsende Haus wird aber auch dem 
Architekten, dem Ingenieur wie dem Bauunter- 

nehmer besondere te ch n isch e  wie kom m erz ie lle  
Aufgaben stellen. Ich mochte glauben, daB dieser 
Haustyp fiir den verstarkten Absatz erst dann in 

Betracht gezogen werden kann, wenn 80 bis 90 v. H. 

seines Wertes zu W e rk s ta tta rb e it und nur 10 bis 
20 v .H . zu S tando rta rb e it geworden ist. Das 
Kernhaus vertragt wirtschaftlich kein Einraumen 

und Abraumen einer Baustelle m it Baustoffen, 
Maschinen und Riistzeug.

Das Ilaus mul.? in  der Fabrik oder in der 
W erkstatt verladefahig hergestellt, m it 
einem Lastzug transpoi‘tiert und am  Stand- 
ort an einem Tag fertig aufgestełlt werden 

kónnen.

Aus dieser unabweisbaren Forderung heraus ergibt 
sich das Baumaterial wie die Baukonstruktion der 
wachsenden Hauser, fiir die nur bewahrte Baustoffe 
verwandt werden kónnen und die von erstrangiger 
Q u a lita ts a rb e it sein miissen. Haben wir es doch 

hier nicht etwa m it primitiven Wohnlauben oder 
m it „Ersatz“ -, „Not“ - oder ,,Behelfs“ -Wohnungen, 
sondern m it v o llw e r t ig e n  H e im s ta t te n  zu tun, 
die nur den einen Nachteil und den einen Vorzug 

haben, daB sie geldlich wie zeitlieh „auf Stottem“ 
erbaut werden^

Das deutsche Baugewerbe wird bei der Heraus- 
arbeitung dieses Haustypes beweisen miissen, daB 

es noch Detailkonstrukteure und Techniker der 
W e rk s ta t t  hat, die einen solchen Bau auf den 
Millimeter durchkonstruieren und ihn werkstattreif 
machen konnen. Wie jeder Massenartikel, so ist 
auch das wachsende Haus k e in  P roduk tions-  

a r t ik e l f iir  h a n d w e rk lic h e  B e tr iebe . Vielmehr 
glaube ich, daB diese Aufgabe nur von einem GroB- 
u n te rn e h m e n  bewaltigt werden kann, das iiber 
reichliches Kapitał verfiigt und sich die neben- 
gewerblichen Betriebe fiir ganz bestimmte Kon- 
struktionen dienstbar machen kann.

Der Gewinn dieses Unternehmens wird — wie bei 
Ford — aus dem groBen Umsatz, dem kleinen 
Nutzen und — aus dem Urquell allen Reichtums: 
der Beseitigung iiberfliissiger Fehlkosten geschopft 

werden, an denen im  Baugewerbe auch heute noch 
kein Mangel ist. Aber neben dieser produktions- 
technischen Verbiłligung des „wachsenden Hauses‘Ł 
muB auch seine K o m m e rz ia l is ie ru n g  verfolgt 

werden, die das Haus erst zu einer leicht abnehm- 

baren Ware macht und die auch jedem Kaufer 

dieser Ware die Garantie bietet, daB er sich die 
anwachsenden Bauteile spater zu gleich giinstigen 
Bedingungen erwerben kann. Der Absatz eines 

K e rn  hauses muB durch ein besonderes Spar- und 
Kreditsystem auch zu der spateren Bestellung eines 

Ansatzliauses fiihren. A uf dieser Grundlage ent- 

steht dann das „Yersand“ -Haus, das sehr wohl 
geeignet sein wird, dem. stagnierenden deutschen 

Baumarkt einen neuen Impuls zu geben. —
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EINFAMILIENHAUS J. B. IN LEIPZIG
ARCHITEKT KU RT P A E C K E L M A N N , LE IP Z IG  •  7 A B B ILD U N G E N

B lick  in d ie  D ie le

Das Haus m it seinem fur Stadtverhaltnisse 

auBergewohnlich groBen Garten liegt an stillen 
WohnstraBen unweit der Elster, in dereń Nahe 
sich auch die herrlich gelegenen Sportplatze des 

Leipziger Sportklubs befinden. Die Hauptraume 

des Hauses sind nach Siiden und Osten orientiert. 
In langer Yorbereitung vor Beginn des Hausbaues 

wurde der Garten in  groBe Flachen aufgeteilt, 

terrassenformig gestaltet und unter sorgfaltigster 

Pflege zu seltener Schónheit gebracht. Der Stadt- 

wald im Hintergrund m it alten Baumbestanden 

bildet einen natiirlichen hoffentlich immer blei- 
benden AbschluB.

Zur auBeren Gestaltung des Hauses ware zu 
sagen, daB die Fassaden in  farbigen Oldenburger 

Klinkern im  hollandischem Format verblendet, das 
Dach in silbergrauem Schiefer gedeckt, die Fenster,

Gesimse, Rinnen und Fallrohre graublau, die Gitter 
braunrot gestrichen wurden. Das Bruchstein- 
mauerwerk der Terrassen, die auBeren Garten- 

treppen, Plattenwege und Stiitzmauern bestehen 
aus r5tlichem Weserbruchstein.

Im  Innern des Hauses befinden sich im  Erd
geschoB Halle, Wohnzimmer, Herrenzimmer, 

Speisezimmer, gedeckte Terrasse und die dazu 
gehorigen Nebenraume. Das ObergescboB birgt 

die Wohn- und Schlafzimmer der Sohne, die Bader, 
Fremdenzimmer und ein besonderes ApaTtement 

fiir die Eltern. Im  DachgeschoB, durch eine be

sondere Nebentreppe zugangig, liegen die Haus- 
mannswohnung und Personalraume. Billardraum, 

Waschraum, Trocken- und Biigelraum, Garage, 

Heizung und Yorratsraume befinden sich in  dem 

ausgedehnten UntergeschoB. —
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DAS VERWALTUNGSGEBAUDE 
DER ELEKTRIZITATS-GES. FULDA A.-G. IN FULDA

A R CH ITEKT: A D . H . A S S M A N N , B D A , F R A N K FU R T A . M . •  7 A B B ILD U N G E N

M itte lte il d e r  F ro n t m it  
E in g an g

Die Piane fiir den hier abgebildeten Bau wurden 

durch einen Wettbewerb unter den in Hessen- 
Nassau ansassigen selbstandigen Architekten er- 

langt. Der 2. Preis und die Ausfiihrung fielen dem 

Architekten Ad. H . A B m a n n , Frankfurt a. M., zu.
Das Bauwerk schlieBt eine Liicke am Kaiserplatz 

in Fulda. DieschlichteFormensprache des AuBeren 

fiigt sich dem vorhandenen Platzbild gut ein. An 

der Ecke der BahnhofstraBe war wegen des wach- 

senden Yerkehrs ein Zuriicksetzen des Gebaudes 

vorgesehen. Der Architekt umging diese Bedingung, 

indem er in  das ErdgeschoB eine Arkadę bis zum 

angrenzenden Haus des Biirger-Yereins einschob 

und beide Gebaude in  dieser Weise verband.

Das Gebaude enthalt: im  ErdgeschoB moderne 
Ladenraume und Biiros, im  I., I I .  ObergeschoB und 

DachgeschoB die Yerwaltungsraume der Gesellschaft 
sowie Beamtenwohnungen, im  UntergeschoB be- 

finden sich Lagerraume der Laden, sowie Garderobe- 

und Ankleideraume fiir die Angestellten.

Das innere Tragwerk des Gebaudes besteht aus 
einer Eisenkonstruktion vom Keller- bis Dach

geschoB. Die auBeren Wandę sind Backsteine, das 

Dach ist Holzwerk, die Dachflachen sind m it 

Schiefer gedeckt, samtliche Rinnen und Abfallrohre 

sowie die Dachgaubendacher und iibrigen Flach- 

dacher sind in  Tecuta ausgefiihrt. Die Schaufenster- 

anlage ist aus Bronze, die auBeren Wandflachen im
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A rk a d ę  am  K a is e rp la tz

VERWALTUNGSGEBAUDE DER ELEKTRIZITATS-GES. FULDA A.-G. IN FULDA

ErdgeschoB sind m it geschliffenen Kalksteinplatten einmal unter dem Hauptgesims eingebaut. Ais 
bekleidet, die dariiberliegenden Wandę der Ge- Fufibodenbelag ist im  Parterre Eichenparkett, in 
schosse haben weiBen Terranoyaputz. Die Fenster den iibrigen Geschossen Linoleum verwandt. Die 
erhielten schmale Kunststeinumrahmungen. Innenausstattung ist den heutigen Zeitverhaltnissen

Die Biiroraume sind nur durch Glaswande ge- und ihrem Zweck entsprechend in einfachen 
trennt, um  eine leichte Ubersicht iiber samtliche schhchten Formen gehalten, ais Anstriche sind nur 
Raume zu ermoglichen. Das Haus besitzt eine lichte Tone verwandt, die Wandflachen in den 
Warmwasserheizung, elektrische Akten- und Lasten- Biiros haben Salubrabekleidung. Nur das Haupt- 
aufzuge, automatische Femsprech-, Licht-, Ruf- treppenhaus hat einen Wandsockel aus deutschem 
und Uhrenanlage. Samtliche Installationsanlagen Marmor, Stufen und FuBboden hier sind mit Kalk- 
entsprechen den neuesten Konstruktionen und steinplatten belegt.

Erfahrungen. Besondere Sorgfalt ist auf die Be- M it dem Bau wurde Ende Marz 1930 begonnen, 
strahlung der Fassaden verwandt, es sind zwei Ende Januar 1931 konnte er bezogen werden. 
Leuchtbander, einmal uber den Schaufenstem und
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M H i
A n s ic h t E c k e  B ahnhofstraO e und K a is e rp la tz

V E R W A LT U N G S G E B A U D E  DER E LE K TR IZ IT& TS-G E S . FULDA A .-G . IN  FULDA
A R C H IT E K T : A D . H. A S S M A N N , BD A , FR A N KFU RT A . M .

A n s ic h t be i A b e n d b e le u c h tu n g
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D AS V E R W A LTU N G SG EB A U D E DER ELEK TR IZ ITA TS-G E S . FU LD A  A .-G . IN  FU LD A  Ti
A R C H ITE K T A D . H . A S S M A N N , B D A , FR A N K FU R T A . M .

FEUERWEHRTURM UND DESINFEKTIONSANSTALT
IN WITTENBERG A R C H IT E K T : S T A D T B A U R A T  W A L B E , W ITT E N B E R G  •  3 ABBILDUNOEN

D e s in fe k tio n s a n s ta lt, d a h in te r  F e u e rw e h rllb u n g s tu rm
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FEU E R W EH R TU R M  UND  
D E S IN FE K T IO N S A N S TA LT  

IN  W ITTE N B E R G
A R C H IT E K T : S T A D T B A U R A T  

W A L B E , W IT T E N B E R G

■ ■

A n s ic h t d e s  T u rm e s  
vo n  d e r  H o fs e ite

ZumDienstbereich der stadtischen Berufs- 
feuerwehr in Wittenberg gehoren neben dem 
eigentlichen Feuerwehrwesen die Kranken- 
transporte m it mehreren Krankenwagen, 
ferner das Fleischbeschauamt und die Des- 
infektionsanstalt. Durch den Neubau der 

Desinfektionsanstalt war Gelegenheit ge- 
geben, die Płatzwand vollig zu schlieBen an 

einer Stelle, wo bisher eine Mauer und kleine 
Schuppen eine unschone Ansicht boten.

Die Hauptaufgabe in der GrundriBlosung 

bcstand darin, dafi eine Moglichkeit zum 
Waschen und zum Trocknen der Feuerwehr- 

schlauche geschaffen werden mulite. Die 
Schlauchwasche ist unterirdisch angelegt. 
Die Hohe der Aufhangevorrichtung war 

durch die durchschnittliche Lange der 

Schlauche von 15 m gegeben. Materiał des 
Turmes: scharrierter Yorsatzbeton, Gesamt- 

hohe iiber Erdreich: 27,40 m. —
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MODERNE METALLAUSSTATTUNGEN IM HAUSBAU . s «.B.

w. 1
ro tos  : R. F. Schmiedt, Hamburg

Fiir AuBen- und Innenausstattungen finden in 
neuerer Zeit in erhohtem MaBe eine ganze Anzahl 
Metallsorten Yerwendung, die einmal fur den be- 
treffenden Zweck besonders geeignet sind, dann 
aber aucb durch ihr Aussehen, ihren Glanz den 
einzelnen Bauteilen den Eindruck der Gediegenheit 
verleihen und bei der heutigen Abkehr vom Schmuck 
einen asthetischen Faktor fiir dieWirkung darstellen.

Auf dieser und den beiden folgenden Seiten 
werden eine Anzahl Bilder wiedergegeben, die eine 
moderne Anwendung von Metali im  Hausbau zeigen. 
Es sind Einzelheiten vom Neubau derYersicherungs- 
A.-G. „Yolksfursorge“ in Hamburg der Architekten 
BDA D is te l & G r u b it z ,  Hamburg, und ferner 

noch die Eingangstiir vom Yerlagshaus der deut- 
schen Konsum-Yereine, Hamburg, Arch. H a n k e , 

Hamburg. Die hier abgebildeten Metallausstattun- 
gen haben ais Herstellungsmaterial Durana-Metall

H au p te in g an g  der 
V e rs ic h e ru n g s -A .-G . 
, ,V o lk s fu rs o rg e “  
H am bu rg
A R C H ITE K TE N  BDA  
D IS TE L A  GRUBITZ, 
H A M B U R G

B riin ie rte s  D urana- 
M e ta ll d e r DOrener 
M e ta llw e rk e  A .-G . 
A u s fiih ru n g : 
H erm a n n  Jiirg ens  
H am b u rg

und Durana-Silber der Diirener Metallwerke A. G., 
Diiren (Rhld.), erhalten.

Das Durana-Metall besteht in der Hauptsache 
aus Kupfer, der Best aus Zink und einigen weiteren 
nur in  geringen Mengen yorhandenen Stoffen, die 

je nach dem Verwendiyigszweck wechseln und dem 
Durana-Metall erst seine besonderen Eigenschaften 

verleihen. Das Durana-Silber ist eine Legierung 

der Neusilbergruppe und reinweiB. Die Metalle 
werden in  Bandern, Blechen, Scheiben, Drahten, 
Stangen, Rohren, Profilen, Schiniedestiicken und 

Prefiteilen geliefert und finden Yerwendung bei 
Schaufenstern, Handlaufen, Umrahmungen, Tiir- 
sockeln, Treppengelandern, Heizkorperverkleidun- 

gen, Beleuchtungskorpern, Tur- und Balkongittem 

und werden vor allen Dingen dort verwandt, wo 
Gediegenheit in der W irkung verlangt wird bei einer 

immerhin erschwinglichen Preisgestaltung.
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B lick  in den A u s s te llu n g srau m  d e r  
V e rs ic h e ru n g s -A .-G . „ V o lk s -  

f i irs o rg e " , H am b u rg  

A R CH . BDA D IS TE L A G RU B ITZ  
H A M B UR G

S ilb e rg l& n zen d es  D u ra n a -M e ta ll 
d e r D iire n e r M e ta llw e rk e  

A u s filh ru n g : H erm an n  JU rgens  
H am bu rg

H au p te in g an g  vom  V e r- 
lag sg eb & u d e d eutscher 
K o n s u m -V e re in e  Ham burg
A R C H . H A N K E , HAMBURG
M a ttg e s c h liffe n e s  Durana- 
M e ta ll In G oldton der 
D U re n er M e ta llw e rk e  
A usfU hrun g:
A . O . M e te lm a n n , Ham burg

444
VERLAG: DEUTSCHE BAUZEITUNG G. M. B. H., BERLIN
FUR DIE REDAKTION VERANTW ORTLICH: FRITZ EISELEN, BERLIN
DRUCK: W. BUXENSTEIN, BERLIN S W 48


