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Leichtgipsplatte „UFEUL“
die einseitig glatte Leichtplatte, die also nur auf einer 
Seite noch verputzt zu werden braucht, für Scheide
wände, Verschalungen, Decken und als Einschub.
V erlangen  S ie  M uster und P rüfungszeugnisse. Lieferung durch den B au sto ffhande l.

E U L I N G  & M A C K  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  N O R D H A U S E N  ( H a r z )

P O S T S  C H L I  E S S F A C  H 2 7 5 .

P ie p e r ’ s M a u e r- Is o lie ru n g
G a r a n t ie r t e r  S c h u tz  g eg en  W e t te r s e i t e n .  
N u r  b e i N e u b a u t e n  v e r w e n d b a r !
Seit über 30 Jahren an Tau senden von Bauten verwandt.

U n e n t b e h r l i c h  b e i  K l i n k e r b a u t e n .

D r u c k s c h r i f t  u n d  Z e i c h n u n g  k o s t e n f r e l l

Z e n t r a l - V e r k a u f s s t e l l e  

Carl Pieper, Schmallenberg Fernruf 515.

A s p h a l t -D a c h p a p p e n -  und  T e e rp ro d u k te - F a b r ik .

IMONTENOVOI
E D E L P U T Z
S T E I N P U T Z

— a u s  f a r b i g e n  N a t u r s t e i n e n

VEREINIGTE TERRAZZO u.STEINWERKE 
HANS HEITMANNSSHEGGENKwJlr°LPt

i Moh]wefke»Bruche:An)stetten-ujLH VMMoHerriingen-iilUt
Uego«n twtcn Brilon iwtsrt. ÄlmeiwHTH .

A u c h  a m  F u ß b o d e n  w a r m !

DAS 
BESTE 
B A U E N  
GEBIETET  
V E R W E N D U N G  
V O N  Q U A L IT Ä T S - 
B A U S T O F F E N !

S T A U S S Z IE G E L - G E W E B E
steht seit mehr als 40 
Jahren in der ersten  
Reihe aller hochwer
tigen deutschen Bau
stoffe; als Putzträger 
an allererster Stelle.

S t a u s s z i e g e l - G e w e b e  in Rollen(5m 2) 
S t a u s s z i e g e l - G e w e b e  in Tafeln 
S t a u s s z i e g e l - G e w e b e  in Streifen 
D eutsch  es Q u a l i t ä t s e r z e u g n i s  d e r

S T A U S S  &  R U F F  A . - G . ,  C O T T B U S

'j f  B u c h ft a b e n » R ic h n o w
F>- FERNRUF E -9 -3 9 9 6  BERLIN 0 « 2 7

M ETAU-BUCHSTABEN - G L A S -H O L Z - u. LEU C H T-B U C H ST A B EN

Lu fthe izappara te  DRP drücken die W a rm lu ft nach unten. 
Und h ie rd u rch  w ird  je de r Raum zuerst in A rb e itsh ö h e  und 
am Fußboden e rw ärm t. D ies is t a rb e its fö rd e rnd  und w ir t
scha ftlich  zu g le ich ! V erlangen Sie unsere S ondervorsch läge  
fü r Ihrer. B e trieb !

N E T Z S C H K A U E R  M A S C H I N E N F A B R I K  

F r a n z  S t a r k  &  S ö h n e ,  N e t z s c h k a u
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„Perspektiven“
ln
A q u are ll, K o h le  
u . Feder werden 
angefertigt

DRESDEN-A.  19
Comenlu88traße 8 3 II,

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

THEATERBÜHNEN,
V o rh ä n g e , K u lis s e n , 
D e k o r a t i o n e n  usw .

und modernisieren veraltete Bühnen.

H E H R  & C O . ,  E S S E N
S c h le n h o fs tr. 105A • G egr. 1909

Stahl le n s t e r
tU re n
Konstruktionen usw.

I Winkler i Ä  
Duisburg

I R uf 32086 G r a b e n s t r a ß e  3

K I R C H E N
G L O C K E N

G l o c k e n s p i e l e

Franz Schilling Söhne
in  A p o ld a (T h ü r in g e n ) .
Gegründet 1826. Bisher über 

12 000 Glocken gegossen.

L a m P e n |

A z e t y l e n
S t u r m *

F a c k e l n
behördl. geprüft.

L ichtstärken 
1200u.2500 Kerzen.

F e rne r: 
große Azetylen- 

S che inw erfer
lampen, 

S turm - und 
S chaffnerla ternen, 

Handlampen 
fü r

G ruben.W erkstatt,
Montage

usw.

Metall- und Leucht-
B U C H S T A B E N

nach jeder Zeichnung. 
P re is lis te  k o s t e n l o s .

E R N S T  E L L E R B R O C K ,
K ö ln a .R h .1 0 , JülicherStr.29.

D E U T S C H E  B A U H Ü T T E

Schm iedee ise rne

Wendel-Treppen

Tilgungsdarlehen
für Neubau, Siedlungszwecke und 

Umschuldung
Tarife zinslos und zu 3%  
N o r d w e s t d e u t s c h e  

Bauspar- und Entschuldungskasse G. m. b. H. 
Bielefeld 

P r o s p e k t e  k o s t e n l o s

Dränage-
Röhren
Malern als S p e z ia litä t

Ziegel werke Josef Emde
N e h e i m  ( R u h r )

F E N S T E R  W E R K

C R E I N C K E
m m m m  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

System H e r k u l e s

Dachprobleme?
Bei Verwendung von Bltuml- 
tekt gibt es keine Schwierig
keiten. Der Unterbau kann 
leicht sein, die Verlegung ist 
bequem, und die Unterhal
tungskosten sind gering. 
Also nach allen Selten spar
sames Eauen mit der 
teerfreien Dauerdachpappe

B i t u m i t e k t .

Verlangen Sie die Bltumltekt- 
Broschüre.

J .  A . B R A U N
B l t u m l t e k t w e r k  
Stuttgart-Cannstatt A 18

S chorns te in - u . V e n 
tila tio n s -A u fs ä tze

F r ie d r ic h  K o c h
Hall (Schwab.),  Um Bahnhof I

„EFBO“ l
Stahlbandmaße
m .R eklam eprägung  
für W erbezw ecke
Emil F re u d e n th a l
B om litz  (Hannover)

Gute A n zeigen bringen  
heute w ieder Erfo lge.

NurPlan-Spfral
die Ze ic hnun gsre g is tra tur 

von Weltruf
schützt und ordnet Ihre 
Zeichnungen und Pläne. 
Prospekte kostenl. durch

Plan-SpiralGmbH.
Ber lin  -Charlot tenbu rg ,

Waitzstraße 17 
Tel.: J 6 Bleibtreu 0300

Laden
öffner

„ K i e f e r “
m ach t K lapp läd en  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  

B lutenburgstraße  43

18 65 -193 5

J a h r e  D i e n s t  
a m  B a u w e s e n

7 0
a  n

S i E B E L w e r k
D Ü S S E L D O R F - R A T H

Blei - Isolierung, Büffelhaut 
S lekabit  - Kaltasphalt  

Stabll-Kalt teer,  Siebollt  
Bitumen- u. T ee rp roduk te

G eschäftsgründung 1834

Ausführung von R e i c h s a r b e i t s l ä g e r n

Dauer- und Behe l fs -W ohnungen, Sc hulen  

Tu rn h a l len ,K ran ken ab so n derun gsh äu ser  

fugen d herb erg .,  Ja g d -u .  Woch enendhaus .

l i e f e r t  in altbewährter zerlegbarer 
Bauweise, mit bestem Kälte- und 
W ärmeschutz, In guter Ausführung, 
in kürzesterZelt W es tfa len s  ä ltestes  
u. le istungsfäh igstes H o lzb au w erk  

A lo y s  K ir s c h n e r  W itw e  
B augeschäft, S ä g e - und H o b e lw erk  
D U Im e n  I (Westf.) ■ flut 416u.-417

Falzbautafeln 
>/lnkerurecht<
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BRESLAU 5  
GARTENSTRASSE

LAGER IN JHRER NÄHE

DRUCKSCMRtFTm-20
KO STENLO S

- H E I Z U N G E N
Arendt, Mildner & Evers,
G . m . b . H .  G e g r .1890

S p e z i a l f a b r i k  ür

Heizung un d  Lüftung.
B ie le fe ld , H a n n o v e r ,  Jen a,
K assel, Königsberg. O snabrück.

PUTZ- 
SC K L E IS T IN  
M A U E R -  
E C K L E IS T IN
t u f p e n s o u i n e n

iFRANZ BECKER 
NEHEIM (rjm)

W a s s e r 

f e i n d
B e t o n d i c h t u n g s m i t t e l

schützt 
g e g e n  G r u n d w a s s e r  
u n d  F e u c h t i g k e i t .

J . H . G u s t a v  B u r m e is t e r
chem isch-bautechnische Fabrikate 
H a m b u rg  36, G e rh o fs tr . 3—5

E r n s t  S o r s t &  C o .
H a n n o v e r - H a in h o l z  8
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n e u e n  K o l l e k t i o n e n *  9 5  g  s c h w e r e s  P a p i e r - I . G .  F a r b e n  « M o d e r n e  D r u c k 

t e c h n i k  •  K ü n s t l .  E n t w ü r f e  •  H e r s t e l l e r :  T a p e t e n f a b r i k  R a s c h .  B r a m s c h e

H icU t m tm ec w ä m d  

decSouMMcUeü* . . .

D i e t m a r  
T a p e t e n lie fe rt

H a n n o v e r )  M . G s a r g s t r a ß e t l

Es kommen ba ld  ka lte  Tage und in der W ohnung 
und im Hause w ird  es ungemütlich. W ie  steht es 
m it de r Heizung? — ist d ie Frage.
G asheizung etwa? — Ja, Herr Baumeister! 
Für Baderäume, Küchen, Dielen, K o rrido re  und alle  
kle ineren Räume sorgen G asheizö fen, und zwar

J U N K E R S  G A S H E I Z Ö F E N

H  2 / 1 ,  H  3 / 1

m i t  n e u a r t i g e m  B e r ü h r u n g s s c h u t z

fü r eine w irtschaftfiche Heizungsweise und fü r eine 
architektonisch schöne Lösung de r G e rä te fra ge . 
Der flache H e izkörper braucht w en ig  Platz und 
de r neuartige  Berührungsschutz w ird  selbst bei 
längster Heizungsdauer nur m äß ig warm . Er b e 
se itig t dam it auch d ie  G e fah r des Verbrennens 
durch Berührung der Heizfläche, ein w ichtiger, ja 
ausschlaggebender Vorzug, zumal beim  Gebrauch 
de r G erä te  in kleinen, engen B aderäum en! Stete Be
triebsbere itschaft, W irtschaftlichke it, schnelle H e iz
w irkung und besonde reP re isw ürd igke its ind  w e ite 
re Vorzüge, d ie  einen Einbau von Junkers G ashe iz
ö fen besonders em pfeh lensw ert erscheinen lassen.

Fordern Sie die Druckschrift D 417 „Strahlende Wärme". 
S i e  w i r d  k o s t e n l o s  z u g e s a n d t .

J U N K E R S  &  CO. G .M .B .H ., D E S S A U
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 .

Holzhäuser
D au e r-W o h n h ä u s e r, Land-, 
Jagd- u. W ochenendhäuser, 
Turnhallen,Schulen, Vereins
häuser, Verkaufs-Pavillons  
liefert in erprobter Bauweise

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

Holzbauwerke, 
W u p p e r ta l - B a rm e n  - U .

Fernruf 54577

fowemmsiei rt' 
C l k i D  i

B i m s -  ^
B a u s t o f f e

NE

1-B.H. NEUWIED A.RH.TELEF.
DRUCKSCHRIFTEN KOSTENLO S.
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B a u - N a c h w e i s
F o rtse tzu n g  von  d e r 2. U m schlagseite.

N iedersachsen, H annover (F o rtse tzu n g )
L andw ehrstraße  1 —  W ohn- un d  G eschäftshaus —  B : F r . K elkenberg , Q uers traß e  13; A : H . Möll, W ein straß e  7.B e rth o ld -K n au t-S traß e  9 un d  11 —  K le in h äu se r —  B rK le  insied lungsverein  „S e lb sth ilfe“ e. V ., V ogelsang 16; A : R ich a rd  K och , M om m senstraße 1.

Königsberg W irtsch aftsgeb iet Ostpreußen.
R o th en ste in er S traße  —  E infam ilienw ohn haus —  B : B ram m er, N eue Gasse 5/7; 

A : Schlicht.Alte P illau e r L an d s traß e  35 b  —  E in fam ilienw ohn haus —  B u n d  A : F ran z  Schm id t, Z ie th en p la tz  5.S a rk au er S traße  3 —  W ohnhaus —  B : L an g eck er; A : Scheele, P ro b s th e id a 
s traß e  2.S a rk au er S traße  3 a  —  W ohnhaus —  B : K a tte n b e rg ;  A : Scheele, P ro b s t
h e id astraß e  2.B urow straße  3 —  W ohnhaus -— B : P ae tsch , T ragh . K irch en s traß e  67; A : 
Schw erm er.H overbeckstraße  26 —  E in fam ilienw ohn haus —  B : D r. K ora llu s , Ja c o b straß e  7; 
A; H opp  un d  Lucas.B a rb ara s traß e  25 d — 73 —  33 W o h nhäuser —  B : S tif tu n g  fü r gem einnützigen  W ohnungsbau ; A : Scheele, P ro b s th e id as traß e  2.Jo h a n n ite rs traß e  3 —  Sechsfam ilienw ohnhaus —  B ; K ersch ies; A : R a u , 
S a ttlergasse  7.F ried richsw alder Allee 24 a  —  W ohnhaus —  B : S ennefelder; A : N icolai, Am  
F ließ  25/26.H erzog-A lbrecht-A llee 50 —  E in fam ilienw ohn haus —  B ; K le in , Jäg erh o f 11; A ; T iem ann , A do lf-H itle r-S traße  29.S te in s traß e  23 —  Sechsfam ilienw ohnhaus —  B : D reß ler; A ; Ju s c h k a , M itte l- 
trag h e im  1.A m alienau  17 —  E in fam ilienw ohn haus —  B : B a lze r; A ; S tep h an , B eeth o v en 
s traß e  10.L eostraße  6 —  Zw eifam ilienw ohnhaus —  B : B itzek ; A : O hlendorf, B ach
s traß e  20 a.L aw sker Allee —  W ohnhaus —  B : M öhrke, Schönstraße 7; A ; B abendreyer.K reuzburger S traße, E cke  L udw igsw alder W eg —  E in fam ilienw ohn haus —  B : B ergm ann , V iehm ark t 15; A : R o th e , K a ise rs traß e  48 a.L izen tg rab en straß e  11/12 —  K raftw agenhalle  —  B : T rittm a ch e r; A : B lask .H erzog-A lbrecht-A llee —  Zw eifam ilienw ohnhaus —  B ; W eida, O b erh ab erberg  57; A : R a u , Sa ttle rgasse  7.

W irtsch aftsgeb iet Rheinland.
A sbaeh (K r. Neuwied) —  Ju g en d h erb erg e  —  B ; G em eindeverw altung .Bad Salzig —  W ohnhaus —  B ; Jo h a n n  G ras.T ran sfo rm ato ren h au s —  B : R hein -N ah e-K raftv e rso rg u n g , B ad  K reuznach .W ohnhausau fs tockung  —  B : A nton  B ock II.W irtsch aftsg eb äu d e  —  B : P e te r  S pritz .B iebernheim  (Post St. Goar) —  W ohnhaus —  B ; W ilhelm  F e rd in an d  P a b st.W ohn h au s —  B : P e te r  M uders.B irkheim  (Post Pfalzfeld, H unsrück ) —  W ohnhaus u n d  Stall —  B : J a k o b  H a r t m ann .Boppard —  T ran sfo rm ato ren h au s —  B : R hein -N ah e-K raftv e rso rg u n g , B ad  K reuznach .W ohnhaus —■ B : Jo sef Schneider.B uchholz (H unsrück) —  W ohnhaus u n d  Stall —  B : W ilhelm  W angard .W ohnhaus —  B : N ikolaus M allm ann.Dillingen (Saar) —  34 S ied lungshäuser —  B ; S ta d t;  A ; S ta d tb a u a m t.D om m ershausen (H unsrück) —  W ohnhaus —  B : Theo B arth en .W ohnhaus u n d  Scheune —  B : V incen tz  S tranz.
DüppenweilerK reu zs traß e  —  W ohnhaus —  B : P e te r  B ackes.K reu zs traß e  —  W ohnhaus —  B : W itw e T heiß .E m m elshausen (früher B ahnhof H alsenbach, H unsrück) —  W ohnhaus u n d  S tall —  B : B e rn h ard  Schm idt.W ohnhaus —  B : G eorg M onnerjahn .Engers a. R h. —  H J -H e im  —  B : S ta d tv e rw a ltu n g ; A : S ta d tb a u a m t.E nkirch  a. d. Mosel —  W ohnhaus, S ta ll u n d  Scheune —  B : L an d w irt K e tte rm a n n .H alsenbach (H unsrück) —  W o h n h au s —  B ; P e te r  L am b erti, E h re r  H eide.H erdorf a. d. Sieg —  8 S ied lungshäuser —  B : G em eindeverw altung .K arbach  (Post H alsenbach, H unsrück) —  W ohnhaus, S ta llu n g  u n d  Scheune —  B ; A n ton  M allm ann.W irtsch aftsg eb äu d e  —  B ; N ikolaus B rau n .K inheim  a . d. Mosel —  W ohnhaus —  B : O b erb ran d m e is te r K aufm ann-A dam y.KölnU n te r  K irschen  34 —  Zw eifam ilienw ohnhaus —  B : Jo h . L ehrenfeld , F rid o lin s traß e  40 ; A ; H ans B lium e, P e te rsb e rg s traß e  28.A nnaberg straßc  6/8 —  E infam ilienw ohn haus — B ; B augem einschaft B uchhe im , K ö n ig sh ü tte r S traße  6; A : H an s V ollm ar, D eu tsch o rd en s traß e  16.S tru n d en er S traße  68 —  Z w eifam ilienw ohnhaus —  B : C hrist. B o tz , M er- he im er S traße  202; A : L udw . A lb e rt, B erg .-G lad b ach er S traße  1165.S tru n d en er S traße  61 —  E in fam ilienw ohn haus B : E m il G raf, H u m b o ld ts traß e  23; A : P e te r  S trü n k e r, K em p erb ach s traß e  32.N ieh ler S traße  362 —  Z w eifam ilienw ohnhaus —  B : F r . W ilh . S chenk, D essauer S traße  2 ; A : J a k o b  W eb er, V enloer S traße  847.W ey e rth a l 50 —  E infam ilienw ohn haus —  B : Jo s . Schlesinger, L in d en th a lg . 28; A : Jo s . V olberg , G leueler S traße  205.M ayener S traße  2 —  D reifam ilienw ohnhaus —  B ; Jo h a n n  Schüller, L uxem b u rg e r S traße  334.A achener S traße  335 —  A chtfam ilienw ohnhaus —  B : K arl N ellessen, W üllner- s traß e  125, u n d  D r.m e d .M a x  M eier, S a lie rring  60; A ; H einz F eill, K itsch b u rg e r S traße  231.E lsenborner S traße  —  Z w eifam ilienw ohnhaus —  B : F rl. H edw ig  S chriever, K aiser-W ilhe lm -R ing  22 ; A : Jo sef D odem ont, E lsen b o rn e r S traße  11.S cheid tw eiler S traß e  89 —  Z w eifam ilienw ohnhaus un d  R e in ig u n g san sta lt —  B ; K a rl B ittn e r , M ozarts traße  41; A : F e rd . H e iden re ich , M o zarts traß e  58.L indenhof 3 —  Zw eifam ilienw ohnhaus —  B : H e in r. M eid, Z ü lp icher S traß e  297; A : F r . Z im m erm ann , A achener S traß e  493.A achener S traße  410 —  V ierfam ilienw ohnhaus —  B : F ra u  M aria  R u b a r th , M ülheim , F ra n k fu r te r  S traß e  60; A ; Jo s . V olberg , G leueler S traß e  205.-Z ollstock

F erd .-S ch m itz -S traß e  8 un d  10 —  2 A chtfam ilienw ohnhäuser —  B : G em einn. B augenossenschaft K ö ln -S üd , E . G. m . b. H ., P fä lze r S traß e  28; A ; F ritz  Salz, K en d en ich er S traße  4.
Zollstockw eg 20 un d  22 —  2 A ch tfam ilienw ohnhäuser —  B : G em einn. B au genossenschaft K ö ln -S üd , E . G. m . b . H ., P fä lze r S traße  28 ; A : F ritz  Salz, K enden icher S traße  4.

Fortse tzung siehe 3. Umschlagseite.

W u n n e r s c h e  
B itum enw erke 
G.m.b.H. Unna’/W.

FIXIF
bitu me n-  S c h u t z a n s t r i c h  
fü r  B e to n , Eisen, D ac h p a  p pe

s ä u re b e s tä n d ig  - w a s s e rd ic h t  
t e e r -  u. b e n z o lf r e i -e la s t is c h  
ka lt streichbar-schnelltrocknend

Von der Reichsbahn zu g e las s e n

6 4

K lin ke r, V e rb le n d e r, V o rm au e rs te in e , P ro fils te ine, 
D achste ine, ro t u . b raun, G lasuren, w e iß  u . farb ig

J a h re  H a n n o v e rs c h e ^ ®  J t .  C  U  ■ > «  
hervorrag. bew ährt K u n s tz ie g e le i ■  ■ ■  I Q U v l  W

H a n  n o v e r  1 M ,  S c h m i  e d e s t r .  30  •  F e r n r u f  28846

IKRCYNIfl
D .R .P

S t ó ł ® 84

Ihre V o rzü g e :
1. L e ic h te s t.u .s ch n e l

le  H an d h a b g . auch  
bei g röß ten  D im e n 
s ion en ,

2. G eräusch los .G an g ,
3. U nb ed in g te  Zug- 

d ic h tig k e it ,
4. E rhebl. P la tze rsp ..
5. G roße S ta b ilitä t  u. 

Lebensdauer,
6. G u te  a rch itek to n . 

W irk u n g ,
7. S ta rk  sch a lldäm pf.,
8. D en kb ar einfache  

M on tag e,
9. V e rw e n d . besten 

M ateria ls .
Ihre Verw endung:

A lsZ im m ertü r o.als  
Trennungsw and in 
S ch  u len ,T u rn h a ll., 
K irch en , W artesä
le n , Restaurants.

<£in

t O o r c n d n g o n g e b u ^
Ift 0cmo0 Perordmm0 oom 20. ^uni 1035 oon ollen 

<&etoerbctreibenden und §andioerl?ern 
ob 1. (Pftober 1035 311 fübten

Wie liefern Ü)orencin0on00böd)ccr 100  6 eft., fefl 
Portonfert, 311m Pceife oon 2,20 R ttl. 3113Ü0I. Porto

<&cf<i)äft0ftelle der 3 f ltf<btlft

„ D c u t f c f y e  S a u ^ ü t t c " ,  Ç o n n o o e r  1 ,

Poftf<t)c<ffonto ftannooer 123 • Poflfad) 87
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N i e d e r l a s s u n g e n :
B E R L IN  N W  40, H eidestraße  15/16. •  D Ü S S E L D O R F  17, 
W o rrin g e rs tr. 62. •  H A M B U R G -W A N D S B E K , N eum ann- 
R eich ard str. 29/33. •  H A L LE  a . d . S a a le ,T h ü r in g e r  S tr . 18, 
P ostfach  192. •  R O T T E R D A M M , D e lftsc h e s traa t 47.

H a rm o n ik a -T ü re n fa b rik  „ D ä m o n “ , H ugo B ec k e r, N eum ünster i. H .
Alteste Spezialfabrik reu Barmouika - Schiebetüren und Trennwänden in Sperrholz, Filz und Kunstleder

Aus roten Sollinger

Wesersandsteinbrüchen
l i e f e r t  ä u ß e r s t  p r e i s w e r t :

W e rk s te in e  fü r alle Bauwerke,
B osse n - und  P la tte n v e rb le n d u n g e n , 
F u ß b o d e n p la tte n  in P o ly g o n a lm u s te r ,  recht
eckig und quadratisch, in roher, ge fläch te r und 
gesch liffene r Bearbeitung,
T re p p e n s tu fe n  und  A b d e c k p la t te n  a lle r A rt, 
H o c h - und  T ie fb o rd s te in e ,  P fla s te rs te in e  usw .

H. W A T E R M A N N ,  Steinbruchbetriebe
G e g r . 1852 S ta d to ld e n d o r f  in  B r a u n s c h w e ig  Fernruf 210

W e s h a lb  la s s e n  S ie  I h r e

G E R U S T D I E L E N

DRP. 493 619

v e r k o m m e n  ?

A lte , gerissene Dielen 
werden w ie neu, neue 
erhalten m e h r f a c h e  
L e b e n s d a u e r  durch 
einen festangezogenen 
E in b a n d  m it  dem

G e r ü s t d i e l e n b i n d e r

vo n  In g . H .  R ü s e n b e r g ,  H o r r e m  b e i  K ö l n .

a - l l l g r a -
D E R  I D E A L E  I N N E N -  U .  A U S S E N - A B S C H L U S S
Eine aus 4 Lagen hergestellte Sperrholztür, allseitig mit einem Stahlmantel eingefaßt. 
Zwei Bauelemente — E i s e n  — S t a h l  — unlösbar fest verbunden. 
Bevorzugt  fü r  K r ank enh äus e r ,  ö f fen t l i che  Gebäude und S iedlungen

DE UT S CHE  ME T A L L T u R E N - WE R K E
AUG. SCHWARZE -  Ak t i e n - Ge s e l l s c ha f t Br ackwede  i. W. Ber l in H. W. 7



Seite A 190 DEUTSCHE BAUHÜTTE Heft 19 vom 11. 9. 1935

_  B M WM I N E R A ^ R B E N j
w e t t e r f e s t  

l i c h t e c h t  
w a s c h b a r

Verlangen Sie unverbindl. A uf
klärungsschriften, Musterkarte Untergrundbahnhof Jungfernstieg In

und Preisliste Hamburg, mit Keimfarbe gestrichen

In d u s t r ie w e rk e  L o h w a ld  in  L o h w a ld  b e i  A u g sb u rg

T E R R A N O V A  
K-STEINPUTZ

d ie  w e ltb e k a n n te n  fa rb ig e n  T ro c k e n 
m ö rte l fü r  A u ß e n -  und  I n n e n p u t z

Terranova- und Steinputzwerke  
Essen-Kupferdreh

B e r lin  • C h e m n itz  - F ra n k fu rt  (M .)  • N ü rn b e rg
Vertretungen an allen größeren P lätzen

L I N O L E U M

iß ö e r  gußboöenbelog,  öec o l l e n  Slnfotöecungen gerecht iblcö
f f ) , f f . L i n o l e u m  ifi h y o i ß n f f c h /  feine fugenlofe dDber* ßäcbe läßt «Staub unö «Sdjmuß nicht in öen gußboöen einötingen
5 . - f f . L i n o l e u m  befißf b a f i e t l e n a b i a e i f e n ö e  tilgen* f r a ß e n  unö iß leicht m reinipen
ff), .ff. 5ü. L i n o l e u m  maeßf ieöen 5ftaum i n o i j n l l c ß  öurch feine fcfjönen Soeben unö il tußec
ff ) . f f .5ü . 4-ffinoleum iß f c h a l l ö a m p f e n ö ,  f u ß i u a e m  unö angenehm 3u begeben
ff).-ff. 50 .4 Linoleum ifi i a l c t f c h a f t l i c h ,  bei ticbflgec pflege bat  eo j a b c 3 e b n t e l a n g e  ffffbenoöauec
Jecwenöen «Sie bei allen kaufen 
f f i n o l e u m  m i t  ö e m  ü i e 5 e i d) e n

ie u ilt f ic  l i i t o l e u p f c f e  $ 1 $
^ietiflbtim  (2D ü tiL) Selmenbocß l
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K  L  E  I N W O H N U N G  U N D  S I E D L U N G

R e ic h s b ü rg s c h a f te n .  D ie b isher zu r F örderung  des 
K leinw ohnungsbaues übernom m enen  R eichsbürgschaften haben 
in der letzten  S itzung des R eichsbürgschaftsausschusses einen 
G esam tbetrag von 100 M illionen Reichsm ark erreicht. D ie Zahl 
der dadurch  geförderten  W ohnungen beträg t über 40000, darunter 
sind allein über 12000 E igenheim e. D er B auw ert dieser W oh
nungen be träg t schätzungsw eise 300 M illionen Reichsm ark, und 
zwar ohne B erücksichtigung von G ru n d  und Boden. D ie F i
nanzierung bau t sich durchw eg au f einer gesunden G rundlage 
auf. D en  B estim m ungen des Reichs- und  preußischen  A rbeits
m inisters en tsp rechend  haben alle B auherren  in erheblichem  
Um fange eigenes V erm ögen investiert. D ie ersten  und  die ver
bürgten  zw eiten H ypotheken  sind säm tlich T ilgungshypotheken 
und regelm äßig unkündbar. E rfreulicherw eise tre ten  neben den 
bekannten großen G eldgebern  im m er m ehr auch kleinere, örtlich 
bekannte G eldgeber, vor allem Sparkassen auf. N euerdings 
sind auch R eichsgebiete, die b isher nur sparsam  von den Reichs
bürgschaften G ebrauch  gem acht hatten , in  steigendem  M aße 
beteiligt. Das gilt besonders von den süddeutschen L ändern , 
seitdem  dort Landesbürgschaftsausschüsse gebildet w orden sind. 
D ie Zahl der A nträge n im m t ständig zu. So liegen gegenwärtig 
bei der D eu tschen  Bau- u nd  B odenbank A ktiengesellschaft 
A nträge u nd  A nfragen wegen neuer R eichsbürgschaften von über 
30 M illionen R eichsm ark vor. D a h ierüber dem nächst entschieden 
wird, so kom m en auch diese M ittel noch dem diesjährigen W oh
nungsbauprogram m  zugute.

In d u strieverla geru n g und H eim stättensiedlung. A uf der 
Leipziger Baum esse sprach u. a. K om m erzienrat D r.-In g . e. h.
H. Röchling ü b er „G rundsätz liches zu r Industrieverlagerung“ . 
Die E igenheim siedlung sei das große Problem  der innerpolitischen 
Konsolidierung unseres Volkes. E in  großes Industrievolk  m it 
einer viel zu  kleinen bäuerlichen W irtschaft könne n u r bestehen, 
wenn einm al diesem  Sinken des B auerntum s durch  planm äßige 
Förderung E inha lt geboten w erde, zum  anderen die G roßzahl 
der w irtschaftlich  A bhängigen, die das B auerntum  zahlenm äßig 
außerordentlich  überragen , seßhaft u n d  dam it krisenfest gem acht 
werden. Es bleibe ein kategorischer Im perativ  der S taatspolitik, 
daß m it allen M itte ln  die E igenheim siedlungen der w irtschaftlich 
A bhängigen m it etwa 1000 qm  L and  allen sonstigen H ausbaupro
jekten vorzuziehen ist. N ichts gebe all den Industrien , fü r die

den B edarf in  H aus, Stall u nd  G arten  arbeiten , aber auch fü r die 
Bekleidung, stärkere Belebung als der E igenhausbau der w irt
schaftlich A bhängigen. Als F orderung  ergebe sich dem nach, 
daß die E igenheim siedlung überall, gleichgültig ob vorhandene 
In d u strien  bestehen bleiben oder neue an zweckm äßigen Plätzen 
in G ang gebracht w erden, n ich t als N ebenw irkung, sondern  als 
H auptw irkung behandelt u nd  betrieben  wird. V orhandene 
Industrien  dürften  n u r in  A usnahm efällen verlagert w erden. 
Industriep lanung  heiße letzten  Endes nichts anderes als in w eitest
gehendem  M aße den schöpferischen M enschen überall in  unserem  
Vaterlande, ohne sie zu verpflanzen u nd  dam it w urzellos zu 
m achen, die B edingungen zu schaffen, ih ren  U nternehm ungsgeist 
zu betätigen u nd  an den großen A ufgaben D eutschlands m itzu
wirken.

K ru p p  baut 700 W ohnungen. A ufw endungen ca. 2,6 M ill. 
Reichsm ark. D ie F irm a K rupp  erstrebte durch  die Anlage m uster
gültiger S iedlungen von jeher eine V erbesserung der W ohnungs
verhältnisse ih rer W erksangehörigen. D ie 700 W ohnungen w erden 
von der F irm a selbst e rrich te t bzw. m it H ilfe der F irm a von 
gem einnützigen Bauvereinigungen in  Essen und  R heinhausen 
erstellt. U ngefähr die H älfte der W ohnungen ist bereits im  Bau, 
m it der A usführung der übrigen  w ird jetzt begonnen. M ehr als 
500 W ohnungen, darun ter 322 W erksw ohnungen, kom m en in 
Essen zur E rrich tung . D en Bauvereinen stellt die F irm a G ru n d 
stücke, Baustoffe, Barzuschüsse u nd  geringverzinsliche D arlehen 
zur V erfügung. D ie A ufw endungen der F irm a K rupp  für den 
W ohnungsbau in  diesem  Jahre belaufen sich auf annähernd
2,6 M ill. R M . A ußerdem  gew ährt die F irm a für den E igenheim 
bau von W erksangehörigen, die über das erforderliche E igen
kapital verfügen, sogenannte H ausbaudarlehen zu  günstigen 
Zins- und  T ilgungsbedingungen .

Siedlungsausstellun g in A ltona. In  A ltona findet bis 
M itte Septem ber eine S iedlungsausstellung sta tt, die in  Z u 
sam m enarbeit von R eichsheim stättenam t, In s titu t fü r W irt
schaftspropaganda und  den zuständigen B ehörden errich tet 
wurde. D ie A usstellung berü h rt alle G ebiete der S iedlung 
von der P lanung bis zu r Inneneinrich tung . Von In teresse 
w erden auch die gezeigten Erfolge der Sanierung der A ltstadt 
Altona sein.

D e r  A s k a m a - N a c h w ä r m e r
l i e f e r t  i n  z e n t r a l e n  V e r s o r g u n g s a n l a g e n

i m m e r  r i c h t i g  h e i ß e s  W a s s e r

Er w ird  in d ie  V e  r t e i  I u ng  s I ei  t u ng  hinter  

e inem  S peicher e in g e b a u t und 

. . . h e iz t z u  w e n i g  e r w ä r m t e s  S pe icher

w asser be im  Z a p fe n  a u f d ie  richtige Tem 

p e ra tu r  auf,

. . .  ü b ern im m t d ie  g a n z e  H e i ß w a s s e r 

b e re itu n g  be i a u s s e t z e n d e r  S p e ic h e rb e 

he izu n g  (S om m erbe trieb ),

. . . b le ib t von s e l b s t  

ausgeschaltet be i schon 

g e n ü g e n d e r S p e ic h e r 

te m p e r a tu r .

V e rla n g e n  Sie b itte  unsere  
Druckschr i f t  Nr. 43 6.

Handrad zur Einstellung 
der Wassertemperafur. A s k a n ia -W e rk e  A .-G ., D essau
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A u s  d e r  K o l d e w e y s G e s e l l s c h a f t .

I n H eft 14 vom 3. Juli der „D eu tschen  B auhü tte“  hat ein E in
sender in  A nlehnung an eine N achrich t des „Volk. Beob.“ , 

N r. 170 vom 19. Jun i 1935, unterschrieben von D r. H ans M aier, 
behauptet, daß die K oldew ey-G esellschaft als neues Ziel ihrer 
Forschungsarbeit die A usdehnung auf den germ anischen K ultu r
boden bezeichnet hätte. Bei ihrer G ründung in Bamberg im  Jahre 
1925 hat die G esellschaft in  ihr P rogram m  unter anderem  auf
genom m en: Teilnahm e an heim ischen A usgrabungen und  Ex
kursionen nach heim ischen A usgrabungen und Bauten. Diese 
und  andere A rbeiten  sollten in  einem  neu zu  begründenden 
In stitu t für deutsche Bauforschung durchgeführt werden, dessen 
G ründung  für erforderlich erachtet wurde, weil „unsere deutsche 
B auforschung m it ih rer vollständigen Lahm legung bedroht“ 
war. Von einer erst heute ins Auge gefaßten A usdehnung des 
A rbeitsgebietes der Gesellschaft auf deutsche B aukultur kann 
daher n ich t gesprochen werden. D aher gab die Potsdam er Tagung 
der Gesellschaft auch zu  einer solchen Auffassung, wie sie H err 
M aier äußerte, keinen ernsthaften  G rund.

Entsprechend diesen von Anfang an gepflegten A rbeits
gebieten ist das T hem a der Forschung auf deutschem  Boden 
auf allen V ersam m lungen der Gesellschaft gepflegt w orden; 
z. B. im  Jahre  1926 in  T rie r  w urde nochm als ausdrücklich be
schlossen, die A rbeit n icht etwa auf die antike Baukunst zu be
schränken, sondern das gesamte G ebiet der Baukunst einzu
schließen. W enn das ursprünglich  von der K oldew ey-G esell
schaft erstreb te am tliche D eutsche B auforschungsinstitut von 
der damaligen Regierung trotz anfänglich gezeigten W ohlwollens 
n icht begründet w urde, so lag es n ich t in  der M acht der Koldewey- 
Gesellschaft, hier eine A enderung herbeizuführen. D urch  diesen 
W iderstand blieb daher das A rbeitsgebiet der Gesellschaft auf 
Vorträge beschränkt, die die M itglieder in  nu r vereinsm äßigem  
Zusam m enschluß über ihre dienstlichen A rbeiten  h ielten; diese 
praktischen A rbeiten w urden daher auch nicht von der Koldewey- 
Gesellschaft finanziert, sondern waren von den M itte ln  abhängig, 
die durch die N otgem einschaft deutscher W issenschaften und 
andere E inrich tungen  für M useum szwecke und  für E xpeditionen 
von öffentlichen und privaten  Stellen bereitgestellt w urden. Die 
K oldewey-Gesellschaft als solche hatte diese A rbeiten niemals 
zu  verantw orten.

Ih re r also nur vereinsm äßigen Pflege deutscher Bauforschung 
wurde die K oldew ey-G esellschaft w eiter z. B. in  D resden im 
Jahre 1928 gerecht durch Vorträge der M itglieder über „D eutsche 
A usgrabungen im R hein land“ (Szalay), über Augsburg und  Lorsch 
(W ulzinger), über Lossow (Andrae), das Feldbergkastell (Jacobi), 
slavische Festungsanlagen (D r. Bierbaum ) und  durch  das T hem a 
„W as bedeutet Bauforschung für die G egenw art?“ (Prof. Andrae). 
Im  Jahre 1927 behandelte die G esellschaft bei ih rer Berliner 
Tagung an einem  ganzen T age nur germ anische und  deutsche 
Forschung: Prof. D r. Schulz über das T hem a „T heoderich - 
G rabm al“ ; S chuchhardt „E in füh rung  in  die Forschung an ger
manische Burgen“ usw. E in  ganzer Tag war der Besichtigung der 
H ildagsburg bei W olm irstedt a. d. E lbe gewidm et. So kann die 
Gesellschaft ihre Betätigung auf dem  G ebiet der deutschen 
Bauforschung durch ihre säm tlichen öffentlichen T agungen 
belegen.

Entgegen der A bsicht der S c h r i f t l e i t u n g  der „D eutschen  
B auhütte“ w urde jene N otiz eingeschoben, die einiges aus 
dem vorgenannten Bericht des H errn  D r. H ans M aier im  
„Volk. Beob.“ w iederholt und  infolgedessen w eiterhin irrig 
behauptet, daß die K oldew ey-G esellschaft durch U n ter
stützung eines A rchitekten die A usgrabung des H ünen
bettes von K leinenkneten in O ldenburg gefördert hätte. W ahr 
ist, daß die K oldew ey-G esellschaft m it diesen von der 
N otgem einschaft D eutscher W issenschaften, dem Halleschen 
M useum  für Vorgeschichte und  der O ldenburgischen Regierung 
geförderten A usgrabungen in K leinenkneten auch nicht das 
G eringste zu tu n  hat, und daß auch über diese A usgrabung in 
K leinenkneten n ich t ein W ort auf unserer Potsdam er Tagung 
gefallen ist. A uch der N am e jenes ausgrabenden A rchitekten 
w urde lediglich m it anderen V erfassern erw ähnt bei der Auf
zählung säm tlicher V eröffentlichungen der K oldew ey-G esell
schaft, weil er der Verfasser einer w issenschaftlichen A rbeit 
über die O rientierung assyrischer T em pel ist, die im  Rahm en 
der V eröffentlichungen der K oldew ey-G esellschaft vor längerer 
Zeit erschien.

D er B erichterstatter des „V . B .“ , D r. H ans M aier, nahm  — 
allein wegen dieser N ennung — und  daher ersichtlich ohne 
jeden G rund  — Veranlassung, die K oldew ey-G esellschaft für die 
angeblich verfehlte K leinenknetener A usgrabung verantw ortlich 
zu m achen, indem  er w eiter in ganz unsinniger W eise behauptete,

daß die A rbeitsm ethoden  der A rchäologen bei der A usgrabung 
antiker R uinenstä tten  im  M ittelm eer u nd  im  O rien t grundver
schieden von den M ethoden  der deu tschen  F rühgeschich ts
forschung seien u nd  auf unserem  Boden keineswegs A nw endung 
finden könnten.

D r. H ans M aier ist in  dem  G ebiete der deu tschen  O rien t
forschung eine völlig unbekannte P ersönlichkeit u nd  ist daher 
gar n icht in der Lage, Vergleiche zw ischen orientalischer und 
deutscher Bodenforschung anzustellen, zum al auch au f diesem 
Gebiete über eine auch n u r bescheidene T ätigkeit M aiers — 
jedenfalls in den K reisen  der K oldew ey-G esellschaft — bisher 
n ichts verlautete.

W ahr ist, daß die insbesondere von Koldew ey au f das 
sorgfältigste technisch ausgebildete Schichtenforschung im  G e
biete der deutschen F rühgeschichte tatsächlich angew endet wird 
und daß — leider noch häufig — gerade dort M ißerfolge sich 
zeigen, wo von der K oldew eyschen M ethode abgewichen wird.

D aß Koldewey seine M ethode zuerst im  O rien t ausbilden 
konnte, war für die deutsche W issenschaft gerade deshalb beson
ders ersprießlich, weil nirgendw o sonst so gründlich  geforscht 
w erden konnte als in  den dortigen, von M enschen völlig ver
lassenen R uinengebieten.

E in M ißerfolg der K leinenknetener A usgrabung, wie ihn 
M aier behauptet, ist bisher n ich t bekannt gew orden, da das 
von jenem  A rchitekten erarbeite te M aterial noch unverarbeitet 
u nd  unveröffentlicht bei der N otgem einschaft der D eutschen 
W issenschaft liegt. D er betreffende A rchitekt befindet sich zur 
Zeit in  einer neuen T ätigkeit in  K onstantinopel. W ahr ist 
w eiter, daß die gesam te deutsche A uslandsforschung für die 
ganze deutsche F rühgeschichte deshalb n ich t en tbehrt werden 
kann, weil die D atierung  w ichtiger deutscher frühgeschicht
licher A bschnitte b isher erfahrungsgem äß durch  Fundgegen
stände nordischer H erkunft, z. B. in  ägyptischen datierten 
G räbern , allein gesichert w erden konnte, w ohingegen eine 
sichere unm ittelbare D atierung  deutscher F unde erst im 
Zusam m enhang m it den verhältn ism äßig  spät einsetzenden 
deutschen Schriftu rkunden  m öglich ist. D aher ist die gesamte 
deutsche F rühgeschichte bezüglich der D atierung  bisher und 
einstweilen auch in Z ukunft von der Z usam m enarbeit m it der 
griechisch-röm ischen, der ägyptischen u nd  anderen Forschung 
abhängig, wie denn  überhaup t w issenschaftliche Erkenntnisse 
bekanntlich im m er n u r durch  V ergleichung gewonnen werden 
können! — In  den N S -M onatsheften  vom Ju li 1935 weist auch 
Professor Schultz au f die T atsache der notw endigen Zeitver
gleichung zwischen ägyptischen und  nordischen F unden  hin, 
w ährend H err D r. H ans M aier im  gleichen H efte sich zu  der 
B ehauptung aufschw ingt, daß assyrische usw. F unde, die im 
R öm isch-G erm anischen M useum  in M ainz zu  Vergleichszwecken 
ausgestellt sind, m it deutscher K u ltu r n ich t das G eringste zu tun  
h ä t te n !

Aber auch auf der M arburger T agung der K oldew ey-G esell
schaft 1934 brachte Professor von M erhart in gleichem  Zusam 
m enhänge zur K enntnis, daß ein sehr früher ägyptischer Papyrus 
die nunm ehr neu erkannte T atsache belegt, daß das E isen aus 
dem  N orden  nach dem  Süden kam , w odurch  also auch  die K ol
dew ey-G esellschaft durch  E inbeziehung  der ägyptischen F or
schung zur E n tk räftung  des ex Oriente lux -M ärchens beitrug. 
Also auch bei der K oldew ey-G esellschaft hätte  H err M aier sich 
über die U nhaltbarkeit seiner T hese  überzeugen  können, die es 
allein ihm  erm öglicht, au f den „k laren  Spiegel der älteren  öst
lichen K u ltu ren “ bei der E rforschung  deu tscher Frühgeschichte 
verzichten zu  können.

D ie Leser der „D eu tsch en  B auhü tte“ w erden daher schließ
lich au f die w iederholten  V eröffentlichungen ü b er die Koldewey- 
Gesellschaft erneu t aufm erksam  gem acht, die se it 1925 hier 
erschienen sind, z. B. au f den A ufsatz „U n g eh o b en e  Schätze 
deutscher V ergangenheit“ im  Jahre 1931 H eft 4 S. 62 u. a. m.

Die U nterzeichneten  weisen daher alle irgendw ie gearteten 
V erdächtigungen zurück, welche a u f G ru n d  des M aierschen 
A rtikels u nd  seiner irrigen  V erw endung gegen die frü h ere  und  
jetzige G esinnung u nd  gegen den deu tschen  w issenschaftlichen 
W ahrheitsw illen der M itglieder der K oldew ey-G esellschaft aus
gesprochen w orden sind.

D ie V o rsitzend en der K o ld e w e y -G e se llsch a ft.
A n d r a e .  N o n n .
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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 a u s s c h r e i b u n g :  Fo rstb au ten  O st
preußen. D er R eichsforstm eister u nd  preußische L andesforst
m eister u n d  der preußische F inanzm in ister schreiben gem ein
sam je tzt auch einen W ettbew erb fü r F o rstbau ten  in  boden
ständiger H olzbauw eise für O stpreußen  aus. G efordert werden 
E ntw ürfe für ein F orstm eister- u nd  ein R evierförster-G ehöft. 
F ü r 3 Preise u nd  3 Ankäufe sind 6900 R M . zu r Verfügung 
gestellt. Zugelassen sind  preußische S taatshochbaubeam te und 
die freien  im  preuß ischen  S taatsgebiet ansässigen A rchitekten, 
M itglieder der R eichskam m er der b ildenden  K ünste. F ris t:
1 . N ovem ber 1935. U nterlagen  (5 R M .) u n te r der Bezeich
nung „W ettbew erb  F o rstbau ten  O stp reußen“  von der Kasse 
der P reußischen  Bau- u n d  F inanzdirek tion , Berlin N W  40, 
Invalidenstraße 52.

W e t t b e w e r b s e n t s c h e i d u n g :  F reisin g  bei M ünchen.
S tam m arbeitersiedlung. G em einschaftsentw ürfe. A usschreiber: 
G auheim stättenam t N SD A P  u nd  D A F. E ingelaufen 19 E n t
würfe. I. P reis (1700 R M .) A rbeitsgem einschaft Schm idt (G arten- 
und B odenplanung), Schultz (Bauplanung), W iedenm ann (K lein
tierplanung) u nd  B urger (K red itp lanung) u n te r F üh rung  des 
G artengestalters H ein rich  Schm idt (M ünchen). — I I .  Preis (1200 
Reichsmark) A rbeitsgem einschaft R ettig  (Bauplanung und 
K reditplanung) u n d  B raun (G artengestaltung und  T ierhaltung) 
unter F üh ru n g  des A rch itek ten  H ein rich  R ettig  (O berm enzing). — 
III . Preis (600 R M .) R egierungsbaum eister H . Schm eißner 
(M ünchen). — IV . P reis (300 R M .) A rbeitsgem einschaft Schoen,
H. Schnizlein, L . Schnitzlein  u nd  S teininger u n te r F ührung  des 
R egierungsbaum eisters M ax Schoen (M ünchen). — A ußerdem  
wurden dem  Ingen ieur D r. T h . Vogel (N ürnberg) und dem 
Architekten O tto  K ugler (M ünchen) Sonderpreise in der Höhe 
von je 200 R M . fü r F inanzierungsvorschläge und  G arten- und 
K leintierplanung u nd  für die K red itp lanung  zuerkannt.

R ich tlin ien  fü r  den städ tebau lich en  L u ftsch u tz. Von
der D eutschen  G esellschaft fü r Bauwesen sind in einer kürzlich 
erschienenen S onderschrift eine Anzahl R ichtlinien zum  Schutze 
von W ohnsiedlungen gegen L uftangriffe  veröffentlicht worden. 
Diese gliedern  sich in  das K apitel A. („B ei städtebaulichen 
N euanlagen“ ) u nd  B. („B ei bestehenden  O rtschaften“ ) : A. 1. Freie 
dem W ind ausgesetzte L age; 2. F üh ru n g  der S traßen  in der 
H aup tw ind rich tung ; 3. W eiträum igkeit und  aufgelockerte Bau
weise, a) S traßenbreite  =  Sum m e der H aushöhen und freie 
V erkehrsbahn, b) U m geben  gefährdeter A nlagen m it G rünflächen, 
c) reichlich Plätze m it W asserflächen und  S pringb runnen ; 4. keine 
W ohngebiete in unm itte lbarer N ähe gefährdeter B etriebe; 5. V er
teilung der V ersorgungsanlagen, 6. Bevorzugung des Om nibusses 
als innerstäd tisches V erkehrsm ittel, der U n terg rundbahn  als 
städtisches S chnellverkehrsm itte l; 7. reichliche T rinkb runnen  
in der S tadt. B. 1. F ö rderung  der B estrebungen zur A uflockerung;
2. H inauslegung größerer, gefährde ter Betriebe aus-dichtbesiedelten 
Bezirken; 3. B erücksichtigung der A nforderungen des L u ft
schutzes bei allen S tad tsanierungen, S traßendurchbrüchen , 
N iederlegung von E lendsvierte ln  usw .; 4. Festlegung von „A us
w eichstellen“ fü r die obersten  B ehörden und  Befehlsstellen 
w ährend bestehender L uftangriffsgefahr; 5. keine Z entra lbahn
höfe; 6. N o tm aßnahm en  für die V erkehrsanlagen; 7. Befassung 
der L andesp lanung  m it der P lanung u n d  D urch füh rung  der 
L uftschu tzm aßnahm en; 8. baupolizeiliche V orschriften  für den 
Luftschutz, abgestuft nach dem  G rade der G efährdung.

V ergleich en d e W oh nun gsbauziffern. In  allen L ändern  
der W elt is t im  Zuge der W irtschaftsbelebung m ehr gebaut 
worden. Es g ib t aber kein L and , in  dem  in  den le tzten  Jahren 
die W ohnungsbaupolitik  so zielbew ußt gewesen ist wie im 
nationalsozialistischen D eu tsch land . In  der ersten  H älfte des 
Jahres 1933 konnten  18000 B auerlaubnisse für W ohnungen ge
währt w erden, im  gleichen Z eitraum  1935 w aren es 35600. — 
D er italienische B auindex stieg von 95 im  ersten  H alb jahr 1933 
auf 120 1934 u n d  au f 164 im  laufenden Jahre. — D ie französische 
B autätigkeit geh t zurück. D er W ohnungsbauindex ist in F rank
reich von 96,4 im  ersten  H alb jah r 1934 au f 72,7 im  laufenden 
Jahre abgesunken. — In  E ngland  ist dagegen sehr viel gebaut 
worden. D er N eubauw ert hob sich von 30,4 M illionen P fund in 
der ersten  H älfte 1933 au f 36,5 M illionen P fund  1934 und  auf

42,4 M illionen P fund  im  ersten H alb jahr 1935, also insgesam t um  
40 Prozent. — A uch in  den V ereinigten Staaten hat sich die 
W ohnungsbautätigkeit seit 1933 gehoben. D ie Bauw erte sind von 
109 M illionen D ollars im  ersten  halben Jahre 1933 au f 186 M ill. 
D ollars gestiegen. D am it ist ein V iertel des Bauvolum ens der 
V orkrisenjahre erreich t worden.

D ie Stad t F re ib u rg  hat, um  einen Anreiz für die A uf
füllung von Baulücken zu  geben, eine Reihe von V ergünstigungen 
eingeräum t. D abei w ird zu r Bedingung gem acht, daß es sich um  
E rrich tung  von Stockw erksw ohnungen, also um  ausgesprochene 
M iethäuser handeln soll, die m indestens drei selbständige W oh
nungen enthalten. V erzichtet w ird 1. auf die E rhebung  der im  
Beizugsverfahren festgesetzten S traßen- und  K analanlieger
leistungen; 2. auf die E rhebung  der V erm essungskosten und  der 
Baupolizeigebühren, soweit diese fü r die S tad t in  Frage kom m en.
3. D er Anschluß an das Gas- und  W asserversorgungsnetz w ird 
von dem  W erk auf eigene K osten bis zur E igentum sgrenze, der 
Anschluß an das S trom verteilungsnetz von dem  W erk au f eigene 
K osten bis zum  Endverschluß im  H aus durchgeführt. D ie 
G ew ährung dieser V ergünstigungen b leib t auf den Bau von 
V orderhäusern beschränkt. M it den B auarbeiten (Zem ent- 
und  M aurerarbeiten) m uß spätestens am 31. M ärz 1936 be
gonnen sein.

D as E rgeb n is der B eru fszäh lu n g, durchgefüh rt am
16. Jun i 1933, erg ib t, daß in D eutschland 479051 M aurer und 
189873 Z im m erleute arbeiten. A rchitekten u nd  Baum eister sind 
in einer G ruppe gezählt; es w urden insgesam t 36088 A rchitekten 
und  Baum eister, darunter 175 w eibliche, festgestellt. Selbständig 
davon waren 17 420, u n te r diesen 73 F rauen. U eber die H an d 
werkszweige w urden noch folgende F eststellungen gem acht: 
15 750 Betonfacharbeiter, 6151 Fliesenleger, 3456 P u tze r und 
4312 Brunnenbauer.

A u f  der Leip ziger H erbstm esse hatten  *etwa 20 Städte 
aus allen G ebieten des Reiches ihre Sanierungs- u n d  S iedlungs
pläne m it allen E inzelheiten, Bautypen, Lageplänen, M odellen 
und  K onstruktionszeichnungen, ausgestellt. An ausgehängten 
S tadtplänen w urde die V erteilung dieser S iedlungen über das 
gesamte S tadtgebiet gezeigt, ebenso der Einfluß des V erkehrs und 
der U ebervölkerung auf die städtische Siedlungstätigkeit. Es 
gewährte einen besonderen Reiz, die V eränderungen in  der 
S truk tu r der S tädte durch  die S iedlungstätigkeit zu  verfolgen.

D as R ichtefest ist altes B rauchtum  echter A rbeitskam erad
schaft, und  die F reude am gem einsam en Schaffen ist im  national
sozialistischen Sinne. Es ist eine alte Sitte, daß diese Richtefeste 
vom B auherrn ausgerichtet w erden, der dam it allen M itarbeitern  
seinen D ank für das fertige W erk aussprechen will. In  einem  
norddeutschen ehem aligen Residenzstaat hat m an einen neuen 
Weg gefunden, R ichtefeste zu  feiern und  zu  bezahlen. M an 
lese u nd  staune: D ie S tadt hatte zum  R ichtefest seiner großen 
G em einschaftssiedlung eingeladen, und  zwar sollte einm al einem  
frohbewegten K reise gezeigt w erden, wie m an R ichtefest „e n  
gros“ feiert. Fast 2000 Volksgenossen w urden in  einem  großen 
Saale der S tadt bew irtet, und  das H ochgefühl der V olksverbunden
heit brandete in schäum enden W ogen gegen die Decke des 
Saales. Alles in  allem war es ein schönes Fest, u nd  jeder begab 
sich m it der festen U eberzeugung nach H ause, daß hier ein 
R ichtefest w ürdig der neuen Zeit gefeiert w orden war. So auch 
die Bauhandw erker, die m it den B auarbeiten an dieser S iedlung 
beschäftigt w aren; doch w urden diese etwas jäh aus ih rer freudigen 
Stim m ung geweckt, als wenige Tage später der K äm m erer der 
S tad t den Bauhandw erkern eine „F estum lage“  von 300 R M . 
je H andw erker diktierte. Es ist durchaus verständlich, daß die 
braven H andw erker eine derartige B estreitung der R ichtefest
kosten ablehnten, zum al die an und  für sich sehr bescheidenen 
Preise, die ihnen  für ihre A rbeiten  bewilligt w aren, eine solche 
Ausgabe einfach n icht zuließen. Es liegt bestim m t nich t im  Sinne 
der Pflege alten B rauchtum s, M onstrerichtefeste aufzuziehen, 
fü r die nachher der andere zahlen m uß.

D er schöne alte B rauch des Richtefestes soll gew ahrt bleiben, 
aber im m er n u r im  R ahm en der M ittel, die dem  B auherrn  h ierzu  
zu r V erfügung stehen. D er S inn der R ichtefeste wäre ins G egen
teil verkehrt, wenn jeder B auherr dazu übergehen w ürde, die 
K osten solcher Feste auf seine M itarbeiter abzuw älzen. Rg.
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S c h ä d e n  d u r c h  E r s c h ü t te r u n g .  Aus den Fachkreisen 
häufen sich die Anfragen darüber, ob V ersicherungen gegen 
E rschütterungsschäden abzuschließen sind. H am burg hatte als 
erste deutsche S tadt einen E rsatzanspruch für G ebäudeschäden, 
die au f außerhalb des G rundstücks hegenden, vom W illen des 
E igentüm ers unabhängigen U rsachen beruhen, am 16. Septem ber 
1932 eingeführt. Je tzt ist durch  Gesetz vom 16. M ärz 1935 dieser 
Schutz für Gebäudeschäden, die E rschütterungen  durch V er
kehrsm ittel oder G rabungsarbeiten  auf benachbarten  G rund
stücken zur Ursache haben, festgelegt. D er Ersatz w ird von der 
Feuerkasse gewährt. (H am b. G esetz- und  VOB1 1935, 63.) 
D en nach dem  Feuerkassengesetz V ersicherten gew ährt die 
Kasse zu r W iederherstellung von G ebäuden Ersatz für Setzungs
schäden unter gewissen V oraussetzungen. D ie Entschädigungs
sum m e beträgt höchstens 10 v. H . des V ersicherungsw erts des 
beschädigten Gebäudes. M ittelbare Schäden (z. B. durch  M iet
oder B etriebsverlust, Entw ertung sowie Schäden durch öffentliche 
A nordnungen, Glasschäden) w erden nicht ersetzt. — Z ur D eckung 
der Schäden stellt die Feuerkasse jährlich aus ih ren  U eberschüssen 
M ittel zur Verfügung, jedoch nicht m ehr als 300000 R M ., ins
gesamt soll die Rücklage n ich t über 500000 R M . hinausgehen. 
Sollte der G esam tschaden in  einem  Jahr größer sein, so wird eine 
Umlage erhoben, die n icht 0,1 v. T . der Vorkriegsversicherungs- 
summ e übersteigen darf. R eichen auch diese Beträge nicht aus, 
so werden die n icht erledigten E rsatzansprüche im  nächsten Jahr 
zuerst berücksichtigt, und zw ar der Reihe der A nm eldung 
nach.

B au w esen -V ersich eru n g als Sch u tz der A rbeitsstätte.
Die E insturzkatastrophe der Berliner N ord-S üd-B ahn hat 
die ganze Schwere des U nternehm errisikos bei T iefbauten  
enthüllt. Bei H ochbauten ist das Risiko n icht m inder groß. D ie 
Privatversicherung hat vor einem Jahre die „Bauwesenversicherung" 
eingerichtet. Diese ist hervorgegangen aus der 1931 eingeführten 
M ontage- bzw. M aschinenversicherung, sie bezweckt die Sicher
stellung des gesam ten Bauvorhabens, also des Bauobjekts und 
der Behelfsbaufen, der Baustoffheferungen und  Baustellenein
richtung gegen die G efahr einer Sachbeschädigung. U nd  zwar

sind Sachschäden versichert, die en tstanden  s in d : 1. durch
U ngeschicklichkeit, Fahrlässigkeit und  Böswilligkeit; 2. durch 
B ruch der G erüste, H erabfallen von G eräten  u nd  B aum ateriahen 
und  ähnlichen E reignissen; 3. durch  N aturereignisse , wie H och
wasser, E rd ru tsch , S tu rm , Eisgang, F euer, Blitzschlag, Ex
plosionen. 4. A uch B auw erksbeschädigungen durch  bei Baubeginn 
nich t vorhersehbare E igenschaften des U n terg rundes, ferner 
Fehler bei der D urch füh rung  der B auarbeiten , Feh ler in  der 
statischen Berechnung und  A usführungsfehler in  der K on
struk tion , Probebelastungen usw. sind m it gedeckt. D ie Bau
wesenversicherung erfaßt auch jene Sonderfälle, die aus K on
struktions- und  M aterialfehlern  sich ergeben und  bei denen oft 
hohe Sum m en der üblicherw eise zu  stellenden Baukautionen 
als Schadenersatz verfallen.

S ta d tb a u ra t W ilh elm  M eyer, der E rbauer der S te ttiner 
H akenterrasse, verstarb  in  S tettin . S tettin  verdank t B aurat W il
helm M eyer eine große Reihe öffentlicher B auten , darunter 
K rankenhäuser, Gasw erke u nd  vor allen D ingen den Z entra l
friedhof, den er gem einsam  m it G artend irek to r H annig  schuf, 
und  der heute wie damals als V orbild  für die G artengesta lter gilt.

R eichskam m er, B ezirk  H essen-N assau . Landesleitung 
H essen-N assau: Zum  neuen L andesle iter w urde ernann t D r.-Ing . 
K arl L ieser, D ozent an der T echnischen  H ochschule in  D arm 
stadt. G eschäftsräum e: F rank fu rt a. M ain Buchgasse 11.

D ie Städ t. H öhere technische L e h ran sta lt in A u g sb u rg, 
Abt. fü r H ochbau, n im m t A nm eldungen in  der Z eit vom 1. bis 
15. S ep tem ber 1935 an. A uskünfte w erden du rch  die D irektion 
der A nstalt verm ittelt. A nschrift: A ugsburg, B aum gartenstr. 16.

Leu ch tröh ren . Die O sram -Philips-N eon A G . hat eine 
neue Sammelliste m it technischen E rläu terungen  herausgegeben. 
Jeder T eil ist nach Sachgebieten gegliedert u n d  w ird  von Zeit 
zu  Zeit en tsprechend ergänzt. D iese L iste w ird einem  lang
gehegten W unsch der am L euchtröhrengeschäft interessierten 
Fachkreise dienen, indem  sie in  neuartiger u nd  sehr übersich t
licher W eise alles das, was der Fachm ann über die m oderne 
L euchtröhren technik  wissen m uß, züsam m engestellt enthält.

B Ü C H E R  U N D  S C H R I F T E N

/Ille hier besprochenen Bücher sind durch den Buchversand dieser Zeitschrift zu beziehen, Hannover, Postfach 97.
D as deutsche Siedlungsw erk. Von Dr .  J. W. L u d o w i c i .  Carl 

W inters U niversitätsbuchhandlung. 1935. 89 Seiten. Preis
kartoniert 1,85 RM .

M it dieser Schrift gibt der S iedlungsbeauftragte im  Stabe 
des Stellvertreters des F ührers einen G esam tüberblick über das 
Siedlungswerk und  seine A usw irkungen in  w irtschaftlicher, 
arbeitspolitischer, bevölkerungspolitischer und  sozialer H insicht. 
Es kom m en dabei die T endenzen  zum  A usdruck, die bestim m end 
sind für die Siedlungsarbeit der N SD A P, wie sie vom Reichs
heim stättenam t vertreten werden. Das Buch gib t in  T eil I  eine 
U ebersicht über die A usw irkungen einer organischen Siedlung 
zur Bekäm pfung der Arbeitslosigkeit und  der W irtschaftskrisen, 
zur w irtschaftlichen H ebung des A rbeiterstandes, zum  A ufbau 
der neuen Volksgemeinschaft und  einer neuen deutschen H eim at. 
D ie weiteren Teile des Buches befassen sich m it Reichsplanung, 
S iedlungsplanung und dem A ufbau der Siedlerstelle und  L and
baukunst, wie sie sich organisch aus den großen G esichtspunkten 
der Siedlungspolitik heraus bis in die D etailplanung der Siedler
stelle m it G artenanlage und  K lein tierhaltung hinein  entwickeln. 
H ierbei ist besonderer W ert auf die L andbaukunst gelegt, die 
dem  A rchitekten in  Z ukunft große neue A ufgaben stellen wird. 
Aus den R ichtlinien der Siedlungspolitik ergeben sich weiter 
neue A ufgaben für den S tädtebau, der sich in  der H auptsache 
als S tädteum bau darstellen wird.

S ilo fu tter —  Silo bau , A nleitung zum  Bau von Bauernsilos 
aus S tam pfbeton. Von D iplom landw irt F. S i e b o l d  und 
D ip l.-Ing . G. P r a h l .  2. Auflage, ste if broschiert 1,20 RM . 
Verlag Paul Parey.

An siliertechnischen A ngaben b ring t das Schriftchen so viel, 
wie notw endig ist, um  die bautechnischen Folgerungen ziehen zu 
können. Behandelt w ird — u nd  dies ist gerade der Vorzug — 
ausschließlich der fü r bäuerliche Betriebe als zweckm äßigst 
erprobte quadratische G rubensilo  aus S tam pfbeton m it 10, 15,4, 
20 und  23 cbm  Inhalt. D ie H erstellung soll handw erksm äßig 
m it betriebseigenen H ilfskräften u nd  Leihschalung erfolgen. 
M it besonderem  Geschick ist das W esen des S tam pfbetons als 
Baustoff und  nach seiner Bauweise dargestellt, die w eitverbreiteten 
B ausünden sind entsprechend und überzeugend herausgestellt. 
D ie A usführungszeichnungen sind von der P rüfungsstelle der 
S tadt K öln statisch anerkannt. E.
U ntersuchungen über die W irtsch aftlich k eit hölzerner 

W andkonstruktionen. M itteilungen des Fachausschusses

fü r H olzfragen, H eft 9. V D I-V erlag , 1934, D IN  A 5, 45 S. 
27 Abb. Preis 2 RM .

S tad tbaurat D r.-In g . W. T riebe i, S tendal, behandelt kurz 
das W ichtigste über das H olz, die Baustoffe für Ausfachung 
u nd  V erkleidung sowie die H auptgefahren  beim  Holzhausbau 
u n d  ihre V erm eidung. Von besonderem  W ert für die Praxis 
sind die V ersuchsergebnisse von 53 H olzbauw eisen aus der 
Block-, Fachw erk- u nd  Tafelbauw eise. D ie Zahlenw erte für 
W andstärken, W andgew ichte, W ärm eschutz u nd  K osten sind 
gesam m elt und  den A ngaben für die 38 cm  starke Vollziegel
w and in  Vergleich gesetzt. B edauerlich ist, daß bei einer Anzahl 
der un tersuch ten  Bauweisen die K ostenangabe fehlt, die für 
die Beurteilung doch der w ichtigste F aktor bleib t. A nschließend 
berich tet Professor D r. Liese von der F orstlichen  Hochschule 
Ebersw alde über P ilzbefall des H olzes in  N eubau ten  und  weist 
besonders auf die Schäden des oft zu  wenig beachteten  K eller
schwam m es hin . P. S.
V ersu ch e üb er die E ig e n sch a fte n  der H ölzer n ach  der 

Tro ck n u n g. I I .  T eil. M itteilungen  des Fachausschusses für 
H olzfragen, H eft 10. V D I-V erlag . 1924. D IN  A 5. 44 Seiten. 
23 A bb. Preis 2 R M .

D ie E rforschung  der künstlichen T rocknung  des Holzes 
ist eine w ichtige Aufgabe w issenschaftlicher In stitu te . In s
besondere hat Professor O tto G raf in  der M ateria lprüfungs
anstalt der T echnischen  H ochschule S tu ttg a rt seit m ehreren 
Jahren  wertvolle A rbeit geleistet. U eber seine neuesten  U n ter
suchungen, in Z usam m enarbeit m it K arl E gner, V D I, w ird in 
H eft 10 berich tet. Es handelt sich um  planm äßige und  lang
dauernde F eststellungen über die R aum änderungen  u n d  das 
V erhalten der H ölzer nach T rocknung , K ochen u nd  V ersehen 
m it Leinölanstrichen. P. S.
H eizung und L ü ftu n g  von J o h a n n e s  u n d  W e r n e r  K ö r t i n g .  

, , Sam m lung G öschen“ , Verlag W alter de G ru y te r u. Co.
I. Band, 6. A uflage.

In  dem  W erk sind die E rfah rungen  des alten  Fachm annes 
und des jungen T heoretikers in  gedrängter faß licher F o rm  aus
gew ertet. D er In h a lt ist n ich t allein für den F achm ann  bestim m t, 
er w endet sich auch an den entw erfenden  und  bau leitenden  
A rchitekten und  an den B auherrn . A uch der leh rende Ingen ieu r 
wir das W erk gerne benutzen , da in  ihm  die w ich tigsten  Be
rechnungsarten  und  Form eln , aber auch H inw eise au f E rfah rungen  
en thalten  sind. Ingen ieur M . S t a n d f u ß
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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 ra g e  N r. 2 6 7 1. F ü r einen Stall 
w urde ein F arbsp ritzpu tz  verw endet 
(U n terp u tz  M ischung 1 : 3, 2 cm  stark). 
N ach  4 W ochen ist der S pritzpu tz bei 
diesigem  W etter gleichm äßig aufgebracht 
w orden) 1 T e il W esersand, 1  T eil P ortland
zem ent, 1  T e il Zem entfarbe). Ich  teilte der 
B auleitung m it, daß m an m it Zem entfarbe 
kein gleichm äßiges A ussehen des S p ritz
putzes erzielen könnte. T ro tzdem  w urde 
der A uftrag  erte ilt. Je tz t soll m ir der Putz 
von der B auleitung n ich t abgenom m en 
w erden. F. M . in  D .

F r a g e  N r. 2672. In  einem  D en tis ten 
haus w urde links und  rechts vom  W arte
zim m er je ein  Sprechzim m er angebracht. 
D ie T rennw ände zw ischen dem  W arte
zim m er u nd  den S prechzim m ern  sind 
25 cm  stark  u nd  bestehen  aus je 13 cm 
starker Z iegelw and, 5%  cm  starker L u ft
schicht u n d  6 % cn1 starken Schugkplatten. 
D ie W ände sind m it K alkputz versehen. 
Die V erb indungstü ren  sind aus Sperrholz, 
131) cm stark  hergestellt und  m it T o rf
m ull u nd  K orkschro t ausgefüllt sowie m it 
F ilzstreifen  abgedichtet. D ie Decke 
zwischen K eller und  Erdgeschoß ist eine 
Zem entdielendecke m it P arkettfußboden , 
die D ecke zw ischen E rd - und O berge
schoß eine Balkendecke m it R ohrdecken
putz. T ro tz  dieser A nordnung ist in  den 
Z im m ern alles zu  hören. W elche U rsache 
hat wohl die S challübertragung ? St. in  K.

B e a n t w o r t u n g e n .
Z u r  F r a g e  N r. 2667. D ie E inkom m en

steuer ist fü r einen kinderlos verheira te ten  
A rchitekten m it 118 R M . nach einem  
E inkom m en von 2196 R M . zutreffend

berechnet. Was die U m satzsteuer betrifft, 
so kom m t es darauf an, ob Sie als Bau
künstler auf G rund  Ih re r V orbildung oder 
Ih re r A rbeiten  anerkannt sind und  dem 
gem äß die Freigrenze von 18000 R M . nach 
dem  U m satzsteuergesetz (§ 4 Z. 13) in  
A nspruch  nehm en können. Seit dem  1 . Ja
n uar 1935 beträgt die Freigrenze nur 
6000 R M . F ü r 1934 ist jedoch für den 
A rchitekten  Steuerbefreiung für die E in 
nahm en aus baukünstlerischer T ätigkeit 
gegeben, wenn die gesam ten E innahm en 
18000 R M . nicht überstiegen haben. 
M öglich ist, daß sich die gesam ten E in
nahm en zwar un ter 18000 R M . gehalten 
haben, sie jedoch zum  T eil auf gewerbliche 
U m sätze entfallen und sodann insoweit 
steuerpflichtig sind. Sind Sie als Bau
künstler in  dem  angegebenen Sinne n icht 
anzusehen, was daraus geschlossen werden 
kann, daß Sie Ih re  E innahm en als solche 
aus G ew erbebetrieb angegeben haben, so 
ist die U m satzsteuer nach einem  U m satz 
von 1690 R M . m it 33,20 RM . zutreffend 
festgesetzt. D er Fam ilienstand spielt bei 
der U m satzsteuer keine Rolle.

D r. W u t h .
Z u r F ra g e  N r. 2668. Die Finanzierung 

eines E infam ilienhauses im  W erte von 
10— 12000 RM . ist auf folgender G ru n d 
lage m öglich: E ine I. H ypothek m uß sich 
der R eichsbahn-O berladem eister am besten 
bei einer privaten H ypothekenbank oder 
einem  öffentlich-rechtlichen Realkredit
in stitu t selbst besorgen. Bei den öffentlich- 
rechtlichen R ealkreditinstituten sind m. W. 
im  Augenblick die S tadtschaften m it am 
flüssigsten. Die I. H ypothek ist im  all
gem einen in  H öhe von 50 Proz. der G e

sam tkosten (Bau- und  B odenw ert) zu  e r
halten. F ü r eine I b-H ypothek  von 50 bis 
75 Proz., die ebenfalls von den vorge
nann ten  In s titu ten  gegeben w ird, m uß die 
R eichsbürgschaft durch  V erm ittlung  der 
D eutschen  Bau- u nd  Bodenbank erw irkt 
werden. D ie R eichsbürgschaft w ird  aber 
n u r übernom m en, falls die W ohnfläche 
eines Einfam ilienhauses n ich t m ehr als 
90, in  A usnahm efällen 120 qm  beträgt.

M e n z e r .
Z u r F ra g e  N r. 2669. D ie R iesenholz

w espen aus der G attung  Sirex entw ickeln 
sich in  K iefern- u nd  F ichtenholz. Befallen 
w erden kränkelnde, vom W ild geschälte, 
vom Blitz getroffene, vom S turm  gelockerte 
und besonders durch  R aupenfraß  in  ihrem  
G esundheitszustand beeinflußte, abster
bende und  toteStäm m e, ebenso geschlagenes 
Holz. Das W eibchen versenkt m it seinem  
lang vorstreckbaren L egebohrer die zah l
reichen Eier einzeln durch  die R inde tie f 
in  das Holz. D ie Larven, die wie alle im  
Holz lebenden Insektenlarven oft als 
„W u rm “ bezeichnet w erden, leben zwei 
Jahre. In  dieser Zeit friß t jede einen m it 
dem  A lter an D urchm esser zunehm enden  
geschlängelten G ang im  Holz. D ieser 
F raßgang w ird so fest m it Nagsel u nd  K ot 
verstopft, daß m an ihn  beim  B earbeiten 
des Holzes n ich t bem erken u nd  n u r auf 
einer g latt gehobelten Schnittfläche er
kennen kann. N ach der V erpuppung im  
Holz arbeitet sich im  Som m er des d ritten  
Jahres nach der Eiablage die W espe 
hervor, indem  sie sich zu r Oberfläche des 
Holzes durchnagt, um  es m it einem  kreis
runden  Flugloch zu  verlassen. D ie Be
käm pfung der H olzw espen im  H aus ist

Ulanbefckcnti fick feit»ft-
m it  S o r g e n f r e i b ß i t  u n d  £ e b e n s =  
f r e u d e ,  ro e n n  m a n  fe in  £ e b e n  
Derficbect. B u d )  d ie  5 ^ u d e ,  d ie  
m a n  fe in e n  C iebe n  d u rc b  S ic h e ru n g  
ib r e r  3 u h u n f t  m i t  f j i l f e  d e r  £ebens=  
o e r f ic b e ru n g  g ib t ,  „ k e b r t  in s  e ig ’ne 
f ie r5  5u rü c h " .

E r f re u e  D ie b  u n d  d ie  D e in e n  d u rc b  
o o r te i lb a f t e  D e r f i c b e r u n g  b e im  
e r p r o b t e n ,  u n e i g e n n ü t z i g e n

Preuftifcben Beamten=Derein 
3 1 1  fjannooer

£ebensD erfid )ecungsoere in  a u f  ® egenfeitigkett

f ^ a n n o o e c  1 • P o f t f c b U e f t f a d )  3 6 8  f a .

G egr. 1878.

S c h m i e d e e i s e r n e  F e n s t e r
und O b erlich te , B rücken- und andere G e länd er,
S ta h lro h rg itte r, Fahr  r a d s t ä n d e r ,
E is e n k o n s tru k tio n e n , G a r a g e n  und sonstige  
ins a llg e m e in e  M asch inen fach  sch lagende A rb e iten .

B r u n o  K n o b l o c h ,  A p o l d a  i .  T h ü r .
M a sc h in e n fa b rik  und A pp a rate b a u a n sta lt

K O T H E  & .  E M G E
H A N N O V E R .  F E R N S P R .8 0 0 0 8

W  jä h r .  G a r a n t i e  * K e i n  U m b a u »
| V erlangen  Sie Prospekt Nr. 2 2  Vertreter gesucht!

L o u i s  L a m p e ,  H a n n o v e r
C t g r O n d d  1 8 6 1  O s t e r s t r i■ a ß e 2 6

Kohlen-, Koks- und Briketthandlung
GroB- u . K le in h an d e l - Lagerplatz: SOdbahnhof -  Fernruf 32687

Ü J H U I ^ I I I

» E «

die fa rb lo s e  
F a s s a d e n 
ab d ic h tu n g

g e g e n

Schlagregen.
Hans Hauenschild Chemische Fabrik 

A k tiengese llscha ft Hamburg 39

f
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höchstens im  D achgebälk m öglich; da man 
den Schädling aber erst bem erkt, wenn die 
W espen schlüpfen, kom m t m an zu  spät. 
D ie Bekäm pfung, die durch  Bestreichen 
der Balken m it irgendeinem  M ittel erfol
gen könnte, ist auch überflüssig, denn die 
W espen, die sich hervorarbeiten, können 
erst nach der im  Freien erfolgten Begattung 
Eier legen. Sie nehm en dazu nicht trocknes 
Holz, wie etwa der H ausbock, sondern das 
kränkelnde oder frisch geschlagene Holz 
im  W alde. D ie von Holzwespen bew ohnt 
gewesenen Balken haben ihre Festigkeit 
u nd  T ragkraft n ich t verloren. Das Loch 
in  der Diele, der T reppe oder T ü r  Ver
kleidung wird m it einem  Holzkeil ver
schlossen u nd  überstrichen, dam it Wasser 
n ich t eindringen kann. E.

Geschäftliches.
(Außer Verantw ortung der Schriftleitung.)

P a r a t e c t - K a l t - I s o l i e r a n s t r i c h e
zur Isolierung von G rundm auern , 
F undam enten  usw.

P a r a t e c t - M ö r t e l z u s a t z
zum  W asserdichtm achen von M örtel 
und Beton gleich beim A nm achen.

P a r a t e c t - S c h n e l l d i c h t e r
zum  A bdichten von W assereinbrüchen 
und zur H erstellung von schnell- 
abb indendem Putz. P aratect Chem ische 
G esellschaft m. b. H ., W erk B orsdorf 
bei Leipzig.

S c h a lls ic h e r e  T ü r e n !
D ie neue A n t i m e m b r a n - T ü r  ist das, 
was auch Sie suchen, gepr. v. H ein - 
r ich -H ertz -In s t. f. S chw ingungs-F or- 
schg., Berlin. V erlangen Sie P rosp .

W etzlarer M öbelw erkstätten , G .m .b .H .,  
W etzlar 8a.

Beilagen-Hinweise.
D iesem  H eft ist ein F lugb latt der F irm a 

F ritz  Ebener, Essen, Pelmanstr. i ,  über 
„  S te lco n -In d u strieb ö d en “  beigefügt.

D er Verband Rheinischer Bimsbaustoff
werke, E. V ., Neuwied am Rhein, verbreitet 
in  der vorliegenden A usgabe einen Prospekt 
üb er den rhein ischen  Schw em m stein.

W e r  e in e  S t e l l u n g  s u c h t ,
sollte  seinen B ew erbungen au f ke inen  Fall 
O riginalzeugnisse oder sonstige n ich t zu  e r 
setzende S chrifts tücke , B ilder usw . beifügen.

W e r  e in e  S t e l l u n g  a u s s c h r e ib t ,
h a t  die P flich t, die B ew erbu ngsun terlagen  so schnell 
wie m öglich zu  p rüfen  u n d  zurückzusch icken .

f ä a g t t e c h n i f c e r ,
Absolvent einer staatl. Bau
gewerkschule, mögl. gelernt. 
Zimm., mit mind. 5jähr. Büro- 
u. Baustellenpraxis, unverh., 
sicher im Entwurf,flott.Zeichn.
u. zuverläss Rechn., mögl. zu 
sofort gesucht. Ang. m. Ge- 
haltsansprüch., Lebenslauf u. 
Zeugnisabschr. zu rieht, an
Fr. W ö h lk e , A rc h ite k t ,
W is m a ri.M ., Lübschestr.62

H o c h b a u *  
t e c h n i k e r ,

nur gute Kraft, sofort f. Architektur
büro im Bezirk Kassel

g e s u c h t .
Bewerbungsunterlagen m. Gehalts
ansprüchen unter D . 2802 an die 
Geschäftsstelle dieser Zeitschrift.

c  L  zu s o f o r t  oder 
j U C I I c  später jüngeren

H o c h b a u t e c h n i k e r
(gel. Maurer), gewandt 
im Zeichnen, Bauveran
schlagen u. Abrechnen. 

Bewerbungen m itZeugn issen 
und G ehaltsansprüchen 
s i n d  zu r i c h t e n  an

H . B a r t e l t ,  B a u g e s c h ä ft ,  
N e u b ra n d e n b u rg  i Meckl.

Wolfswinkelstraße 8.

J u n g e r , s t r e b s a m e r

Hochbautechniker
(gel. Maurer), 23 J., s u c h t  
zum 15. Septb. oder später 

D A U E R S T E L L U N G
im Büro oder ständig auf 
der Baustelle als Bauführer. 
Gute Zeugnisse vorhanden. 
A ngeb . unter D . 2792 an die 
G eschäftsst. d ieser Zeitschr.

Sudetendeutscher Hochbau-Techniker
28 Jahre, m it Projekt., Voranschi., Bau le itung und A b 
rechnung vertraut, gew issenhaft, fle iß ig , ledig, m ilitärfre i,

s u c h t  s o f o r t  S t e l l u n g .
Gefl. A ngebote  erbeten unter D . 2800 an die G eschäfts
ste lle d ieser Z e itsch rift.

In welcher Stadt v. 10 -30000  E.
bietet sich Gelegenheit

z u r  N ie d e r la s s u n g  a ls  
f r e i s c h a f f e n d e r  

K a m m e r a r c h i t e k t ?
Der Suchende ist fast 30 J. alt, verh., 
ev., seit 1928 in der SA  und mit dem 
gesamten Hoch- und Tiefbauwesen  
vertraut. Evtl. Beteiligung bei schon 
bestehender Architekten-Firma. 
Anschr. unter D . 2758 an die Ge
schäftsstelle dies. Zeitschrift erbeten.

J l d t e  % e in  G e b ä u d e
vor  F e u c h t ig k e i t  und  Schwam m

Spezialverfahren D. R. P. 

G a r a n t i e  f ü r  D a u e r e r f o l g

Erstklassige E m p f e h l u n g e n  von 
Behörden. Katalog, Besichtigung, 

A n s c h l a g  k o s t e n l o s  

R e g .-B a u m s tr .W ilh .W ild
K ö l n - B r a u n s f e l d ,  B i i s d o r f e r  S t r .  2 6  

Fernruf 50671

Architekt gesucht.
W ir beabsichtigen,
auf unserm  G rundstück an der Bahnhofstraße in W ittingen

ein B ü r o g e b ä u d e  m it

Lagerschuppen u. Getreidesilo
zu errichten. A rch itek ten , die über Spezia lerfahrungen auf 
diesem  Gebiete verfügen, b itten w ir, s ich m it uns unverzüg
lich  in Verb indung zu setzen.

V ie h v e r w e r t u n g s - ,
B e z u g s -  u n d  A b s a t z - G e n o s s e n s c h a f t  

W i t t i n g e n  i .  H a n n .

B a u f a c h l i c h e s  U n t e r r i c h t s w e s e n

F e p n s c h u l e  B e r l i n .
Hier können auch Sie sich empor
arbeiten zum Polier, Meister, Bau
techniker, Architekten durch Heim
studium an der Studienabteilung

B a u s c h u l e .
Abschlußprüfungen • Abschlußzeugnisse. 

Programm kostenlos durch 
F e rn s c h u le  B e r l in ,  

B erlin  W  15, K urfürstend am m  66.

N e u s ta d t- G le w e (M e c k ib )
Reichsanerkannte städtische höhere 

technische Lehranstalten.
Den staatl. Schulen gleichgestellt.

Hochbau, Tiefbau. 
M a sch inenbau ,  E le k t ro te c h n ik ,  

S ie d lu n g s w e s e n ,  
B e t o n -  u n d  S t a h lb a u .

P r o g r a m m  f re i .

Hess. H ö h e r e  B a u s c h u le  
BINGEN AM  RHEIN
Staatl. Techn. L e h r a n s t a l t

H O C H -  U N D  T I E F B A U
Verlangen Sie Prospekt N» 57

H ö h e r e  t e c h n i s c h e  
S t a a t s I e h r a n s t a 1 1  f ü r  
H o c h -  u n d  T i e f b a u

i n  C O B U R G .
Beginn des W interunterrichts am 
1. 10. 1935 für Vorkurs, 1., 3. und 
5. Kurs H o c h -  u n d  T i e f b a u .  
Anm eldung bis 15. September. 
Prospekte durch die Direktion.

p o li er e  Xedjniidje
Ccticanftalt . K L
? !c i d ) s a n c r t a n n t c  23augctr>crtjd>ule

Olöcnbutgn
ñ o t h í t h u l c  t. Boufunft HJeimar.
i ; w u | | U | U i t  D ir  Sißultje - Jiaumburg 
Üiusbilbung o, f). I .  C.-2Ib[o!oenten 3. D ipl.-21rd).

ADOLF H IT L E R 
P O L Y T E C H N IK U MHoch» u. Tiefbau. Maschinenbau. Betriebt» 

Technik. Elektrotechnik. Ing..Kaufmann Auto» u. Flugzeugbau. Lehrwerkstätten staatlich anerkannt. * Drucksachen kei.
F R IE D B E R G  ¡.H. Anzeigen lohnen sich wieder!
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