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6öut>ütte
3ritfönfi der deutföen /lr<f)itefienf<f)öfi

S e n d u n g e n : fü r S chriftle itung  
und Geschäftsstelle  nur unterG e sch ä f t sh au s :  Hannover O, H E R A U S G E B E R :  C U R T  R.  V I  N CE  N T Z

n h  Ru f 28® ^  B e z u g s p re is . 5,— RM .Im  V ierte lj. (e inschl. 35 Rpf. P ostgeb.); f. d. A u s l, nach Vereinbarung. A bbeste llungen  der A n s c h rift : D eu tsche  Bau-
Postscheckkonto H annover 123 können als rechtsgü ltig  nur anerk. werden, wenn sie uns 15 Tage vor Schluß eines V ierte lj. zugestellt sind, hü tte , Hannover 1, Postfach 87

4 ®at zsPie9el 250x199 mm, 4 - S p a lte n -E in te ilu n g  (je 46 mm bre it). E rsch e in t :  1 4täglich, jeweils M ittw ochs. Rechtzeitige L ie fe rungsp flich t infolge höhererG e- 
me er . f  e/ 1|? reiS ,8IC sp enn ,9 ’ u r e egenheitsanze igen 10 Reichs- w alt aufgehoben. Erfü llungsort u. G erichtsstand: Hannover. Bei Konkurs oder Zahlungsverzug

pfenn g. ac .asse un sons ige B ed ingungen nach der P re is lis te , fä llt jeg lich e r Nachlaß fo rt, auch fü r bereits berechnete Anzeigen. A lle  Rechte Vorbehalten.

D ie  i d e a l e  d e u t s c h e  

Isolier- und ^  H l ®  *  2,00x0,50 m

Feinfaser- <  f / > t t l  0 ’ * '  15> 25' 35- 50>

P latte
H of« 0

lifH
Leichtbau- U "  75 und 100 mm stark

besonders schallsch luckend 
le ich t, säg- u. nagelbar, ch lo r- u. m agnesitfre i

H e r g e s t e l l t  v o n  d e r

H. O. M a c k  G. m. b. H. ,  H e s s e n t a l  (W ü rtt.)
I s o l i e r -  u n d  L e  i c h t  b a u p I a t  t  e n - W e  r k

W u n n e rs c h e  
BitumenwerW  
G.m.b.K UnnaVW.

F I X I F
B itu m e n -S c h u tz a n s tr ic h
fü r  B e to n , Eisen, D ochpa p pe

Q  säurebeständig - wasserdicht 
y  te e r-u . benzolfrei-elastisch  

kalt streichbar-schnelltrocknend
Von der Reichsbahn zugelassen

s c h w a m m

KOT HE  £k E M G E
H A N N O V E R , FERNSPR.80002

70 jahr. G arantie * Ke in  U m b a u -  
| Verlangen Sie Prospekt Nr. 22 Vertreter gesucht!

FRANZ NuSINC-MÜNSTER ¡.W.

IFWIL©fü)IRIIVA s b  e  s  i  z  e  n t  e n t - S c  h i e  f  e  v
D e u U e h e t Q u aH JtU tf a h r ik e t L e ic h t, fe u e re ic h e r , i re tte r fe e t

F u l g u r i t i c e r k e ,  A d o l f  O e s t e r h e l d ,  Bichriede-Wunstorf 7  (Hann.)

Draht-Meyer, Hannover
WindmühlenstraBe 2 -2a. Fernruf 3 38 08

D r a h t - G e f  I e c h t  
D r a h t - Z ä u n e  
R a b i t z - G e w e b e  

R ille n -P u tzg e fle c h t , ,D o n a “  
B a u -A u f zu g s -S e ile
S ä m tlic h e r B a u b e d a r f

für Wohn- und Krankenhäuser
I n d u s t r i e b a u t e n

Flugzeughallen
Garagen

G a s s c h u t z r ä u m e
M a n  v e r l a n g e  k o s t e n l o s e  P r o s p e k t e  u n d  V e  r t  r e t  e r b e s u c h

DEUTSCHE METALLTÜREN-WERKE
Brackwede i. W . Aug. Schwarze A-G Berlin NW 7, unter den Linden 39
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Müllschlucker-Vertrieb
DEUTSCHES REICHSPATENT Nr. 514124 l f  E  I I I I I I  f *  E U
M ü ll u> A s c h e  w ir a  s ta u b -  u . g e -  r l E l N l N t l E N  
r u c h lo s  a u s  d e r  W o h n u n g  e n t f e r n t  w e id ig  Nr. 5. Fernruf 191

Beste: Siebei ** Blei s Isolierung
Siebeluerk G. in. b. H., Düsseldorf-llath. Gegr. 1865
C h e  m. F a b r i k  i i i r  A s p h a l t - ,  B i t u m e n  - » . T e e r p r o d u k t e .

Falke-Isolierplatte DRP. u. Auslands-Patente 
Das Universalmittel gegen feuchte Wände 

Durchschlag - Schwitzwasser
K ein  R aum verlust — S toß fes te  W änd e  
H ä l t  o h n e  N ä g e l  — o h n e  D r a h t  

Lohnsparende V erarbe itung  w ährend des V erputzens
Einige Vertre te rbezirke  noch fre i 

M uster, P rospekt und Bezugsquellennachw eis kosten los 
d u rch :

Falke-Isolierm ittelfabrik G. m. b. H.
A b t. V e rtr ie b  und techn ische B eratung , D o r t m u n d ,  P ostfach 177

WRCYNIfl
D .R .P .

Otto
Gereke
Hawnily •Sd,,sbet5ren Fabrik 

Quedlinburqa/H.

Ihre Vorzüge:
1. L e ich test.u .sch ne l

le  H a n d h a b g .a u c h  
bei größten D im en 
s ionen ,

2. G eräusch los.G ang,
3. U nbed ingte  Zug- 

d ic h tig k e it,
E rhebl. P la tze rsp ., 
Große S ta b ilitä t  u . 
Lebensdauer,
Gute arch itekto n . 
W irk u n g ,

7. S ta rk  sch a lldäm pf.,
8. D en kb ar einfache  

M ontage,
9. V e rw e n d . besten 

M ateria ls .
IhreVerwendung:

A lsZ im m ertiir o .als  
Trennungsw and in 
S ch u len ,T u rn  ha ll., 
K irch en , W artesä 
le n , R estaurants.

' ñ
3ABRA

Die z u v e r lä s s ig e  Ausführung
von flachen, gewölbten und ste ilen Dächern sowie die sichere 
A b d ich tu n g  kühner Ingenieurbauwerke gew ährle iste t die 
t e e r f r e i e  D a u e r  d a c  h p a  p p e

BITU M ITEKT.
B itum itek t is t a ls  Dach- und Iso lierpappe se it 25|Jahren erprobt. 
U nterrich ten  Sie sich einmal näher.

J.A . B ra u n . Bitumitektwerk. Stuttgart-CannstattA 18

Holzhäuser
D a u er-W o h n h äu se r, Land-, 
Jagd - u. W ochenendhäuser, 
T u rnha llen , S chu len , Vereins
häuser, V e rkau fs -P av illo n s  
lie fe rt in e rp ro b te r Bauweise

K A R L  G R O S B A C H ,
vorm . W ilh . Becher & Co.

Holzbauwerke, 
W u p p e rta l-  B arm en - U.

Fe rn ru f 54577

Einheit; Doppel Zylinderschlofj

„ROCHOLL"

Das Schloß ohne Riegel m it herauszuschließender 
Falle, m it W echsel, m it Z y lind e r m it 10 
S tiftzuha ltungen , schöner, g la tte r T ü r

beschlag. Das S chloß w ird g e lie fe rt m it D rückern 
be iderse its  oder D rücker innen  und Knopf außen 
oder be ide rse its  Knopf.

Zu beziehen durch den E isenw arenhandel.

Rabitz-Gellechl - | -  Doppelt schilirohr

^ R a W M o lir^ a n e jJ ja ra ^

b ietet a lle  V o rte ile  des R ab itzp utzes  
bei g ü n s t i g e n  F e rtig u n g s k o s te n !

N eu w alzw erk  A k t ie n g e se l lsc h a ft
Bösperde i. W estf.

E i n i g e  B e z i r k e  n o c h  f ü r  V e r t r e t u n g  f r e i !
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E p p r e c h t s t e l  n 
W a I d 8 t e I n 
K ö s s e I n e  
S c h l o ß b e r g  
S c h w a r z w a l d  
B a y r i s c h .  W a l d  
R o t  M e i ß n e r

A N D R E A S

G R A N I T
REUL

k i r c h e n l a m i t z
b a y r .  O s t m a r k

B e r t a - S y e n i t  
M e t a - S y e n l t  
T o n l - G r a n l t  
G r ü n  P o r p h y r  
L a  b r a d  o r  
B a I m o r a I 
S c h w .  G r a n i t e

S E N .  A -  G

fà a u je .  ~  .
i n t W U t d e r

F E N S T E R W E R K

C R E I N C K E
i m r  m a l c h i n

K u p f e r s t a h l - F e n s t e r  
T o r e  - T ü r e n

f l

System H e r k u l e s
Frost schuiz-M itie l

G u s t a v  A .  B r a u n ,  K ö l n ,  Gocbcnstr. !

Be rlin  - H am burg ■ S tuttgart

„Perspektiven“
in
A quare ll, K oh le  
u. Feder werden 
angefertigt

DRESDEN-A. 19
Comeniusstraße 83 n.

Rhein. Bimsbaustofle:
Zem entschwem m steine, 3 ", 4 " u. 5 " 
B im szem entdielen , 5, 6, 7 und 8 cm 
Bim skies in  f e i n k ö r n i g e r  W a r e  

liefern prom pt 

G E B R .  K O H L
S chw em m stein - und B im szem ent

dielenfabrik
M ü lh o fe n  bei Engers a. Rhein

W i r l i e f e r n  als S p e z i a l f i r m a

THEATERBUHNEN,
V o rh än g e , Ku lissen, 
D e k o r a t i o n e n  usw.

und m odern is ie ren  veralte te  Bühnen.

H E H R  & C O . ,  E S S E N
S ch len h o fs tr. 105A •  Gegr. 1909

Falzba ufafein 
>/lnker-urecht<
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BRESLAU 5  
GARTENSTRASSE

LAGER IN JHRER NÄHE

D R U C K S C H R IF T  N R  ? 0  
K O S T E N L O S

s t f c ° n

B n M M M i
m r n Ę m s m ^

w tm m m m m m m m
m m m m m m
Ä M 5 Ä ! v e s M d l M IÄJÄfi  t t ’A V .

Pufjfräger „JOROSO" DRGM. Nr. 1 Ï93557
e m pfie h lt s ich se lbst und w ird  von einem zum anderen Unternehm er empfohlen. 
E infachste A n b rin g un g . Sparsam ster M ateria lverbrauch. Keine U nterspannungsdrähte . 

J llu s tr ie rte  A nw endungsbeschre ibungen  auf A nfo rderung.

Drahfwerk Josef Rösler, Soest, Schließfach 183.
Einige V ertre tungsbezirke  fü r bes te ingeführte  Herren noch frei.

äufetc ßindtuch -
einer T ü r is t ein S tim m ungsfak to r, der im Unterbewußtsein 
verarbeitet w ird . D ie T ü r d u rch b rich t die trennende Mauer, 
gibt den W eg fre i zu den D ingen, die noch vor uns liegen 
und verm itte lt das G efühl des G eborgense ins im geschlossenen 
Raum. W oh ltä tig  däm pft sie den Schall des gesprochenen 
W ortes. •  A ls  W erkstück, von eines M eisters Hand in ein 
Ganzes o rgan isch e ingeg liedert, w ird  sie o ft unsere A u fm erk
samkeit fesseln. •  A ls  T e il eines m odernen Raumes soll sie 
in ihrer betonten E in fachhe it und Ruhe einen angenehmen 
Gegensatz zu der nervösen Hetze des Tem pos unserer Zeit 
bilden • W irk t eine T ü r m it ihrem  Ä ußeren auf den Besucher 
wohltuend und angenehm , so soll sie dem Besitzer des Raumes j
darüber h inaus noch das Bew ußtsein gaben, daß von der 
äußeren Hülle eine gute, s tab ile  und dauerhafte Konstruktion
verdeckt w ird, die m it Fug und Recht die Bezeichnung „D eutsche  W ertarbe it trägt. •
Sollen auch Ihre Türen diese V orzüge aufweisen, dann verwenden Sie am besten die 
weithin bekannten und besonders pre isw erten  W eser-Sperrtüren, welche in ver
schiedenen A us fü h run ge n  s tänd ig  g re ifba r am Lager sind. • W ir erwarten Ihre A nfrage.

4 c A o n  d a

\  m

WESER-SPERRHOLZWERKE GMBH
E s c h e r s h a u s e n .  Krs-HolzmindenzPostonschrHolzmindenWerklEschershgusenWerklHolimmden
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Ban-Nachwei§
F ortsetzu n g  von  d er 2. U m schlagseite.

K assel (F o rts .)B unsen straß e  —  W ohnhaus —  B : H ofm ann , M agazinstraße 13; A: E ich ler,
B rem elbachstraße  —  W erk s ta ttg e b äu d e  B: Siering, B rem elbachstraße  15;A : B rah m  & K aste le in e r, P rin zen s traß e .A lbrech tsraße —  W o hnhaus -  B : L udovici, G rüner W eg 40 ; A : O. \  ogt, W olfsch luch t 5.S ybelstraße  —  W o h n h au s —  B : W agner, W eserstraße  38; A : W ittro ck , 

W ey rau ch s traß e  8.L am pertw eg  —  W ohn h au s —  B : K ü llm er, W eserstraße  12; A : G ähm e, K ron
p rin zen straß e  4. ,S tif te rs traß e  —  W o hnhaus —  B : T röll, Schönfelder S traße  3 3 n ; A : E . Vogt, 
A do lfstraße  17.G arde-du -C orps-P latz  —  22 G aragen —  B : W agner, G arde-du -C orps-P latz ;
A: S töh r & B ecker, K ro n p rin zen straß e  10.M arbachw eg W o hnhaus —  B : K alb , K önigsto r 8 ; A: E ich ler, P a rk straß e . N au m b u rg er S traße  — W ohnhaus B: G erbig, N au m b u rg er S traß e  22; A : Mees, F ra n k fu r te r  S traß e  100.Niederkuut'ungen W ohnhaus B: K ohlhase, d a se lb s t; A: Sänger, Kassel. Niederzwehren - W ohn h au s —  B : S ta rk e , d ase lb s t; A: P ro ll, daselbst.W o hnhaus —  B : Bose, d a se lb s t; A : Seeger, H oof.O ber/w ehren -  W ohnhaus —  B : Sch irrm eister, d ase lb s t; A: B u tte , daselbst. S andershaiisen - W ohnhaus — B: W agner, daselbst ; A : Ilem m elm an n , dase lbst. W ohnhaus — B: W öske, d a se lb s t; A : Hess. H e im s tä tte , Kassel.W ohnhaus —  B : F ü llin g , da se lb s t; A : Ilem m elm an n , dase lbst.

W irtsch aftsgeb iet O stpreußen
K önigsberg (Pr.)Jo h a n n ite rs tra ß e  21 —- Zw eifam ilienw ohnhaus —  B : H ö rn er, Am  S ta d tg a rt. 85. L erchenw eg 11 —  E in fam ilienw ohn haus —  B : B a ltschun , F a ren h eid straß e  11. K an tau e r S traß e  25 —  D reifam ilienw ohnhaus —  B: B . R eich. S täg em an n straß e  43— 19b — G W ohnhäuser —  B : S tif tu n g  fü r gem einnützigen W ohn u n g sb au , A d o lf-H itle r-S traß e  3/7.E rn s t-W ich e rt-S traß e  8 —  W o hnhaus B : H a rrasch , H erzog-A lbrecht-A llee G. B rünneckallee  17 W o h n h au s —  B: W oyw od, K irch en s traß e  72.Alte P illauer L an d s traß e  51 — W ohnhaus —  B : K ronenberger, B eethovenstr. 3

W irtsch aftsgeb iet R heinland
W ohnhaus —  B : M. Severin , B .-R am ersdorf, Holzgasse.B : H erm an n  W aldeck , B .-R am ersdorf, Holzgasse.W ohnhaus —  B : H ein rich  W eber, B .-V ilich, Schnorrenbergstraße.B : K arl F ö tich , B .-V ilich, B ahnhofstraße .B : A n ton  S chm itz , E lsa-B ran d strö m -S traß e .B : W ilhelm  K räm er, B .-R heindorf, G rabenstraße .B : F ra n z  R oleff, H e rm an n s traß e .B : Jo h a n n  W irges, S chew astestraße.B : O tto  M üller, V ilicher S traße.B : Josef K le in , B .-R am ersdorf, H onnefer S traße.B : H ein rich  M anns, B .-V ilich, Am F lugplatz .B : W ilhelm  B auer, N icderholtorf.B : W w . V ersterfe ld , B .-R heindorf.B : Josef G inzel, R h e in straß e  11.B : F ran z  H a rs t, W ilhe lm straße.B : W ilhelm  B re itbach , Pützgenchaussee.B : B onner B ergw erks- und  H ü tten v e re in , B .-R am ersdorf.B : W ilhelm  Sim on, B .-V ilich, F lugplatz .B: M athias S tu ch , B .-S chw arzrhe indorf, A rno ldstraße.Reureii (H unsrück) F o rs th au s  B : F ö rs te re iv e rb an d  B euren ; A: K reisb a u a m t T rier.B onn am  R hein —  W ohn h au s B: H ans R o ß k a th , K aise rp la tz  I. W ohnhaus — B : P h ilipp  M ick, A dolfstraße 35.L agerhallen  —  B: G ebrüder K n au b e r, E nden icher S traß e  92. G eschäftshausum bau  - B: K aulhof A G ., R em ig iusstraße.U b ierring  —  W ohnhaus —  B: J a k o b  W ierling , G rüner W eg 3.W o h n h au s - B : H einrich  Diesel, M o zarts traß e  29.K oblenzer S traß e  IG - W ohnhaus B : A ndreas E ngel, F lo renziusgraben  G 8. W ohnhaus B: H u b e rt H olzem , L o th a rs traß e  109.IKitbui'd (E ifel)K ölner S traß e  A m tsgerich tsgebäude  m it G erichtsgefängnis — B: S ta d tverw altu n g .L audert (H unsrück ) S ta llu n g  (19000 RM .) B: W ilhelm  G räff; A: Josef P iro th .M edenscheid (Post Itacliaracli a. Rli.) W ohnhaus (1 5 0 0 0  BM .) 11: Ja k o b  F a h l;  A : G o ttlob  B ern h ard , S l. Goar. lV'iederiell a. d. Mosel —  W irtsch aftsg eb äu d e  (12000 RM .) —  B : A nton W eber, S chw aiberhof.X iederschclderhiiU e a. d. Sieg S an itä tsh e im  m it F eu e rw eh rtu rm  und G eräteb au s —  B : Freiw illige S an itä tsk o lo n n e; A : A m tsb au am t K irchen.N ittel (K reis Saarburg) E rw eite ru n g  d e r K irche — B : K atho lische  K irchengem einde.N orath (H unsrück ) W ohn h au s und  S ta llung  B : P h ilip p  N ick ; A : P e ter M onnerjahn , Leitungen.O rscholz (K reis Saarburg) 29 S ied lungshäuser —  B : R hein ische  H e im stä tte , G. m. b. I I . ,  Zw eigstelle T rier.O berwesel a. Rh. —  W ohn h au s —  B : Jo sef W einheim er; A : J a k o b  W einert. Perl a. d. Mosel —  Z ollam tsgebäude m it zwei W ohnungen  11: R eichszollv e rw a ltu n g ; A : R eichsbauam t T rie r-Irm inenfrc iho f.Pfalz leid (H unsrück) —  T ran sfo rm ato ren g eb äu d e  11: R hein -N ahe  K raft Versorgung , B ad  K reuznach , reh erloslie in i (H ochw ald) —  10 E in fa m ilien h ä u se r—  B : Siedlungsgenossenschafl. Urbar (Post St. Goar) — W o h n h au s (12000 R M .) — B : W ilhelm  T heis; A : Ja k o b  Scheer.W o h n h au s —  B : P e te r  S chön; A : Ja k o b  Scheer.W issen a. d. Sieg —  M olkerei (110000 R M .)—  B : K re isb au ern sch aft A ltenk irch en ; B au sau sfü h ru n g : B a u u n te rn eh m u n g  Schäfer, A ltenk irch en .
W irtsch aftsgeb iet Schlesien

A lt-Ile ie llcnnii W o h n h au s —  B : S taa tlich e  F o rs tv e rw a ltu n g .A rnsdorf (K r. Sehiveidnit/.) - -  W o hnhaus —  B : L an d w irt G oldbach , d ase ih s t;U : Bgsch. L ieh rn ian n , Schw eidnitz.
IlresliiuA m  T u rn ie rp la tz  24 —  W o h n h au s —  B : F ra u  E . Gien, O ran ienstraße  2(1. A r tu r-W itt-S tra ß e  —  W ohn h au s —  B ; E rd m . Seidel, D y h e rn fu rte r  S traße  5. E ich en allee  7 a  —  W o h n h au s —  B : M. E is inger, H ö fch en s traß e  8 t ;  U : M ax G ü n th e r , N eu d o rfs traß e  117.

Fortse tzung  siehe 3. U m schlagseite.

Beuel hei R01111W ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus -— BW ohnhaus — BW o h n h au s — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus — BW ohnhaus B

Louis Lampe, Hannover
G •  o r ü n d e t 1 8 6  1 O s t e r s t r i a ß e 2 6

Kohlen-, Koks- und Briketthandlung
G roß- u . K le in h a n d e l - Lagerp la tz : S üdbahnhof - Fernruf 32667

Schmiedeeiserne

S c h o rn s te in -  u . V e n 
t i la t io n s -A u fs ä tz e

F r ie d r ic h  K o ch
H a l l  ( S c h w a b . ) ,  Am Bahnhof 9 .

PO B -D rücker ,  die geschmiedeten Qua-  litätsbeschläge z.künstler. Ausge- r» iu G .-a a g .-.-.ia a  staltung neuzeitl.staltung ______Baukunst, fertigt Nr- ,57fI 1. Vogtl. Kunst, 
drückerschmiede P a u lO .  Biedermann, Oelsni tz  (V.)  Gegründet 1911.

Zentral- |  Heizungen
Warmwasser- |  bereitungen
L ü f t u n g e n
1  R ep aratu ren , U m b au

Janeck & Vetter
B ER L IN  SW  61
Teltower Str. 17 
Fernr. 5 Bergm. 5808/09

S e i t  1890 L i e f e r a n t  
säm tlich er Beh örden

k o n s t r u k t iv  unübertroffen
fü r Mauerstärken 35-65 cm 
sofo rt  a b  Lager lieferbar

Bruno  Mädl er
Spezia l-B aubesch läge
Berlin S O  16, K öp en ike r  S t raße  64
Kata log 208 DB w ird  kosten los versandt
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-HEIZUNGEN
A r e n d t ,  M i l d n e r  & Evers

G. m . b . H . 
H A N N O V E R

Parkett und 
Holzfaser - Platten
i n  a l l e n  A u s f ü h r u n g e n

Ernst Bosse,
Hannover 1 M , K estnerstr. 20 

Fern ru f: 2 62 82
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Ihr Baderaum ist schön und zweckmäUig. Er hat 
keine Ausstattung von übersteigertem Wert, dafür 
ist aber die sorgfältige W ahl der technischen  
Einrichtungen entscheidend gew esen. Sie war gut 
beraten und nahm ein vollkom m enes G erät:

JUNKERS
GASBADEOFEN VW 3 2 .

Er liefert ein Vollbad in wenigen M inuten. 
Seine neuartige Umstellbrause, im Brausehalter 
liegend, füllt die W anne und gibt stets griff
bereit ein Brausebad, wie m an es wünscht. Als 
Strahlbrause gebraucht, massiert der Füllstrahl 
kräftig die Maul, während nach einer kleinen  
Drehung des Brausekopfes die prickelnden Strah
len der Regenbrause wunderbar erfrischen.
Doch damit nicht genug der Vorteile. Man 
kann m it der Umstellbrause auch das nahe 
W aschbecken sowie Eimer, Schüsseln und 
Krüge m it warmem W asser füllen. Das ist 
sehr praktisch und erweitert die Ausnutzung 
des Gerätes für den H aushalt beträchtlich.
Es vereinigt die Vorzüge einer wichtigen tech
nischen Neuerung für die Badehygiene m it 
hoher Qualität und niedrigem Preis. Junkers 
VW  32 entspricht der Norm D in—DVGW 3231.
Fordern Sie unsere ausführliche Druckschrift 

„D ie Gesundheit selber“ .

Junkers & Co., G. M.B.H., Dessau,
F a b r i k  w ä r m e t e c h n i s c h e r  G e r ä t e .

p t e i m a v
© a p e t e n  w e n

H a n n o v e r  1 M,  G e o r g s t r a ß e  1 1

Wächter Rauchrohr-Warmwasser - Bereiter und 
Warmwasser- Heizungs- Umlauf - Beschleuniger
DRGM. Laufend heißes, g e n u ß fä h ig e s  Le itungsw asser. DRGIVI.

Hohe Leis tung. Große B rennm ateria l-E rsparn is.

A lleinhersteller: Paul W ächter, Thum  (Erzg.) Gegr. 1894. 
Kupferschm iederei, Z en tra lhe izungs- und A p p a ra te -B a u -A ns ta lt. Fernspr. 7.

J .  E B E R S P Ä C M E R ,  G m b H . ,
E S S L I N G E N  a .  N .
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¡ 3  d t m k  C k m m - £ U m A # a ,li

Osram -Linestra sind Glühlampen in Röhrenform, die, 
aneinander gereiht, Leuchtlinien von starker ästhetischer 
Lichtwirkung bilden. In Wohnräumen, Geschäftslokalen, 
Theatern, Sälen,Versammlungsräumen, Kirchen und Aus
stellungsständen wird die Beleuchtungsfrage durch Os- 
ram-Linestra vorbildlich gelöst. Sie verbreiten eine gleich
mäßige, besonders angenehm empfundene Helligkeit.
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Die Bedeutung der neuen Besteuerungsgrundsätze für den Architekten.
"TVe Vereinfachung der neuen Steuergesetze zeigt sich beim

Einkommensteuergesetz, das wesentlich klarer gefaßt ist 
und die bisherige Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes berück
sichtigt, darin, daß es statt bisher 117 nur 53  Paragraphen um
faßt. Die Berechnung der Einkommensteuer wie auch der Lohn
steuer ist künftig nur an Hand der dem Gesetz beigefügten 
Tabellen möglich (N r. 119 des Reichsgesetzblattes; Bezug vom 
Reichsverlagsamt, Berlin N W  40).
Ein kom m enbesteuerung und A b züge.

Der Gewinn aus der freiberuflichen Tätigkeit des Archi
tekten ist nach wie vor auf Grund der schon bisher vorgeschrie
benen Buchführungsgrundsätze zu ermitteln, wenn der Gewerbe
ertrag nach dem letzten Gewerbeertragssteuerbescheid (ohne 
Absetzung des Freibetrages) 6000 RM ., der Gesamtumsatz 
‘200000 RM . oder das „Betriebsvermögen“ nach dem letzten 
Einheitswert 50 000 R M . überschritten hat.

Als Gewinn des buchführenden Architekten wird grund
sätzlich der Unterschied zwischen dem Betriebsvermögen am 
Schluß des Jahres gegenüber dem Betriebsvermögen am Schluß 
des vorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Barentnahmen 
und sonstige Entnahmen aus dem Betriebsvermögen sind zur 
Ermittlung des Gewinnes grundsätzlich hinzuzurechnen. E in 
lagen aus dem Privatvermögen sind abzusetzen. Der Wert von 
Grund und Boden, der unter Umständen zum Betriebsvermögen 
gehört, bleibt außer Betracht.

Diese Art der Gewinnermittlung, wie sie das Einkommen
steuergesetz im Grundsatz vorsieht, wird jedoch für den Archi
tekten regelmäßig nicht in Betracht kommen. Weicht nämlich 
das Betriebsvermögen am Jahresende gegenüber von dem Ver
mögensstand am Schluß des vorangegangenen Jahres in der 
Regel nicht wesentlich ab —  was für den Architekten im all
gemeinen zutrifft — , so wird nur der Ueberschuß der Einnahmen 
über die Ausgaben als Gewinn versteuert. Auch größere An
schaffungen können hier grundsätzlich gleich als Ausgaben 
abgesetzt werden. Fallen sie jedoch gegenüber den Einnahmen 
stark ins Gewicht, so können Zuschläge vorgenommen werden, 
indem z. B. die Anschaffungskosten erst in mehreren Jahren zum 
Abzug zugelassen werden. Hat der Architekt z. B. bei einem 
durchschnittlichen Einkommen von 12 000 RM . eine Neu
einrichtung für 6000 R M . angeschafft, so wird er diesen Betrag 
höchstens in zwei Jahren mit je 3000 RM . absetzen können.

Als „Betriebsausgaben“ sind grundsätzlich alle Aufwen
dungen abzugsfähig, die durch die berufliche Tätigkeit ver
anlaßt sind. Aufwendungen für die Lebensführung, die die 
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung mit sich bringt, 
können aber auch dann nicht abgesetzt werden, wenn sie zur 
Förderung des Berufes erfolgen. Bei angestellten Architekten 
können infolgedessen steuerfreie Dienstaufwandsentschädigungen 
für Repräsentationsaufwand nicht mehr in Betracht kommen. 
Bei Betriebsausgaben und Werbungskosten wie auch Schulden 
kann das Finanzamt künftig grundsätzliche Angabe des Em p
fängers verlangen und anderenfalls die Absetzung verweigern.

Soweit ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden oder 
die Bücher sachliche Unrichtigkeiten vermuten lassen, wird der 
Gewinn von den Finanzbehörden nach Durchschnittssätzen 
berechnet.

Für Architekten mit kaufmännischer Buchführung ist be
merkenswert, daß bereits vom Einkommen 1934 Jahresverluste 
aus den Vorjahren nicht mehr abgesetzt werden können.

Die sofortige Abschreibung kurzlebiger Betriebsgegenstände 
— d. h. deren Nutzungsdauer erfahrungsgemäß fünf Jahre nicht 
übersteigt (z. B. von Kraftfahrzeugen, Schreibmaschinen) — ist 
nur bei kaufmännischer Buchführung zugelassen. Aus dem 
oben Gesagten ergibt sich aber, daß der Architekt auch größere 
Anschaffungskosten regelmäßig sofort in Abzug bringen kann. 
Wenn auch, wie erwähnt, das Finanzam t die Verteilung auf 
mehrere Jahre unter Umständen verlangen kann, so wird m. E. 
hiervon jedoch bei kurzlebigen Gegenständen im allgemeinen 
abgesehen werden. Die Stellungnahme der Finanzbehörden in 
dieser Hinsicht bleibt jedoch abzuwarten.
Sonstige A bzüge.

Neben den Werbungskosten, die von den einzelnen E in 
kunftsarten (z. B. Einkommen aus beruflicher Tätigkeit) ab
zusetzen sind, können künftig als Sonderausgaben (bisher Sonder
leistungen genannt) zunächst ein Betrag von 50 RM . monatlich 
für jede Hausgehilfin, ferner Kirchensteuern und noch nicht 
als Werbungskosten abgesetzte Schuldzinsen zum Abzug ge
bracht werden. Versicherungsbeträge, Lebensversicherungs
prämien und Bausparkassenbeiträge für den Steuerpflichtigen, 
seine Ehefrau und seine Kinder, für die er Kinderermäßigungen 
erhält, sind künftig bis zum Jahresbetrage von 500 RM . (bisher 
600 RM .) absetzbar. Der Betrag erhöht sich um je 300 RM . 
für die Ehefrau und das erste K ind , um 400 RM . für das zweite 
Kind, um 600 R M . für das dritte, 800 R M . für das vierte, je

1000 RM . —  für jedes weitere K ind  (bisher um je 250 RM . 
für jeden Familienangehörigen). Als Sonderausgaben werden 
vom Einkommen in jedem Fall mindestens 200 RM . (bisher 
240 RM .) abgesetzt. Der Abzug für Hausgehilfinnen findet 
jedoch daneben statt.

Die wesentlich erhöhten Kinderermäßigungen sind in der 
Einkommensteuertabelle gleich berücksichtigt. Sie werden für 
minderjährige Kinder gewährt, die mindestens vier Monate im  
Kalenderjahr zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört haben. 
Das gleiche gilt bei Antrag für volljährige Kinder bis zum  
25. Lebensjahr, auch wenn sie nicht zum Haushalt des Steuer
pflichtigen gehören, sofern sie auf seine Kosten für einen Beruf 
ausgebildet werden. Für eigenen Arbeitslohn haben auch minder
jährige Kinder selbst Lohnsteuer zu zahlen. Die Kinderermäßi
gungen werden aber hierdurch nicht ausgeschlossen.
Die B esteuerung des angestellten Architekten.

Bei der Besteuerung der Gehälter und sonstigen Bezüge des 
angestellten Architekten für die Zeit nach dem 31. Dezember 1934 
gilt die neue, dem Einkommensteuergesetz beigefügte Lo hn 
steuertabelle. Die Ehestandshilfe und die Abgabe zur Arbeits
losenhilfe werden nicht mehr gesondert erhoben, sondern sind 
in die Lohnsteuer eingerechnet. Lohn- bzw. einkommensteuer
pflichtig sind Gehälter, Löhne und sonstige Bezüge aus nicht
selbständiger Arbeit ohne Rücksicht darauf, ob ein Rechts
anspruch auf sie besteht.

Ledigeneigenschaft, die zu einer höheren Besteuerung 
führt, liegt bei Angestellten vor, wenn sie nicht verheiratet sind. 
Nicht als ledig gelten auch verwitwete oder geschiedene Arbeit
nehmer, aus deren Ehe ein K ind  hervorgegangen ist, Steuer
pflichtige, denen Kinderermäßigungen zustehen sowie V oll
waisen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
sich in der Ausbildung für einen Beruf befinden. Maßgebend 
für die Berücksichtigung des Familienstandes sind die Ver
hältnisse am letzten Stichtag der Personenstandsaufnahme (zur 
Zeit 10. Oktober 1934). Eine Ergänzung der Steuerkarte ist 
vorgesehen, wenn sich die Zahl der Familienangehörigen erhöht. 
Bei Entlassung einer Hausgehilfin ohne Einstellung von Ersatz 
muß die Lohnsteuerkarte dem Finanzamt zur Berichtigung 
vorgelegt werden.

Für die veranlagte Einkommensteuer gelten als ledig und 
werden höher besteuert Steuerpflichtige, die zu Beginn des 
Kalenderjahres nicht verheiratet sind. Sie gelten auch dann 
nicht als ledig, wenn sie im Kalenderjahr mindestens vier Monate 
verheiratet waren. Das gleiche gilt, wenn sie verwitwet oder 
geschieden sind und aus ihrer Ehe ein K ind  hervorgegangen ist, 
wenn eine Kinderermäßigung vorliegt oder sie Vollwaisen unter 
25 Jahren sind, die sich in der Ausbildung für einen Beruf befinden.
N euregelung der V erbrauchsbesteuerung.

Die Einkommensteuer wird bereits für 1934 nach dem 
Verbrauch statt nach dem Einkommen berechnet, wenn er 
10 000 RM . überstiegen hat und mindestens um die Hälfte höher 
als das Einkommen ist. Die Einkommensgrenze von 10 000 RM . 
erhöht sich für jedes Kind, für das der Steuerpflichtige Kinder
ermäßigung erhält, um je ‘2000 RM . N icht zum Verbrauch 
gehört — außer Sonderausgaben, Einkommen- und Vermögens
steuern und einer Reihe sonstiger Aufwendungen —  der Te il 
des Verbrauches, den der Steuerpflichtige aus in den letzten 
drei Jahren bereits versteuertem Einkommen bestritten hat. 
Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch beträgt nur die 
Hälfte der sich aus der Tabelle ergebenden Einkommensteuer. 
Doch wird mindestens die Einkommensteuer erhoben, die sich 
bei Zugrundelegung des Einkommens ergibt.
Höhe und Freib eträge bei der V erm ögen ssteu er.

Der allgemeine Vermögenssteuersatz ist, was für die Zeit 
vom 1. Januar 1936 gilt, einheitlich auf 5 v. T .  festgesetzt. Statt 
dessen ist ein Freibetrag von 10 000 RM . in allen Fällen vom 
Vermögen absetzbar. Außerdem sind je 10 000 RM . für die 
Ehefrau und jedes zum Haushalt gehörige minderjährige K ind  
abzugsfähig, außerdem für volljährige Kinder unter 25 Jahren, 
sofern sie für einen Beruf ausgebildet werden. Steuerpflichtige, 
die über 60 Jahre alt oder voraussichtlich für mindestens drei 
Jahre erwerbsunfähig sind, können bei einem letzten Jahres
einkommen bis 3000 RM . weitere 10 000 RM . steuerfrei be
anspruchen. * Dr. jur. et rer. pol. W u th .

* *
Die U m satzsteu er der Architekten . Die Umsatzsteuer

pflicht des Architekten bzw. ihre Begrenzung ist in den E n t
scheidungen des Reichsfinanzhofes vom 19. Mai 1933 und vom 
20. Oktober 1933 festgelegt (vgl. die Veröffentlichung in der 
„Deutschen Bauhütte“ , Jahrgang 1934, Heft 12, Seite A. 107). 
Die Steuergesetzgebung bringt insofern eine Aenderung, als 
die Freigrenze für Architekten und Künstler von 18 000 R M . 
Jahresumsatz auf 6000 RM . herabgesetzt wird (vgl. auch Absatz 2).
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AUS DEN O R G A N IS A T IO N E N  DER D E U T S C H E N  TECHNIK

D as B eru fssch utzgesetz fü r A rchitekten.
Seit der Bekanntgabe der Anordnungen des Präsidenten 

der Reichskammer der b. K . zum Schutz des Berufes und der 
Berufsausbildung der Architekten wurde u. a. in der letzten 
Versammlung des Berliner Architekten- und Ingenieur-Vereins 
(am 8 . Oktober 1934) durch den Vorsitzenden, Ministerialrat 
D r.-Ing . Nonn, die Frage an den Präsidenten Hönig gerichtet, 
wie die Qualifizierung des Architekten als Hüter deutscher Bau
gesinnung in unserer Zeit festgestellt werden soll, so lange inner
halb der Architektenkreise über diesen Begriff keine Klarheit 
herrscht. Zu r Feststellung der Fähigkeiten gegenüber der Bau
polizei, treuhänderische Pflichten auszuüben, gehört die Fest
stellung technischer Kenntnisse, die wohl am besten durch die 
kommende Kammer der Technik in rechtsverbindlicher Form  
festgelegt werden müßten. „Deutsche Baugesinnung“ kann in 
keinen juristischen Begriff gezwängt werden, wie es aber für die 
technische und wirtschaftliche Verbindlichkeit des Architekten 
gegenüber Bauherren und Oeffentlichkeit notwendig wäre. Der 
Begriff z. B. der „gröblichen Verunstaltung“, der bereits im 
Denkmalspflegegesetz als Rechtsbegriff anzuwenden versucht 
wird, hat die Fehlerhaftigkeit der Einbringung von Gefühls
werten in die Rechtsmaterie erwiesen. Eine Anweisung der Bau
polizeibehörden nach diesen der Rechtsmaterie fremden Gesichts
punkten muß auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen.
A rch itek ten - und In gen ieu r-V erein , B erlin .

A u f der letzten Zusammenkunft sprach Oberbaurat D r.-Ing. 
Delius über das Them a: „Städtebaulicher Aufbau oder W ill
kür? —  Neue Grundlagen der Bauberatung“ . Der Vortragende 
führte u. a. folgendes aus: Die aus der Wurzel der Heimat
schutzbestrebungen zu Anfang des Jahrhunderts erwachsene 
Verunstaltungsgesetzgebung hätte zur Einrichtung von amtlichen 
und halbamtlichen Bauberatungsstellen geführt. Ihre Aufgabe 
sollte ganz allgemein die Hebung der architektonischen Leistung  
sein. Eine solche Bauberatung hätte niemals zu dem beabsich
tigten Ziele gelangen können. Eine beratende Verbesserung eines 
minderwertigen Entwurfs diene der Sache nicht, da die Durch
führung eines Bauvorhabens von den Vorarbeiten an bis zur 
Anrechnung eine Summe von fachlichen Leistungen darstelle, 
die nur von einer dafür qualifizierten Persönlichkeit geleistet 
werden könne. Eine Hebung der architektonischen Leistung  
sei also nur dann zu erwarten, wenn den hierfür geeigneten 
Persönlichkeiten durch einen Berufsschutz die Verwertung ihrer 
Arbeitskraft ermöglicht werde. Der Erfolg behördlicher Bau
beratung könne daher nur in der Verbesserung formaler E inzel
heiten bestehen. Das einzig mögliche Ziel einer behördlichen 
Bauberatung sei in einer ganz anderen Richtung zu suchen. 
Es bestehe darin die architektonisch-städtebauliche Einordnung  
des einzelnen Bauobjektes in den vorhandenen oder geplanten 
städtebaulichen, d. h. plastisch-räumlichen Aufbau eines Ge
bietes zu erreichen. Bei der gänzlich ungeeigneten begrifflichen 
Grundlage der Verunstaltungsgesetzgebung sei das nicht mög
lich. Die Gemeinden hätten daher schon immer nach anderen 
Mitteln gesucht, um dieses Ziel zu erreichen. Diese wären zum  
Te il gefunden worden in der Anwendung des kommunalen 
Bauverbotes, bei privaten Aufschließungsverträgen und bei der 
Hergabe von Finanzierungsbeihilfen. Eine weitreichende Mög
lichkeit in dieser H insicht sei neuerdings durch das Wohn
siedlungsgesetz von 1933 gegeben, nach dem die Parzellierungs
genehmigung an Auflagen bezüglich des städtebaulichen Auf
baues geknüpft werden konnte. Es werde Aufgabe der Gemeinden 
sein, die für das städtebauliche Gesicht ihres Gebietes verant
wortlich sind, diese Möglichkeit voll auszuschöpfen. Die Grund
lage für die Präzisierung der Auflagen müßten Aufbaupläne 
bilden, die neben den Fluchtlinien- und Bebauungsplänen den 
räumlich-plastischen Aufbau eines Gebietes rahmenmäßig fest
legten. Da jedoch diese Möglichkeit nur bei einem Te il der 
Baugrundstücke gegeben sei, wäre darüber hinaus die Ver
besserung der Verunstaltungsgesetzgebung in gleichem Sinne, 
zweckmäßig im Rahmen eines Reichsstädtebaugesetzes, er
forderlich, um überall das Ziel eines geordneten und räumlichen 
Aufbaues zu erreichen. In  diesem Zusammenhang wäre auch 
die Gestaltung der Außenreklame in den bebauten Ortschaften 
und der Friedhöfe zu erfassen, da diese Gestaltung im Grunde 
städtebaulicher Natur sei und ein gleichartiges kulturelles Ziel 
darstelle.
D as R eichssiedlungsw erk.

D er Reichskommissar für das Siedlungswesen, Staatssekretär 
Feder, hatte die Vertreter der Länderregierungen, die preußischen 
Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten zu einer Be
sprechung nach Berlin in das Dienstgebäude des „Deutschen  
Siedlungswerkes“ eingeladen. An der Spitze der Aufgaben

des Siedlungswerkes stehe die Reichswirtschaftsplanung. Sie 
habe den künftigen Aufbau des deutschen Volkes zum Gegen
stand. Die systematische Verlagerung der Menschenmassen 
aus den Großstädten und übervölkerten Gebieten sei eine sekun
däre Aufgabe, sogleich ein nationalsozialistisches Postulat ersten 
Ranges. Die Großstädte dagegen seien notwendig als Kraft
zentren der Nation, dürften aber nicht Schädiger der Nation 
sein. Der Aufbau der Wirtschaftsplanung sei in Angriff ge
nommen. Dabei handele es sich aber nicht um eine sinnlose 
Zentralisierung. Fü r eine planmäßige Gründung von Neu
siedlungen seien, wenn man an die verstärkten Bemühungen um 
Verbreiterung der deutschen Rohstoffbasis denke, eine Reihe von 
Möglichkeiten vorhanden. Ueberall seien Ansatzpunkte gegeben, 
aus denen im Laufe der Zeit neue soziale Gemeinschaften ent
stehen könnten. Besonders wichtig sei auch die Altstadtsanierung. 
Bei ihr handele es sich vor allem um eine rassenhygienische und 
bevölkerungspolitische Aufgabe. In  ihr liege ein Arbeitsvorrat 
für mehr als 10 Jahre. Die zweite große Aufgabe des Siedlungs
werkes sei die Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grund
lagen. H ier müßten grundsätzlich neue Wege beschritten werden. 
Den ersten Schritt zur Ueberwindung des in seiner Auswirkung 
so verderblichen Prinzips der Baufreiheit habe die Reichsregierung 
mit dem Gesetz über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung 
des deutschen Siedlungswesens vom 3. Ju li 1934 getan. Eine 
weitere Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz sei in der 
nächsten Zeit zu erwarten. Vordringlich sei ferner die Schaffung 
eines Reichsplanungs- und eines Reichsbaugesetzes und ebenso 
die der erforderlichen Enteignungsbestimmungen. Schwierig
keiten bereite die Frage der Finanzierung der Siedlungsmaß
nahmen. Oeffentliche Subventionierung könne im Prinzip nicht 
als richtig anerkannt werden. Manches sei schon erreicht worden, 
so z. B. die Heraufsetzung der hypothekarischen Beleihungs
grenzen. Bei der Aufbringung des restlichen Eigenkapitales 
werde man das Kollektivsparen erfolgreich einsetzen können. Als 
besonders wichtig hob Staatssekretär Feder zum Schluß die Auf
gabe der Auswahl, Schulung und Betreuung der Siedler hervor. 
Da staatliche Stellen hier nicht vorhanden seien, müsse die Arbeit 
der Heimstättenämter der Partei einsetzen.

Neue Normen.
D IN  E  1055 B l. 4 „B ela stu n g sa n n a h m en  im  Hochbau, 

W in d b elastu n g“ . In  den letzten Mitteilungen des Deutschen 
Normenausschusses, veröffentlicht in der Zeitschrift „D er Bau
ingenieur“ , Heft 41/42 vom 12. Oktober 1934, wurde der Norm
blattentwurf D IN  E  1055 Bl. 4 „Belastungsannahmen im Hoch
bau, Windbelastung“ , eine Arbeit des Ausschusses für einheit
liche technische Baupolizeibestimmungen (E T B ) , veröffentlicht. 
Etwaige Einsprüche sind in doppelter Ausfertigung bis zum
10. Januar 1935 an den Deutschen Normenausschuß, Berlin 
N W  7, Dorotheenstraße 40, erbeten.

Jubiläum.
§0 Jahre J. A. B r a u n ,  Bitumitektwerk, 

Stuttgart-Cannstatt.
Am 27. Oktober 1884 gründete Josef Anton Braun zusam

men mit seinem Teilhaber Wilhelm Volz das Unternehmen. 
Man begann in einem 50 qm großen Schuppen mit einer Dach
pappenpfanne und zwei Kesseln zur Herstellung von Kitten und 
Asphaltröhren. Zehn Jahre später trennten sich die beiden 
Teilhaber, und Josef Anton Braun richtete sich in Stuttgart 
ein eigenes Büro ein, während gleichzeitig in Cannstatt der 
Grundstein zu dem jetzt 17 000 qm großen Fabrikkomplex ge
legt wurde. 1898 entstand eine eigene Teerdestillation, und 
schon 1907 wurde eine Fabrikanlage zur Herstellung der in 
Fachkreisen geschätzten teerfreien Pappe „Bitum itekt“ errichtet. 
Nach dem Tode des Seniorchefs im Jahre 1918 und Umwandlung 
der Firm a in eine Kommanditgesellschaft übernahmen die 
Söhne, Dr. Otto und Hans Braun, die Leitung.

Die Firm a nahm als eine der ersten deutschen Dachpappen
fabriken die Herstellung teerfreier Pappe auf (Bitumitekt). 
Heute umfaßt das Fabrikationsprogramm der Firma mehr als 
50 „schwarze Baustoffe“  für die Gebiete der Bedachung, Isolierung, 
Straßenbau. (120— 150 Gefolgschaftsmitglieder und mehr als 
ein Dutzend Hauptvertretungen.) —  A u f dem Gebiete der Aus
führung von Bauarbeiten schuf die Firm a J. A. Braun die erste 
Hartgußasphaltstraße in Stuttgart im Jahre 1901 und die erste 
Walzasphaltstraße in Deutschland überhaupt im Jahre 1908. 
Die Erzeugnisse des Werkes genießen in den Fachkreisen 
Deutschlands und darüber hinaus auch im Ausland den Ruf 
hochwertiger Qualitätserzeugnisse.



Heft 23 vom 7. 11. 1 9 34 D E U T S C H E  B A U H Ü T T E Seite A 241

K L E I N E  F A C H  L I C H E  N A C H R I C H T E N
W e t t b e w e r b s e n t s c h e i d u n g e n :  A u gu stu sb u r g

Amtsgericht. Ausschreiber: Sächsisches Ministerium der Justiz'
I . Preis (1500 R M .) Regierungsbaumeister a. D . D r - In g
H. Wurster und Architekt W. Nitsche, Dresden; I I .  Preis 
(1200 RM .) Architekt Paul Jäger, Weimar; I I I .  Preis (1000 R M  ) 
Architekt K u rt Otto, Dresden. Außerdem sind vom Preisgericht 
zum Ankauf mit je 500 R M . empfohlen worden die Entwürfe 
des Architekten Friedrich  Wagner-Poltrock und Walter Kaulfuß, 
Chemnitz, sowie des Architekten Heinz Arnold Götze, Regie
rungsbaumeister a. D ., und Mitarbeiter Architekt Hellmuth 
Francke, Dresden. —  B ern sfeld en . Schule. Engerer Wettbewerb 
unter 1 2  Architekten. I.  Preis D r.-In g . Eduard Krüger, Stuttgart;
II. Preis Max D ürr, Stuttgart; I I I .  Preis Em il Apprich, Aalen. —  
Frankfurt a. M .-H ö ch st und N ied, Heldenehrenmal. Außer 
dem I. Preis wurden 4 Entwürfe zu je 225 RM . angekauft.
I. Preis Architekt Ludw ig Hörold, Bildhauer Peter Dienstdorf, 
Wiesbaden; I.  Ankauf Architekt Johannes Schmidt mit Architekt
H. F. W. Kram er, Frankfurt a. M .; I I .  Ankauf Architekt G. 
Schaupp, Frankfurt a. M., mit Bildhauer W illi Bierbrauer, 
Wiesbaden; I I I .  Ankauf Bildhauer Philipp Becker, Frankfurt 
a. M.; IV . Ankauf Architekt Hans Peter mit Bildhauer Ernst 
Unger, Offenbach a. M . Die darüber hinaus in engster Wahl 
verbliebenen Arbeiten waren die Entwürfe: Arbeitsgemeinschaft 
Dipl.-Ing. Heinz Buff und D ip l.-In g . Walter Junior, Frank
furt a. M., Bildhauer August Bischoff, Frankfurt a. M., Architekt 
Professor Albinmüller, Darmstadt. —  G au  K urhessen. Bauern
gehöfte. Ausschreiber: Landesbauernschaft Kurhessen und 
Siedlungsgesellschaft Hessische Heimstätte. Eingelaufen 53 Ent
würfe. Gruppe I (80— 120 Morgen). Preis: Architekt Otto 
Bennmann, 2 Ankäufe: Architekt K a rl Lüdecke, Catte und 
Groth, Kassel; Gruppe I I  (60— 80 Morgen). Preis: Architekt 
Karl Lüdecke, Kassel. 2 Ankäufe: Brahm & Kasteleiner, Kassel, 
Architekt Adolf Hillm ann, Hom berg; Gruppe I I I  (45— 60 Mor
gen). Preis: Otto Bennmann, Kassel. 2 Ankäufe: Architekt W. 
Opfermann, Mengeringhausen, Catte und Groth, Kassel; 
Gruppe IV  (25— 45 Morgen). Preis: Architekt Adolf Hillmann, 
Homberg; 3 Ankäufe: Architekt K a rl Lüdecke, Architekten 
Brahm &Kasteleiner, Kassel, Architekt W. Opfermann, Men
geringhausen (W aldeck); Gruppe V  (10— 25 Morgen). Preis:

Architekten Brahm & Kasteleiner; 2 Ankäufe: Architekt Karl 
Lüdecke, Kassel, D ip l.-In g . Ludw ig Hönig, Rotenburg a. d. F. 
—  R ostock. Kongreßhalle. I.  Preis: Architekt Zerbe und 
Harder, Ham burg; I I .  Preis: Regierungsbaumeister Ernst Krüger 
und D ip l.-Ing. Hans Dustmann, Berlin; I I I .  Preis: Architekt 
E rich  zu Putlitz, Ham burg; IV . Preis: Architekt K arl Schneider 
und W illi Käm pfen, Berlin.

W e t t b e w e r b :  Isenhagen-H an kensbüttel. Der Leiter 
der Landesstelle Niedersachsen der R. d. b. K . gibt im Auftrag 
des Präsidenten, Professor Hönig, bekannt, daß der Wettbewerb 
für ein Kriegerdenkmal in Isenhagen-Hankensbüttel nicht die 
Genehmigung der Reichskammer hat. Für alle Mitglieder der 
Reichskammer ist dieser Wettbewerb zunächst gesperrt. Ver
stöße hiergegen werden nach der Wettbewerbsordnung geahndet.

F r i s t v e r l ä n g e r u n g :  B erlin . Mosaikwettbewerb. Frist:
3. Dezember 1934.

R eich sb ü rgsch aften  fü r den K leinw ohnungsbau. Der
Reichssiedlungskommissar und Staatssekretär Feder hat in  
Vertretung des Reichswirtschaftsmin’sters an die Wohnungs
ressorts der Länderregierungen ein Rundschreiben und auch 
einen entsprechenden Erlaß an die preußischen Provinzial
behörden ( V I I I  R  N r. 5758/34 —  10. Oktober 1934) gerichtet: 
Bei dem zweiten Abschnitt der Eigenheimaktion des Reiches 
sind häufig Bauvorhaben bereits nach Antragstellung, aber vor 
Erteilung eines Bewilligungsbescheides in Angriff genommen 
worden. Nachdem die Mittel für Reichsbaudarlehen für Eigen
heime erschöpft sind, besteht die Gefahr, daß solche Bau
vorhaben notleidend werden, wenn es nicht gelingt, die Finan
zierung in anderer Weise sicherzustellen Im  Einvernehmen mit 
dem Herrn Reichsminister der Finanzen erkläre ich mich daher 
grundsätzlich bereit, für diese Bauvorhaben Reichsbürgschaften 
auf Grund der Bestimmungen vom 28. Februar 1934 (D t. R .-A . 
und Pr. St.-A. vom 1./2. März 1934) zu übernehmen. Ich  werde 
in diesen Fällen von der Einschränkung, wonach vorerst solche 
Bauvorhaben bevorzugt werden sollen, die mindestens 4 E in 
familienhäuser umfassen (vgl. Anm. zu Abschn. I I  Z . 1 d. Reichs- 
bürg.-Best.), keinen Gebrauch machen; ferner werde ich Aus
nahmen von der Vorschrift des Abschn. I I  Z . 6 Abs. 2 d. Reichs-
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bürg.-Best., wonach für begonnene Bauvorhaben eine Bürg
schaft nicht übernommen wird, zulassen. Für die Uebernahme 
der Reichsbürgschaft ist —  abgesehen von der Einhaltung der 
sonstigen Reichsbürgschaftsbestimmungen — Voraussetzung, daß 
die wohnungspolitische Stellungnahme (Abschn. IV  Z. 3 d. 
Reichsbürg.-Best.) eine besondere Erklärung darüber enthält, 
daß a) der Antrag auf Reichsbaudarlehen vor Baubeginn ge
stellt worden ist, b) eine Zuteilung lediglich aus Mangel an 
Mitteln nicht mehr erfolgen kann. Ich  würde es begrüßen, 
wenn Sie die Bemühungen der Einzelsiedler um Aufnahme 
von Darlehen gegen Reichsbürgschaft nach Möglichkeit unter
stützen könnten.

D ie Steu ererleich teru n g bei Luftsch utzbauten (vgl. 
auch Heft 22). Der Runderlaß des Reichsfinanzministers (E r
gänzungsverordnung zum Gesetz über Steuererleichterungen 
vom 20. A pril 1934) befaßt sich auch mit Luftschutzbauten. Es 
wird klargestellt, daß bei Instandsetzungs- und Ergänzungs
arbeiten, die Zwecken des zivilen Luftschutzes dienen, die 
Steuerermäßigung neben der vollen Absetzung der Aufwendungen, 
die durch den Runderlaß vom 10. Oktober 1933 auch bei E r 
gänzungen zugelassen ist, zu gewähren ist. E in  Hauseigentümer, 
der z. B. einen Kellerraum zu einem Schutzraum gegen Lu ft
angriffe ausbaut, kann die hierfür erwachsenen Kosten bei E r 
mittlung des Einkommens im Jahr der Ausgabe voll absetzen 
und außerdem bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen der 
Ergänzungsverordnung vom 20. April 1934 eine Ermäßigung 
der Einkommensteuer- oder Körperschaftssteuerschuld bean
spruchen. Bei Neubauten, die Zwecken des zivilen Luftschutzes 
dienen, ist im Interesse der Förderung des Luftschutzes die 
Steuerermäßigung auch dann zu gewähren, wenn es sich nicht 
um die Ergänzung oder Vervollständigung eines vorhandenen 
Baues, sondern um die Errichtung eines neuen selbständigen 
Bauwerkes handelt. Bei Instandsetzungs- und Ergänzungs
arbeiten an Gebäuden oder Gebäudeteilen zu Zwecken des 
zivilen Luftschutzes wird die Steuerermäßigung weder durch die 
Gewährung von Zuschüssen nach dem Gebäudeinstandsetzungs
gesetz noch durch den Empfang von „sonstigen Zuschüssen“ 
ausgeschlossen, und zwar auch dann nicht, wenn es sich um 
nichtgewerbliche Gebäude handelt. Bei Gewährung von Bar
zuschüssen ist indessen auch hier die Steuerermäßigung nur 
nach den um den Barzuschuß verminderten Kosten (Selbst
aufbringungsbetrag) zu bemessen. Danach sind also Zuschüsse 
für Instandsetzungen und Ergänzungen an Gebäuden zu Zwecken

des zivilen Luftschutzes in jedem Fall ebenso zu behandeln wie 
Zuschüsse für Instandsetzungen und Ergänzungen an gewerb
lichen Gebäuden. Wenn Aufwendungen und Zuschüsse für 
Instandsetzungen und Ergänzungen an nichtgewerblichen Ge
bäuden sich sowohl auf Arbeiten zu Zwecken des zivilen Lu ft
schutzes als auch auf andere Arbeiten beziehen, so sind die 
Aufwendungen und Zuschüsse entsprechend dem Wert der 
Arbeiten zu verteilen. Ist bei Zuschüssen nach dem Gebäude
instandsetzungsgesetz ihre Verteilung aus dem Bewilligungs
entscheid ersichtlich, so ist diese zugrunde zu legen.

D ie 10 G ebote fü r  das B au en  der Stadt Stuttgart haben 
Schule gemacht. Es folgte Sachsen mit Leitsätzen, jetzt Frank
furt am Main, Stettin, Hannover. Aus Münster wird berichtet: 
Da alle gütlichen Ermahnungen nicht in der Lage waren, in 
Münster eine straffere Baudisziplin herbeizuführen, wird die 
Stadtverwaltung, die sich verantwortlich für die Erhaltung des 
schönen münsterischen Stadtbildes fühlt und jede Verschandelung 
vermeiden will, dazu übergehen, für ganze Viertel die Bauart, 
Ziegelrohbau, Verputz, Dachform usw., vorzuschreiben, um so 
einheitliche Wirkungen zu erzielen und dem heute überall 
bestehenden Durcheinander ein Ende zu machen. Manches 
Unzureichende und Häßliche ist in den letzten Jahren in Münster 
entstanden, weil das bestehende Ortsgesetz gegen Verunstaltung 
des Stadtkernes unbefriedigend war. Die Stadtverwaltung 
bereitet ein neues Ortsgesetz vor, das nicht nur „grobe Verun
staltungen“, sondern auch alle Lösungen unmöglich macht, die 
„schönheitlich wenig befriedigend “ sind. A u f Grund dieses neuen 
Ortsgesetzes und der kommenden neuen Bauordnung soll die 
Bauberatungsstelle der Stadtverwaltung jede weitere Ver
schandelung des Stadtbildes verhindern.

D ie W etterdien ststelle F ra n k fu rt a. M ., Feldbergstr. 47, 
hat auch für diesen Winter wieder einen Frost- und Tauwetter
vorhersagedienst eingerichtet. E r  erfaßt ganz Deutschland mit 
angrenzenden Gebieten und will vor allem möglichst frühzeitig 
auf kommende Frost- oder Tauwetterperioden aufmerksam 
machen. Näheres über diesen Sonderdienst ist bei der Wetter
dienststelle zu erfragen.

P ersönliches. Regierungsbaumeister a. D . D r.-Ing. Spiegel, 
bisher Düsseldorf, ist zum Honorarprofessor in der Fakultät 
für Bauwesen der Technischen Hochschule in Aachen ernannt 
worden. — Privatdozent Professor D r. Heinz Schmehl ist zum 
nichtbeamteten außerordentlichen Professor in der Fakultät
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für Bauwesen der Technischen Hochschule zu Berlin ernannt 
worden. —  D er frühere Vizepräsident der Preußischen Bau- und 
Finanzdirektion, Benno Kühn, der seit 1933 kommissarisch das 
Amt des Stadtbaurates von Berlin verwaltete, ist für 12 Jahre 
als Beigeordneter bestätigt worden. Auch der kommiss'arische 
Stadtbaurat Pfeil wurde bestätigt. — Zum  besoldeten Beigeord
neten der Stadt Essen wurde Stadtbaurat Regierungsbaurat a D  
Kegel auf 12 Jahre berufen. Stadtbaurat Kegel ist 41 Jahre alt
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Eine Zeitlang war er Privatarchitekt. Von 1920— 1923 leitete 
er die Reichsbauämter Ludwigshafen und Ludwigswinkel in der 
Pfalz, wo damals für die fremde Besatzung Kasernen errichtet 
werden mußten. 1926 trat Regierungsbaurat Kegel in den G e
meindedienst. E r  kam zuerst nach Haspe, und als dieses 1929 nach 
Hagen eingemeindet wurde, trat er zur Hagener Stadtverwaltung 
über, wo er zuerst das Baupolizei wesen und 1930 die bis dahin 
in mehrere Dezernate zersplitterte Bauverwaltung übernahm.
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F R A G E K A S T E N  U N D  B A U L I C H E  A U S K Ü N F T E
F rag e  N r. 2 6 12. Es bestehen Zweifel 

darüber, ob die nach § 5 der Baumeister
verordnung des Reiches zur Führung  
des Baumeistertitels Berechtigten damit 
zugleich auch die Befugnis zur Anleitung 
von Lehrlingen haben. C . R. K . in R.

F ra g e  N r. 2613. Eine Wand zwischen 
Herrenzimmer und Küche soll schall
hemmend hergestellt werden. D ie Wand 
soll nicht zu stark werden. Bisher war 
eine V2 Stein starke Ziegelwand vor
gesehen. Kann die seitlich anschließende 
Umfassungswand, an der die Wasser
leitungen liegen, auch schallhemmend 
durch eine Zwischenschicht isoliert wer
den? Welche Materialien sind die besten 
und wie ist die Konstruktion? Wie er
folgt am besten die Däm pfung gegen 
Luft- und Körperschallübertragung?

C . K . in W.
F rag e  N r. 2614. Die gemeinschaft

liche Giebelmauer zwischen zwei Häusern 
bedarf dringend einer neuen Abdeckung. 
Das Dach des einen Hauses liegt 2 m 
tiefer als das Dach des anderen Hauses. 
Wer muß die Kosten für die neue A b 
deckung der gemeinschaftlichen Mauer 
tragen? F . und A. H . in  K .

F rage N r. 26 15. In  einem Glas
geschäft, Grundfläche etwa 13,0 • 6,20 m, 
liegt ein Holzfußboden (Dielung) auf

Lagerhölzern. An verschiedenen Stellen 
knarrt beim Auftreten der Fußboden. 
D er Bauherr will den Fußboden, der sonst 
noch gut ist, herausreißen und durch 
einen stärkeren Holzfußboden (Bohlen) er
setzen lassen. Ich  schlug jedoch vor, 
Parkett-Stabfußboden auf die Dielung zu  
verlegen. Der Bauherr glaubt, daß ein 
solcher Fußboden zu unpraktisch sei, da 
er zuviel Pflege benötigen würde und zu 
glatt wäre. Sind seine Bedenken berech
tigt? Was für ein Belag wäre sonst noch 
vorzuschlagen? Ringsum im  Laden sind 
Einbauten vorhanden, die ich nicht gern 
herausreißen möchte. R . G. M. in P.

B e a n t w o r t u n g e n .
Z u r F ra g e  N r. 2606. Weinkeller- 

Fußboden. Ih r vorgeschlagenes Beton
pflaster aus 2 cm starkem Stahlzement
estrich ist zweifellos sehr gut. Ich  nehme 
an, daß das nur die obere, sog. Abgleiche 
sein soll, die man sonst in Wirtschafts- 
kellem aus ca. 1 cm Zement mit Kies, 
vielleicht 1:3 herstellt. Die eigentliche 
Unterlage hierzu müßte aber doch immer 
noch eine ca. 10 cm starke Kiesbetonsohle 
von ca. 1 :5 sein (wenn sie nicht schon 
vorhanden sein sollte). Statt des Stahl
zement-Estrichs könnte ich mir ebenso 
gut einen erstklassigen (d. h. solchen, wie 
man ihn auf Häusern, Baikonen verlegen

muß) in zwei Lagen je ca. 1 cm stark aus 
Asphalt denken. Asphalt, wenn richtig 
verlegt, hält jedes Grundwasser ab, er 
bekommt keine Risse, sondern gibt nach 
wie Gum m i bei Haussetzungen, was bei 
Beton, als starrem Monolith, nicht mög
lich ist. Man sprengt auch keine Teile  
heraus, wenn schwere Körper, wie Fässer, 
eventuell mit einer Kante dort auftreffen; 
bei Beton ist ein derartiges Aussprengen 
möglich. C . R e ic h a r d t .

Z u r F r a g e  N r. 2607. Fußboden für 
eine Weinstube. Massive Parkettböden 
(nicht furnierte) aus Hartholz sind natür
lich die besten von allen. N ur ist Eiche  
(weil meist nicht entloht, d. h. nicht von 
Gerbstoff befreit) sehr empfindlich gegen 
Wasser; wird leicht blauschwarz und 
muß dann mit Ziehklinge oder Hobel 
gleichfarbig gemacht werden, wenn der 
aufliegende Bohnerwachs so abgelaufen 
ist, daß er das H olz nicht mehr gegen 
Wasser, Wein usw. schützt. Buche ist auch 
sehr hart, hat aber nicht die sichtbare 
Maserung wie Eiche und Esche. Esche 
hat denselben schönen Maseranblick wie 
Eiche, ist wohl etwas weicher, aber für den 
Gebrauch nicht resp. kaum merkbar. 
Besitzt den großen Vorzug, mit Wasser 
und Seife gereinigt werden zu können, 
ohne blauschwarz zu werden. Esche- 
Parkett, das ich verwertete, hat sich gut

E s gibt nur einen elek
trischen Hammer, der die 
Bohr-Drehung selbsttätig 
ausführt und zugleich m it 
einem Handgriff aus einem 
drehenden Bohrhammer 
in einen nichtdrehenden 
Meißelhammer zu verwan
deln is t: den Bosch-Ham
mer, Bohr- und Meißel
hammer zugleich . . .

Warum soll man 
vom Bauunternehmer 
verlangen, daß er 
den Bosch-Hammer 
benutzt?

F e h l e r  i m  B a u p l a n  s i n d  z w a r  

s e l t e n  —  a b e r  w i e  o f t  s i n d  n a c h 

t r ä g l i c h  k l e i n e  Ä n d e r u n g e n  a u s z u 

f ü h r e n .  E i  n e  S e r i e  R o h r d u r c h b r ü c h e ,  

d i e  U m l e g u n g  v o n  L e i t u n g e n  u n d  

a l l e  d i e  k l e i n e n  N a c h a r b e i t e n  b r a u 

c h e n  d e n  B a u  n i c h t  z u  v e r z ö g e r n :  

E i n e n  B o s c h - H a m m e r  e i n s e t z e n  —  

u n d  d i e  A r b e i t  i s t  i n  T a g e n  s t a t t  m  

W o c h e n  g e t a n !  D e n  B o s c h - H a m m e r  

e m p f e h l e n  h e i ß t  d e n  B a u  f ö r d e r n .

I h r e  B a u f i r m e n  e r h a l t e n  a u f  

A n f o r d e r u n g  u n v e r b i n d l i c h  d a s  

H a m m e r - H e f t  v o n  d e r  R o b e r t  B o s c h  

A . - G . ,  S t u t t g a r t  A b t l g .  W E B .  1 6



bewährt. Die anderen Häuser, in denen 
ich Eicheparkett verlegte, machten in der 
Reinigungsfrage mehr Kosten. Nußbaum
parkett hat wunderschönen braunen To n  
und hat den Vorzug, Schmutzflecken, die 
man auf der helleren Eiche und Esche 
unbedingt sieht, dort nicht zum Vor
schein kommen zu lassen; wäre eigentlich, 
weil sehr hart, so warmer schöner An
blick, der praktischste Boden für eine 
Weinstube, es ist nur sehr teuer.

C. R e ic h a rd t .
Z u r F r a g e  N r. 2608. Der Bauherr 

hat das Recht, den mit dem Bauunter
nehmer geschlossenen Werkvertrag bis 
zur Vollendung des Bauwerkes jederzeit 
zu kündigen (§ 649 B G B ). Es bedarf dazu 
nicht der Angabe von Gründen. Erfolgt 
eine solche Kündigung, so kann der 
Unternehmer die vereinbarte Vergütung 
verlangen, er muß sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was er infolge der A uf
hebung des Vertrages an Aufwendungen 
erspart hat, oder durch anderweitige Ver
wendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder 
zu erwerben böswillig unterlassen hat. 
Eine Berechnungsgrundlage ist ohne ge
naueste Kenntnis des Einzelfalles nicht 
anzugeben. D r. -tz.

Z u r F ra g e  N r. 2609. Es ist recht 
schwierig, die örtliche Lage der luftdurch
lässigen Stelle zu ermitteln. Es können 
gleichzeitig sogar mehrere Stellen undicht 
sein. E in  sicheres, aber umständliches 
Untersuchungsverfahren wäre folgendes: 
man füllt den unbenutzten Schornstein 
mit getrocknetem Sand nach und nach 
aus. In  dem anderen Schlot macht man 
zu Beginn der Arbeit ein Rauchfeuer
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(feuchtes Stroh), nimmt die Ofenrohre 
weg, stopft die Oeffnungen zu und deckt
den Schlot oben dicht zu. N un muß
Rauch durch die undichte Stelle und den 
unbenutzten Schornstein abziehen, 
zwar solange, bis der einzufüllende Sand 
die undichte Stelle erreicht und ver
schließt. Durch Messen mittels Schnur 
und daran befestigtem Gewicht kann
von oben die Fehlerstelle aufgespürt
werden. Sind mehrere schadhafte Stellen 
vorhanden, so müßte das Verfahren so oft 
wiederholt werden, bis sie alle von oben 
bis unten ermittelt wären. Wenn der 
Besitzer den unbenutzten Schornstein aber 
nicht braucht, so kann nur empfohlen 
werden, ihn zuzubetonieren. Dies ist 
viel bequemer und unbedingt sicher.

D a m m e r.
Z u r F rag e  N r. 2610. Ihrer Anfrage 

wird entnommen, daß Sie als Bauunter
nehmer im Jahre 1925 ein Wohnhaus 
fertiggestellt haben. Als Unternehmer 
haften Sie für Mängel und Fehler gemäß 
§ 633 ff- B G B . Die Ansprüche, die ein 
Auftraggeber aus diesen Paragraphen her
leiten kann, verjähren, sofern die Ver
jährungsfrist nicht vertraglich verlängert 
ist, gemäß § 638 B G B  in 5 Jahren. Diese 
Frist wäre also bereits bei der ersten A n
mahnung im Jahre 1931 abgelaufen ge
wesen, so daß Sie den Ansprüchen des 
Bestellers mit der Verjährungseinrede be
gegnen können. E ine Ausnahme davon 
gilt nur, wenn die etwa vorhandenen 
Mängel des Fundamentes von Ihnen  
schon bei der Ausführung erkannt und 
dem Bauherrn Ihrerseits bei Annahme 
des Bauwerkes arglistig verschwiegen

D E U T S C H E  B A U H Ü T T E
worden wären. In  diesem Falle verjähren 
die Ansprüche des Bauherrn erst in 
30 Jahren. Dr. R . V.

Betrifft Versicherung!
W ir geben unseren geschätzten Be

ziehern bekannt, daß im Zusammenhang 
mit den Anordnungen der Reichspresse
kammer der zwischen unserem Verlage 
und der D e u t s c h e r  L lo y d L e b e n s v e r -  
s ic h e r u n g s b a n k  A .-G ., L e ip z ig  C  1 , 
Markt 2, geschlossene Vertrag für die 
Unfallversicherung der Bezieher der Zeit
schrift „ D e u t s c h e  B a u h ü tte "  am 
31. Dezember 1934, mittags 12 U hr, erlischt. 
Z u  diesem Zeitpunkt erlöschen die An
sprüche unserer Bezieher gegen die 
Deutscher L lo y d  Lebensversicherungsbank 
A .-G ., Le ipzig. Ansprüche aus vor dem 
Erlöschen der Versicherung eingetretenen 
Schadenfällen bleiben unberührt.

H a n n o v e r ,  am 1. November 1934.
D e r  V e r la g .

Heft 23 vom 7. 11. 1934

V erlag d e r  Z e itsc h rif t  „ D eu tsch e  B a u h ü tte “ : C urt R . V incen tz , H a n n o v e r 1, P o stfach  87. G eschäftss te lle : A m  S chiffg raben  41. F e rn ru f  2 8 8 8 2 . Postsch eck k o n to  H a n n o v e r 123. V eran tw o rtlich  für B au n ach w eis , G eschäftliches und  A nzeigen: K arl M eineke, H an n o v e r. D . A. H I/34 /4657 . Satzspiegel 2 5 0 x 1 9 9  m m , 4 -S p a lte n -E in te ilu n g  ( je  46 m m  breit). M illim eterzeilenpreis 15 R p f., bei G elegenheitsanze igen  10 R p f. N ach laß  u n d  sonstige Bedingim gen lau t P re islis te . —  B ezugsgebühr fü r  die 14 täglich erscheinende  Z e itsch rift im  In lan d  vierteljährlich  5 ,— R M . einsch ließ lich  35 R p f. P o s tg eb ü h r; im A usland  P o rto zu sch lag . A bbeste llungen  können nur a ls  re ch tsg ü ltig  a n e rk a n n t w erden , w enn sie 15 Tage vor S chluß eines V ie rte ljah res eingegangen sind. Bei h ö h e rer G ew alt keine L ieferungspflich t. G erichtss ta n d  fü r B ezug  u n d  A nzeigen H annover. — D ruck: G eb rü d er Jä n e c k e , H an n o v er.

soennecken’

V e r la n g e n  S ie  a u s f ü h r l i c h e  D r u c k s a c h e n

F. SOENNECKEN • BONN • BERLIN • LEIPZIG

Geld fü r Neubau und 
Entschuldung. 
3 % Z in s . u. 3%  

T ilg , jäh rlich . Volle A uszahlung. 
N ordw estdeutsche Bauspar-
u. Entschuldungskasse, Biele
feld. Staatl. zugel. Gen.-Vertr. 
Fritz Keidel, H annover, Schließ- 
tach 205. Rückporto. Büro: 
Rosenstr. 4, A m  Hauptbahnhof.

Laden
öffner

„ K ie fe r“
macht Klappläden erst angenehm 
M i c h a e l  K i e f e r  <& C o .

M U n c h e n  2  N W  3  
Blutenburgstraße 43

G e s u c h t  wird zum b a ld ig e n  Antritt

1 Tiefbautechniker,
der die Tiefbauabteilung einer technischen 
höheren Lehranstalt absolviert hat. Bewerber 
müssen gewandt im Zeichnen, Aufstellen von 
Kostenanschlägen und Abrechnen sein. 
Meldung mit lückenlosen Zeugnissen, Lebens
lauf und Gehaltsansprüchen an

B r a u n s c h w e i g i s c h e  

K o h l e n  ̂ B e r g w e r k e  i n  H e l m s t e d t .

\ \DIE NEUE SeliHan TUSCHE-PATRONE
bringt eine große  Erle ichterung Im 
Arbeiten  mit Tusche. Ein  D ru ck  auf 
den  G um m ib a ll und d a s  Ze iche n 
gerät Ist gefüllt. D ie  Sch re ib 
und Ze ichenw arenhänd le r halten 
Pelikan -Tuschepatronen  vorrätig.

GÜNTHER WAGNER /  HANNOVER UND WIEN
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