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AHe B « i i e  T ęrtehatća . — F ^ r s ic i t  vęrisrzte keine Gewaitr.

Grofi-Hamburg (Schinfi).
IL Yoo F r i t z  S c h u m a c h e r  in Koln a. Eh.

n der Groń-Hamburg-Frage balu  
sich ein ganze-s Kr.żuel stadte- 
baulicher Probleme zusam icn- 
Ẑ r<rL die T»~:r den Kernpunkt der 
Sache zu beruhren scheśnen, 
seien hiet fc-raos gćgriiien. Das
eine ist eine ganz besondere
Hamburg-Frage. <ias andere aber 
eine janz aH^emeine Grotstadt- 
Frage^J.

D ie H am burg-Frage knupft an  den  H afen  an. Der 
Ł n c u r g e r  H afen  is t in seiner je tz igen  G ęsia-: eine so  
zt'\ ia i t ig e  S th óp fu n g . daB idst! le ieh t uber seinen  z * r -  
g en ien  Eindruc-ken vergiB?. daB er. im  E ahm en seiner 
r̂-rit-rTrr. geograpŁ iscben U m gebang betracŁ tet. ganz  

mmaŁor icb  g esta k et ist.
An der Srelle der Elbe. die der Begriff -H am turg-

bezdehnec. Enden wir ein garz eigentumliches geogra-
płuaches Gtbilde. Der S nom  spaliet sich hier in zwei 
A rxe in die Norder- und die Suder-EIbe . die eine 
Insei urnspannen. D iese Insei ist diagonal durch den 
kunstlieh erweiterten A m  des KÓhlbrand durc-Łzogen. 
Also: zwei Siediungen w eckende k  o n t  a v  e FłuBufer 
liegen beqnem verbunden emander gegenuber nnd be- 
ńerrsińen jremeinsam ein inselm tiges Z w isinengetiet, 
das voransbestimn:t zu sein scLeint. durch Hafen-Ein- 
sdm itte zu einem einheitłichen tecłmischen Instrument 
roo groBter KiarŁeit gestaltet zu werden. Diese  ̂or- 
:~ iin gon g ist einzig in der W eit. Wer das geographische 
Gećiide mii unbefangenen Augen sieht. wird zunacbst 
keinen A agenblick iaran zweifein. dafi <iie Geiegenheit. 
iier  n a e h  e i n h e i t l i e h e m  G e s i e h t s p u n k t  
G r 5 B t e s z u  s c h a f f e n ,  gęnut zt sein wir-i. 
WTr aber das wirkliehe Gebflde betrachtet. wird das 
Gesrenteil finden. Das einLeitLieńe Gebiet. das die ge- 
spalrene Elf-:- umfaŁi. ist nur an ganz willkurfich be- 
grenzten Teiien tecLnisch ansgestaitet. h an  daneben 
liegt friedlicŁe Marsch: płotzlich ragen die Trommer 
eir. ger Grośctadt-Stiafien ans freiem F e li.  dicfct da- 
hmter liegen Bauemnanser. Der Grand zu diesem un- 
organis-ri^n E rgetnis ist l e k i :  angegeben. er beroht

*■ YergL S c h u m a c h e r .  -Grofi-Hanburr^ in _5:a“ e- 
rau*' 1&19. Heft 7§. S c h u m a c h e r .  _G rcś-H am in z  

~- ~r ~ K-3 - ~ Sehmoiler JaŁibach B n -  
s a u i L  _Gro&-Hanturg*. Y eiiag  Friedrieńse—

auf der politis-jLen Grenze des H am burger G ebietes. die 
wie ein seiisam  rerJaufender unregelm afiiger RiB das 
einŁeitiich gedachte N aturgebilde zertrum m ert. E ine 
unsiehibare. ro n  Me&schennand achilos gezogene Linie 
ist m aehtiger aLs N atu r und  ais Gestairungswiile- Denn 
an  diesem  von N atu r zur E inheit Torbestimmt en  Ge- 
bflde bat-en sich d r e i  W iDenszem ren festgesetzt. die 
mit a lie r  K raft gegen einander w irken: H am burg. A lt ona 
und H arburg . W as einheitlich en tw iek rlt und  einheir- 
lich betrieben w erden mufite, s teh t u n te r der unzu- 
sam m enlangenden  L eitung von  H am burg, Schleswig- 
H olstein u nd  H annover. U neinheitlichkeit in  der An
lage. R e jta n g nnd  K ra itre r iu s t im  Eetrieb, s ta u  plan- 
voLer K ia rń e Ł  A rbeitstenung  und  K raftesteigerung.

Die lebnafte  GroŁ-Ham curger-Bewegung gipfeit fur 
das H afengebiet in  der F o iderung : t e c h n i s c h e  
E i n h e i t  u n d  b e t r i e b l i c h e  E i n h e i t  f u r  d a s  
G e b i e t .  d a s  e i n e  g e o g r a p h i s c h e  E i n h e i t  
d a r s t e l l  t*).

Is t diese F orderung  aus ganz aUgemeinen G rónden 
begreiflich. so w ird  sie es noch m ehr, w enn m an sich 
F a r  m aeht. daB dem  m aeh tigsten  der drei an  d ieser 
Sselie der E ibe re re in ig ten  K raftzenrren . H am burg, 
nu r das k ie inste S tuck  jenes in  der i l i t te  liegenden 
Inseigebietes gehórt. E s le idet n icht n u r an  dem  
Mang-rl an  E inheitlichkeit. sondern leidet zugleieh an 
dem  ganz groben M angel an  P  a :  z.

Mar sollte es kaum  glaut-en: H am burg h a t den 
le tz ien  R est seines H afengeiandes auforauchen mussen. 
ohne die L inien d er Zukunft vorausblickend ziehen zu 
Łńnnw i —  ja ,  w ahrend  A n tw o p e n  w r i  R o tte rd am  den  
gro& arrigsten M óglichkeiten der Zukunft fast unbe- 
sćbran k i Torarbeiten konnten . w ar ihm n ich t einm al 
H o f f n u n g  fu r die Zukunft gegeben.

D ieser Z a s ta n i Łat durch  den K rieg schneHer einen 
ak u ten  C Larakter bekom m en. ais m an annehm en konnte. 
i£anćher w ird  vieileich: m einen. daB der Ru>:kgang des 
H afen-. e rkehrs das zu eng w -rd e n ie  K leid  m ine lbar 
w ieder w eiter gem acht h a tte : das aber is t ein Irrtum . 
W eit s ta rk e r  ais die T atsacbe. daB die Y erkehrs-Ton- 
n a z e  d er Y orkriegszeit noch nich t ganz w ieder erre i ht 
is t viel feh lt n ich t einmal -iaran . w irk t die T atsache. 
daB die R riegsfolgen auch fu r dies-e-s W irtschafts in stn i-

*  YergL G r o B - H a m b u r g .  Denkscńrif: des Ham
burger Seta is.
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m ent e inen  A u g e n b l i c k  d e r  W e n i e  ^ e d e u -  
t e n ,  d e r  r e c h t z e i t i g  e r  f  a B  t  z u m  S e g  e n 
k u r z s i c h t i g  v e r p a B t  z u m  F l u c h  w e r d e n  
m u 6.  D ie U rsachen  zu d ieser W ende  liegen  in  m an-
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cherlei, —  d ie  Y erk le in e ru n g  d e r  Schiffe, d ie  groB ere 
K a ilan g e n  e rfo rd e rt, d ie Y e ran d e ru n g  d er S tap e lu n g , 
d ie  groB ere L a g e rh a u se r n o tig  m ach t, sp ie len  u n te r  
A nderem  eine R olle — , die H au p tsach e  ab e r lie g t in

d e r u n g eh eu ren  V e r te u e ru n g  d e r T a rife  fu r U m ladung
un d  T ra n sp o r t. .

D a ra u s  e rg eb en  sich  zw ei F o lg e ru n g en , die sich 
in  bau liche  G ru n d fo rd e ru n g en  u m setzen . Die. e rs te  ist 

d iese : E s is t  u n w irtsch a ftlich  ge- 
w o rd en , d ie  zu r V ered e lu n g  in 
D eu tsch lan d  b es tim m ten  R ohpro- 
d u k te  u m zu lad en  fiir den  Binnen- 
sch iffah rts - oder E isenbahn -T rans- 
p o rt. D i e  E i n r i c h t u n g e n  
f i i r  d i e  Y e r e d e l u n g s - I n -  
d u s t r i e  m i i s s e n  u n m i t t e l -  
b a r  a m  t i e f e n  W a s s e r  l i e 
g e n ,  w en n  dem  n a tiiilic h e n  Be- 
d iirfn is R ech n u n g  g e tra g e n  w erden 
soli. In d u s tr ie h a fe n  in  organischer 
V e rb in d u n g  m it den  H am burger 
H an d e lsh a fen  sind  eine dringende 
u n d  groBe F o rd e ru n g . A ber auch 
fu r  d ie  B innensch iffah rts-H afen  
v e r la n g t d as  V e rh a ltn is  d er T arife 
v o n  E ise n b a h n  u n d  Schiff einen 
A u sb au , d e r  n ic h t iibersehen  w er
d en  d a rf . A lle  so lche Neuein- 
s te llu n g en  d e r  H a fen p o litik  sind 
H am b u rg  a u s  M angel a n  R aum  ab- 
g e sc h n itte n . D as lebend ige  Er- 
fa ssen  d e r  G e g e n w a rt un d  das 
leb en d ig e  B e re iten  d er Z u k u n ft wird 
e rd ro sse lt d u rch  den  S tra n g  einer 
G renze, den  n ic h t e tw a  F e inde , son
d e rn  d e u tsc h e  N a c h b a m  um  seinen 
H a ls  g e le g t h ab en . In  se iner D enk
sch rift iiber d ie  G roB -H am burger- 
F ra g e * ) s te ll t  sich P reuB en  auf den 
S ta n d p u n k t, daB d as  re c h t g u t ist, 
d a  so n s t d ie  M ach tste llu n g  Ham- 
b u rg s  zu groB w e rd e n  k o n n te . Es 
f r a g t sich, ob w ir u n s h eu te  den 
L u x u s e ines so lch en  S tandpunk tes  
le is ten  k o n n en .

D as zw eite  is t  d ieses: H am burg 
h a t  sein  sch m ales H afen g e lan d e  mit 
e in e r gew issen  E ife rsu c h t restlos 
fiir te ch n isch e  A n la g e n  verw enden  
m iissen . D ie A rb e ite r , d e reń  der 
H afen  b e d u rf te , m uB ten  sehen , wo 
sie b lieben . U nd h ie r ze ig te  sich 
n u n  ein n eu es  Y e rh an g n is  der bis
h e rig en  p o litisch en  G renze . Ham
b u rg  is t so g e s ta lte t ,  daB sein nord- 
siid lich  g e r ic h te te r  W ohnle ib  nur 
m it sch m ale r B asis dem  ostw estlich 
g e ric h te te n  H afen le ib  au fs itz t. Die 
B eriih ru n g szo n e  is t d u rc h  d ie  City 
v e rb a r r ik a d ie r t .  N ich t n u r  d er un- 
m itte lb a re  Z u sam m en h an g  zwischen 
W o h n g eg en d  u n d  A rbeitsgegend , 
so n d e rn  a u c h  ih re  b eąu em e  Ver- 
b in d u n g  d u rch  S ch n e llb ah n en  sind 
d a d u rc h  e rsc h w e rt, ja  un te rbunden . 
D ie A rb e ite r-V ie r te l lieg en  infolge- 
d essen  h o ch st u n b eąu em , vielfach
10 km v on  d en  A rb e its s ta tte n  en t' 
fe rn t** ). J e  m eh r sich  d e r Hafen 
nach  d e r  e in en  S e ite  u n d  die W ohn- 
v ie r te l n a c h  d e r  en tg eg e n g ese tz ten  
S e ite  au sd eh n en , u m  so schw ieriger 
w ird  d as. T a g lic h  v e rg e u d e n  Tau- 
sen d e  v on  A rb e ite rn  ein  Stuck 
L e b e n sk ra f t au f iib e rfu llte n  T rans- 
p o rtm itte ln  u n d  v e rg e u d e t die All-

*) Z u r  F r a g e  d e r  A b t r e -  
t u n g  P r e u B i s c h e r  G e b i e t s -  
t e i l e  a n  H a m b u r g .  Denkschrift,

herausgegeben im A uftrage der preuB. S taa tsreg ierung  von 
dem Minister ftir Handel und Gewerbe.

**) Vergl. S i e v  e k  i n g u n d  J u n g .  N e u - H a m -  
b u r g. Y erlag K onr. Hanf, H am burg.
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gem einheit w irtsch a ftlich e  K ra f t  d u rch  den  u n ren tab len  
B etrieb  d ie se r T ra n sp o r tm itte l fiir w en ig e  S tu n d en  des 
T ages. E s n ii tz t H am b u rg  n ich ts , dafi es fe rn  im  
N orden  noch  w e ite  u n b e b a u te  S trich e  b e s itz t, w o rau f 
G egner u n d  D ile tta n te n  o ft m it e rhobenem  F in g e r 
w eisen, —  tro tz  d ie se r F la c h e n  is t  H am b u rg  au ch  fiir 
die E rled ig u n g  se in e r W o h n u n g sfrag e , n ic h t n u r  fiir die 
E rled igung  se in e r H a fe n fra g e  zu k le in . Ih m  feh lt das 
S ied lungsgeliinde  d a ,  w o  e s  g e b r a u c h t  w i r d .  W en n  
es seine H a fe n a rb e ite r  v e rn u n ftg em aB  u n te rb r in g e n  w ill, 
stoBt es libera ll a n  d ie  G renzen  seines G ebietes.

So v e r la n g t d as  H a fen g eb ie t n ic h t n u r  au s  te c h 
nischen, so n d e rn  ebenso  seh r au s  sozia len  G riinden  eine 
A usw eitung . E s  m u (o P la tz  g ew o n n en  w erd en , um  den 
A rbeiter n ah e  b e i se in e r A rb e its s ta tte  an zusiede ln . Je  
schw ieriger u n se re  V e rk eh rsv e rh a ltn isse  w erd en , um  so 
n o tw end iger w ird  d iese F o rd e ru n g . E b en so  w ie bei 
den W aren  m iissen  au ch  be i den  M enschen T ra n sp o r t 
und U m ladung  n a c h  M oglichkeit verm ied en  w erden . Bei 
der o rgan ischen  A u fte ilu n g  je n e r E lb in se l, d ie je tz t  in  
Fetzen  zerrissen  is t, muB m an  n ic h t n u r  a n  eine treff- 
liche R iesenm asch ine  d en k en , so n d ern  au ch  a n  die 
K raft, die d iese M aschine speist. Sie v e r la n g t d a s  Ge- 
faB bequem er W o h n s ta tte n . G e leg en h e it d a fiir is t v o r 
Allem im  p reuB ischen  W ilh e lm sb u rg  gen iig en d  v o rh an - 
den. M an w o llte  d ieses G eb ie t k iin s tlich  au fhohen , um  es 
im g ro B stad tisch en  S inn  k a n a lis ie rb a r  u n d  d am it im  g ro  B- 
s tad tisch en  S inn  b e b a u b a r  zu m achen . D as d a rf  n ich t 
geschehen. E in g e b e tte t in s G a rten g riin  des M arsch- 
łandes muB h ie r e ine w e itrau m ig e  S ta d t  h in te r  dem  
Deich e n ts teh en , d ie  k a n a lte c h n isc h  en tsp rech en d  be- 
han d e lt w ird : T ren n sy s tem , O berpum pen  d e r g e k la r te n  
A bw asser in  d ie  E lbe , sow eit sie n ic h t im  G arten b e trieb  
au fg eb rau ch t w erden .

S o  t r i t t  d i e  W  o h  n  u  n  g  s f r  a  g  e g l e i c h -  
b e r e c h t i g t  n e b e n  d i e  H a f e n f r a g e .  D ie A rt, 
wie das g esch ieh t, is t, w ie m an  g eseh en  h a t, ein  be- 
sonderes H am b u rg e r P rob lem . S ind  m it se in e r L osung  
die G r.oB -H am burg-N ote iib e rh a u p t g e lo s t?  M anche 
G egner, die sich  d iesen  b eso n d eren  N o ten  schlieBlich 
doch n ich t g an z  versch lieB en  k o n n en , w o llen  das be- 
haupten . Ich  m och te  zeigen, daB das n ic h t d e r F a li 
ist, sondern  daB n eb en  diesem  S on d erp ro b lem  ein  noch  
groBeres P rob lem  s te h t v o n  a llgem einer B ed eu tu n g .

Bei d e r E ro r te ru n g  d e r G roB -H am burg -F rage  ze ig t 
sich im m er w ied e r e ine e igen tiim liche  G efah r: w eil m an  
fiir das Y o rh an d en se in  gew isse r N o te  d en  B ew eis d eu t- 
lich zu fiih ren  v e rm ag , v e r la n g t m an  n u n  fiir a lle  GroB- 
H am b u rg -F o rd e ru n g en  d en  s tren g en  B ew eis d er h and - 
greiflich v o rh a n d e n e n  N o t. D as d iirfte  m an  bei s ta d te - 
bau lichen  E n tw ic k lu n g sfra g e n  n iem als tu n . K an n  m an  die 
N ot b ere its  bew e isen d  zeigen , so is t  es schon  zu spS.fr, 
denn  d an n  h ab en  sich  d ie  D inge b e re its  so w e it k ra n k - 
h a ft en tw ick e lt, daB m an  n ic h t m eh r heilen , sondern  
nur noch flick en  k a n n . E in e  S ta d t  is t  n ich ts  A nderes, 
ais ein leb en d ig e r O rgan ism us, u n d  m an  w ird  dessen  
A n fo rderungen  n u r  g e rech t, w en n  m an  sie m it den  
A ugen des A rz te s  b e tra c h te t . E in es  w eisen  A rz te s  
oberstes S treb en  a b e r heiB t „ P ro p h y la x e “ . D er G efahr 
vorzubeugen  is t ein  w ic h tig e re r T eil se in es  T uns, ais 
die B esch a ftig u n g  m it e in e r K ran k h e its fo rm . D arf m an 
ihn e rs t ru fen , w en n  d ie  B lu tv e rg if tu n g  sich  ze ig t, so 
w ird  se in  W irk en  w en ig  ersprieB lich  sein . D as is t iiber- 
aus se lb s tv e rs tan d lich , a b e r s ta d te b a u lic h e n  F o rd e ru n g e n  
gegen iiber w ird  es im m er w ied e r v e rg essen . W ill m an  
diese E rk e n n tn is  au f d ie  G esam te rsch e in u n g  einer 
G roB stadt an w en d en , so muB d e r S ta d te b a u e r  sich  zu 
n ach st e inm al iiber e in  W u n sch b ild  k la r  w erd en . E r 
w ird d ab e i n a tiir lich  au sg e h e n  v o n  a llen  den  v ie lfa ltig  
bed in g ten  G eg eb en h e iten  d es  w irk lich en  a u g en b lick - 
lichen E n tw ick lu n g s-Z u s tan d es , u n d  au s  einem  M osaik 
einze lner W iinsche  u n d  L o su n g en  w ird  sich  sein  B ild 
zusam m enfiigen . A uf d iesem  W eg e  k o m m t m an  in der 
G roB -H am burg-F rage  d u rc h  z a h lre ich eE in ze liib e rleg u n - 
gen aus dem  G eb ie t d e r K a n a lis a tio n , d e rW a sse rv e rso r-  
gung , d e r G riin p o litik , d e r F lu B reg u lie ru n g , d e r B ahn- 
fuh ru n g  u nd  des W o h n u n g sw esen s  zu e inem  g an z  be- 
stim m ten  W u n sch b ild . S e inem  A u fb a u  k a n n  h ie r au f 
engem  R au m  n ic h t n a c h g e g a n g e n  w erd en . E in  so en t-

s tan d en es  B ild k o n n te  zu fa llig  sein, w eil es le ich t m og- 
lich  is t, daB m an  beim  n ah en  S ta n d p u n k t d ieser A rt 
d e s  B e tra c h te n s  D inge iib e rsch a tz t, d ie g e ra d e  im  
V o rd erg ru n d e  stehen . D er S ta d te b a u e r  muB sich des
halb  d a ra n  gew óhnen , sein in d iv idue ll gefiig tes Bild 
g le ichsam  d ad u rch  nachzup riifen , daB e r sich die G rund- 
ziige des na tiir lich en , g e su n d en  W ach stu m s k la r  zu 
m achen  such t, das a n  d e r S telle  W e it, d ie  e r  b e tra c h te t , 
au s  den  leb en zeu g en d en  G egebenhe iten  en ts teh en  
w iirde, w enn  a lle  auB eren  Z w ange a u sg e sc h a lte t w erden . 
Bei H am b u rg  s ind  d iese leb en zeu g en d en  G egebenhe iten  
le ich t e rk en n b ar. D er S tro m  g ib t d ie  H a u p ta d e r , die 
sich  im  G ebilde d e r g esp a lten en  E lbe  zum  Z en tra lo rg an  
w e ite t, d as  H erz u n d  M agen zu g le icher Z eit is t. Um 
dieses Z en tra lo rg an  le g t sich, d u rch  die K ra f t d e rS tro m - 
ric h tu n g  e tw as  in  die B reite  gezogen , ein  m ittle re r fes te r 
K em . Zu d ieser H a u p ta d e r  g ese llt sich e in  S ystem  
v o n  leb en zeu g en d en  N eb en ad ern , das sich aus den 
B ahn lin ien  erg ib t. A n  sie w ird  sich  m it d e r E n tfe rn u n g  
vom  M itte lp u n k t a llm ah lich  abnehm end  d as  n a tiir liche  
S ied lungsfle isch  d e r G roB stad t an se tzen . M an s ieh t: 
S ta d t  u n d  L an d  g re ifen  n ic h t in  R ingen , so n d em  ver- 
zahnt) ineina.nder eiin. D ieses schem atisch e  G ebilde 
ze ig t d en  G ru n d au fb au  des L ebensorgan ism us, d e r  sich 
a n  d ie se r S te lle  en tw ick e ln  miiBte, w en n  d ie  K ra fte  
ohne auB ere H em m ung  sich  na tiir lich  e n tfa lte n  k o n n ten . 
E s ze ig t v o r A llem , p ra k tisc h  b e tra c h te t , w elche  Teile 
des in  W ah rh e it p o litisch  u n d  v e rw a ltu n g ste ch n isch  
w illk iirlich  g eg lied e rten  G ebietes a is  in n e re  E in h e it zu 
b e tra c h te n  u n d  en tsp rech en d  zu b eh an d e ln  sind. O ber- 
se tz t m an  d ieses S chem a in  die in d m d u e lle n  G estal- 
tu n g e n  d e r w irk lichen  K a rtę , so w ird  m an  au f anderem  
W e g  zu e tw a  dem  g le ichen  G ebilde kom m en, d as  die 
G roB -H am burg-B ew egung a is  E in h e it v e rk iin d e t h a t. 
DaB d abe i n ic h t d ie  G renzen  d e r  e inze lnen  S ied lungs- 
arm e, so n d ern  de reń  auB ere Y erb in d u n g  (u n te r B eriick- 
s ich tig u n g  d er G em eindegrenzen) m aB gebend  se in  muB, 
is t  se lb s tv e rs tan d lich , d a  das e rs treb en sw erte  keil- 
fó rm ige  V erzah n en  von  S ta d t u n d  L a n d  ja  n u r p ra k tisc h  
d u rch fiih rb a r is t, w en n  die M acht des o rg an isie ren d en  
W illens d ie  b e i d e n  G eb iete  um faB t, die sich  durch - 
d rin g en  sollen.

V e rg e g e n w a rtig t m an  sich  nun , w elche  T eile  d iese r 
e in h e itlichen  W ach s tu m sfig u r d as  g eg en w artig e  poli- 
tisch e  G eb ilde  „ H am b u rg “ ais „ E in h e it11 heraus- 
schne ide t, so w ird  m an  m it en sch iittem d er K la rh e it 
sehen , w ie h o ffnungslo s  es is t, d ieses zerfe tz te , v e rze rrte , 
ung liick se lige  E tw a s  ais O rgan ism us en tw ick e ln  zu 
w ollen  (A bbild. S. 142). D u r c h  d i e s e n  K r i i p p e l  
l a B t  s i c h  k e i n  l e b e n d i g e r  B l u t s t r o m  
f ii h  r  e n. D er A u g en sch e in  m a c h t es uberfliissig , die 
K ra n k h e it des je tz ig en  p o litisch en  U ngebildes H am burg  
d u rch  S ym ptom e zu b e legen , obg leich  fiir d as  tie fe r 
seh en d e  A uge  d iese S y m ptom e deu tlich  g en u g  b e re its  
je tz t  zu T a g  tr e te n . S ie w erd en  e rsch reck en d e  F o rm en  
an n eh m en , je  m eh r sich d iese K riippe lfo rm  en d g iiltig  
m it d e r  s ta r re n  M asse d e r G roB stad t b is an  ih re  R an d e r 
fiillt. E s is t a lle rh o ch s te  Z eit, d as  zu v e rh in d ern .

D ie preuB ische G eg en sch rift g eg en  die G roB-Ham - 
b u rg -D en k sch rift su ch t an  d e r H an d  d ie se r F ig u r  zu 
bew eisen , daB d ie  H am b u rg e r G renzen  fiir die w ah re  
E n tw ic k lu n g  gan z  g le ich g iiltig  seien . Sie s te ll t  fest, 
daB in  d en  p reuB ischen  T e ilen  d e r  Id ea lfig u r e ine reich- 
lich  so s ta rk ę  B ev o lk e ru n g  zu verze ich n en  is t, w ie in  
d e r  a n g ren zen d en  h am b u rg isch en  u n d  fo lg e rt d a rau s , 
daB d ie  Id e a le n tw ic k lu n g  also  gan z  v o n  se lb e r einge- 
tr e te n  sei. M an sieh t, daB m an  un s S ta d te b a u e r  g a r 
n ic h t v e rs te h t. Sow ohl in  dem  h am b u rg isch en  w ie in 
dem  p reuB ischen  T e il d er F ig u r  h a b e n  sich  die bezeich- 
n e te n  F la c h e n  doch  n o ch  n ic h t a u s  en tw ick e lt, die 
je tz ig e  h a m b u rg e r G rund fo rm  is t  n ic h t au sg es ied e lt u n d  
eb en so w en ig  d ie  p reuB ische G rundfo rm . U m  das 
S ch ick sa l d e r  n och  n i c h t  en tw ic k e lte n  T eile  d ieser 
F o rm  des G esam to rg an ism u s h a n d e lt es sich . N u r v on  
e inem  e in h e itlich en  W ach stu m sw illen  k a n n  m an  er- 
w a rte n , daB d ie  d is je c ta  m em b ra  hub  en u n d  d riiben  
ih re  Z w isch en rau m e so fiillen, daB d e r K re is lau f der 
S a fte  im  S inn  e in e r groB en o rg an isch en  L eb en sfig u r er- 
fo lg t. D ie F e s ts te llu n g , ob  im  e inen  o d e r a n d e re n  T e il
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m ehr oder w en iger M enschen je tz t  b e r e i t s  ansassig  
sind, b e ru h r t d as  P roblem  n ich t um  das es sich  h a n d e l^
E s fra g t sich, w ie diese M enschen-A nsam m lunge 
u n te re in an d e r in Y erb indung  stehen  oder ste  en  
den . K an n  m an  w irk lich  beh au p ten , die ei^ e^  
m enschlichen  L ebensersche inungen  au f d iesem  G ebiet, 
d as den  B egriff „G roB -H am burg“ um  aBt w oben  sich 
ebensogu t bei ihrem  A usre ifen  zur E n d g e s ta lt zu em e 
o rgan ischen  G anzen zusam m en, o b . n u n  e m  v̂ nb, 
tum sw ille oder m ehrere  du rch e in an d er w irken?  Noch 
dazu , w enn  der m ach tig s te  d ieser W a c h s tu m sw lle n  m  
so sinnlose unzusam m enhangende G rundform  g eb an n t 
w ird?  E s b ed arf k e iner A n tw ort. _ , . ,

W ir stoBen h ier auf ein  M i6verstandm s, das in  den 
g anzen  E ró rte ru n g en  iiber die G roB -H am burg-F rage 
v ie lfach  h e rv o rg e tre ten  is t, ein  M iB verstandm s u b er das, 
w as e igen tlich  „S iedeln“ fiir den  G esta lte r d er r
s ta d t b ed eu te t. , .

M an h a t  von  gegnerischer preuB ischer Seite  bei- 
spielsw eise m it besonderem  N ach d ru ck  au f die l a t -  
sache  h ingew iesen, daB sich g eg en w artig  eine R eihe von 
g enossenschaftlichen  K le in g arten -S ied lu n g en  zu en t- 
w ickeln  beg innen , die v on  H am b u rg era  auf preuB ischem  
N achbarboden  un ternom m en  w erden . M an fo lg ert 
d a rau s : w enn H am burg  n u r w ollte , k o n n te  es le ich t 
iiber seine G renzen h inw eg  seine W o h n u n g s f r a g e n _  zur 
L osung  b ringen . D en S tad teb au e r w u n d e rt es n ich t, 
daB es ubera ll ein ige g iinstige M oglichkeiten  g ib t, die 
m an  pfliicken k an n ; seine A ufgabe  ab er is t, die D inge 
so zu lenken , daB die u n g i i n s t i g e n  M oglichkeiten , 
die dazw ischen  liegen  un d  u b e ra ll die O berhand  haben , 
auch  zum G elingen g eb rach t w erden  konnen . S iedem  
im  Sinn der E rw e ite ru n g  einer G roB stad t is t  n ich t das 
Schaffen  einzelner W ohnungsg ruppen , es is t w e it m ehr. 
S i e d e l n  b e d e u t e t  d a s  S c h a f f e n  e i n e s  
o r g a n i s c h e n  t e c h n i s c h e n  S y s t e m s  v o n  
V e r k e h r s m i t t e l n  d e s  W a s s e r s  u n d  d e r  
S c h i e n e ,  v o n  G r i i n a n l a g e n ,  v o n  S t r a B e n -  
z l i g e n  u n d  K a n a l i s i e r u n g e n  v o n  K r a f t -  
u n d  W a s s e r v e r s o r g u n g e n .  D as Netz_ eines 
so lchen  System es laB t sich n ich t iiber be lieb ig  zu- 
g eschn ittene  E inzelstiicke  spannen , es b ed a rf g leichsam  
gew isser n a tiir lich  gegebener P fo s ten p u n k te , zw ischen 
denen es gezogen  w erden  k an n , m it einem  W o rte , m an  
v e rm ag  es n u r zu en tw icke ln , w enn  m an  groBe in n e r
lich zusam m engehorende G ebiete  dafiir zu r Y erfiigung  
ha t. E rs t innerhalb  eines solchen N etzes h a t  d a n n  das 
E rw eck en  v on  M enschenheim en an  g ee ig n e ten  S te llen  
des System es s tad teb au lich en  W ert. U nd das is t noch 
n ic h t A lles: neben  diesem  techn ischen  S ystem  muB zu
gleich  ein geis tiges System  geschaffen  w erd en  von 
F ad en  des U n terrich tsw esens, des P o lizeiw esens, des 
S teuerw esens, d er W ohlfah rtsp flege , der B odenpo litik  
u nd  n ich t zu le tz t des R ea lk red ite s . D i e s e s  E i n -  
g l i e d e r n  e i n e s  S t i i c k e s  W e l t  i n  k l a r e  o r - 
g a n i s c h e  B e z i e h u n g e n  b a u t e c h n i s c h e r  
u n d  v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h e r  A r t ,  f u r  
d a s  g r o B e  Z u s a m m e n h a n g e  f r e i  z u r  V e r  - 
f i i g u n g  s t e h e n  m i i s s e n ,  d a s  i s t  d a s ,  w a s  
d e r  h e u t i g e  S t a d t e b a u e r  u n t e r  S i e d e l n  
v  e r  s t  e h t. U nd n u r w enn ihm  h ie rfu r freie B ahn  ge
schaffen  w ird , w enn  er re ch tze itig  ein  p lanvo lles N etz 
g esu n d er u nd  lebensvo ller B eziehungen  um  den  K o rp er 
e iner G roB stad t herum  u n d  m oglichst w e it in  die 
L iicken  d ieses K o rp e rs  h ine in spannen  k an n , v e rm ag  er 
die G rund lage  zu schaffen , au f d er sich in  em siger 
W eite ra rb e it die w erdende G roB stad t von  dem  F luch  er-

lo sen  laBt, d er je tz t  au f ih r la s te t . L e tz ten  E ndes is t es 
d er F l u c h  d e r  P 1 a  n 1 o s i g  k  e i t , d e r P lan losigkeit 
d u rch  U n v e rs tan d  o d e r d u rch  H em m ungen  des W illens.

Die E rk e n n tn is , daB n u r d ie  e inheitliche Y orarbeit 
au f lan g e  S ich t die G ro B stad t zu  erlosen  verm ag , be- 
g in n t sich d eu tlich  zu sp iege ln  in  d e r R olle, w elche die 
E in g em ein d u n g sp o litik  d e r groB en S tad te  zu spielen 
b eg inn t. M an k a n n  an  ih n en  a llen  m it Schaudern  er- 
ken n en , daB in  d e r R eg e l v ie l zu sp a t eingem eindet 
w urde  E rs t  w enn  sich  d ie  F o lg en  b ren n en d  zeigten, 
d ie d a ra u s  e n ts ta n d e n , daB die U m gebung  der GroB
s ta d t sich ohne gem einsam es Z iel n ach  la u te r kleinen 
E in z e lg e s ich tsp u n k ten  e n tw ick e lte , g riff m an  ein. Das 
is t d as  S ch ick sa l u n se re r G roB stad te  gew orden . Da 
w o m an  au s  d iesen  v e rh an g n isv o llen  Z u stan d en  gelernt 
h a t  u nd  rec h tz e itig e  E in g em e in d u n g en  betre ib t, die 
noch  zu h an d e ln  erm og lichen , ehe es zu sp a t is t, tón t 
h eu te  n och  regelm afiig  d er R u f: „W elche  O bereilung! — 
W elche u to p is tisch e  O b e rsch a tzu n g  d er E n tw ick lung! — 
D as B ediirfn is is t  ja  n och  g a r  n ich t vo rh an d en !“ — 
Solche R ufę e r to n e n  je tz t  a u c h  b e i „G roB -H am burg“. 
M an h a t m it R e c h t g e sa g t, daB H am b u rg s Siedlungs- 
w iinsche den  C h a ra k te r  e ines groB en E ingem eindungs- 
a n tra g e s  haben . Sie k o n n e n  a b e r  g a r  k e in en  anderen 
C h a ra k te r hab en . E s  is t  seh r fa lsch , so lcher Fest- 
s te llu n g  e tw a  e in  „ n u r“ h inzuzu fiigen . S ta rk e re  A rgu
m en t e a is d ieses: „W en n  ich  n ic h t u b e r  m eine jetzigen 
G renzen  liinaus m eine E n tw ic k lu n g  d n h e it lic h  weiter- 
fiihren  k an n , v e rk rtip p e le  ich “ —  g ib t es n ich t. Das 
is t bei H am b u rg  ebenso  gew iB, ja  bei d e r u n e rh ó rta i 
U n g u n st seiner" g e g e n w a rtig e n  Z ufallsform  noch viel 
gew isser, a is bei je d e r  a n d e ren  G roB stad t. Bei anderen 
G roB stad ten  tr e ib t es zum  end lich  e rk a n n te n  H eilm ittel 
d e r  rech tze itig en  E in g em ein d u n g . H am b u rg  soli dieses 
H eilm itte l v e rs a g t sein.

E s w ird  ihm  v e rsa g t, w eil be i ihm  ein solches „Ein- 
g em einden“ ein  Y o rrlick en  d er p o litisch en  G renzen auf 
K o sten  des N a c h b a rs ta a te s  b ed e u te t. D arin  lieg t eine 
T rag ik . J e d e r  E in s ich tig e  w ird  ein  Y ers tan d n is  dafur 
h ab en , daB es in sb eso n d ere  fiir Schlesw ig-H olstein 
schw er is t, G eb ie t h erzu g eb en . A b er d iese Em sicht 
d arf d en  A rz t, d e r iib e rzeu g t is t, daB seinem  P atien ten  
n u r  ein  en e rg isch e r o p e ra tiv e r  E in g riff  w irk lich  nutzen 
k an n , n ic h t dazu  fu h ren , zu n ick en , w enn  m an sta tt 
dessen  h e ilk ra f tig e  T ra n k e  v o rsch lag t.

N u tz t ihm  d as  n ich ts  u n d  k o m m t es doch  zu einer 
T h erap ie  m it M ed ikam en ten , so muB er w en igstens auf 
d ie e rn s ten  W esen sp u n k te  des L e id en s im m er wieder 
h inw eisen . S chw ache M ittel he lfen  gan z  gewiB nichts 
d ag eg en . D ie M ittel, d ie b ish e r b e k a n n t sind , diirften 
v e rsag en , w enn  es sich d a ru m  h a n d e lt , au f der einen 
Seite  e inen  S ta d ts ta a t ,  au f d er a n d e re n  S eite  zwei Pro- 
v inzen , d re i R eg ie ru n g sb ez irk e , d re i groBe S tad te  und 
zah lre iche  k le in e  G em einden  je d e r S c h a ttie ru n g  in eine 
lebensvo lle  S ch affen sg em ein seh a ft zu  b ringen . Mochte 
es ge lingen , e in  M ittel zu finden , d a s  e in fach  und zu
gleich  s ta rk  is t.

A ber es is t n ic lit d ie  A b sich t d ieser Zeilen, auf 
so lche F ra g e s te llu n g e n  einzugehen . H ie r g a lt  es nichts 
A nderes, a is in k u rzeń  Z iigen zu v e rd eu tlich en , daB in 
d e r G roB -H am burger F ra g e  n eb en  d e r  indiyiduellen 
N ot die a llgem eine  N o t d e r h eu tig e n  G roB stad t nach 
dem  W eg  such t, d er au s  d em  E len d  des je tz igen  Zu- 
s ta n d e s  a llm ah lich  h e rau s fiih rt.

DaB er gefu n d en  w ird , is t bei d er R olle , die H am 
b u rg  im L eben  des R eiches sp ie lt, n ic h t eine lokale, 
sondern  e i n e  d e u t s c h e  F r a g e !  —

Personal-Nachrichten.
Professor Otto GeiBler in Hannover. Auf den durch 

die Zurruhesetzung des Geheimen B aurats D a n c k w e r t s  
erledigten L e h r s t u h l  d e r  W a s s e r w i r t s c h a f t  an 
der Technischen Hochschule in H a n n o v e r  is t der Zivil- 
ingenieur Otto G e i B l e r  in Berlin-Nikolassee un ter Er- 
nennung zum ordentlichen Professor berufen worden. —

W ettbewerbe.
Bevorstehende Wettbewerbe der Stadt Trier. Fiir die 

Bebauung eines Gelandes in unm ittelbarer N achbarschaft 
der P o rta  N igra in T rier m it einem s t a d t i s c h e n

S c h w i m m b a d  oder einem anderen stadtischen Morni- 
mental-Gebaude sollen die Entw iirfe auf dem W eg des 
W ettbew erbes gewonnen werden. Ein W ettbew erb zur Er
langung von Entw iirfen fiir eine K r i e g e r - E h r u n g  in 
der S tad t oder in ihrer Nahe is t durch die S tad t bereits 
ausgeschrieben w orden. —

Inha lt: GroB-Hamburg (SchluB). — Personal-N achrichten. —
W ettbew erbe — Aus dem Vereinsleben. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m .b. H. in Berlin.
Fur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t H o f m a n n i n  Berlin.

W. B t i x e n s t e i n  Druokereigesellschaft, Berlin SW.
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Hamburg. Die durch die Papiem ot 
der letzten Jah re  notw endig ge- 

'K ł  wordene E in sch rankun j des Raumes 
k f  i  unserer Zeitung hat die Bericht- 

erstattuns: iiber die lebhafte Tatii:-
ke it des Y ereins dieser T atigkeit nicht in dem 
erw unsehten llafi folgen lassen. Das Vers3nm te 
Iafit sich heute nicht m ehr im Tollen Umfans: 
nachholen: ■wir greifen daher ans d er T atigkeit 
der Jah re  1918 bis 1920 nu r das W esentliehe 
beratis. um die regelm ifiige B erichterstarrung mit 
dem J a h r  1921 w ieder zu beginnen.

D er in der Y ersam m hm z vom 21. Februar 
1919 vorgetragene J a h r e s b e r i c h t  f u r  1918 
stellt fest. daił das hoffnungsfreudig begangene 
J a h r  191S ein furehtbares Ende fu r unser Y ater- 
land  genommen hat. P e r  einstimm ige B u n sch  
nach _Frieden um jeden P reis", habe den Frieden 
um einen ungeheuerliehen Preis gebracht. Im 
B erichtsjahr hat sich die łfitgliederzahl von 448 
auf 431. w ahrend des K rieges um insgesam t 
81 M itglieder verringert. Es w urden fS Yereins- 
abende abgehalten. die von durchschn ittlic h 
37 Personen besucht wurden. Die durch die 
RevoIution vorubergehend auf 9 Uhr gelegte 
Polizeistunde zw ang dazu. die Sitznngen ganz 
ausfallen zu lassen. P e r  Ausfall von X eubanten. 
die im  Frieden fiir den grótłten Teil der Yor- 
trassabende den Stoff gaben. w urde durch die 
mit dem K rieg  zusam m enhangenden Them ata 
nur zum k leinsten  T ed ausgegliehen. 11 'V or- 
trasre w aren dem Gebiet des Hochbaues. drei 
A bende w aren baugesetzlichen Themen ge- 
widmet. D as Ingenieurw esen w ar w ieder s ta rk -r  
ais der H ochbau mit Y ortragen re r tre ten . Am 
20. A pril 1918 fand zum erstenm al seit Iangerer 
Zeit w ieder ein Stifrungsfest im U hlenhorstcr 
Fahrhaus s ta tt. In  m ehrfaeher W eise h a tte  sich 
der Y erein m it allgem einen Standes- und Berufs- 
angelegenheiten zu befasseu. Ein AusschuS betr. 
die" Stellung d er A rchitekten  und Ingenieure im 
offentlichen Leben konn te  freilich seine .Arbeiten 
nicht zum AbschluB bringen. A ngesichts der Yer-
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handlungen einer gemischten Kommission von Senat und 
Biirgerschaft, die m it der Durchsicht von V erfassung una 
V erw altung beschaftigt war, erschien die Erw agung geboten, 
ob nicht aus dieser Y eranlassung die Techniker m:it :ihren 
W unschen nach groBerem EinfluB im offentlichen Leben 
im eigenen wie im allgemeinen Interesse hervorzutreten 
hatten. Es war jedoch nicht moglich, den AusschuB zu 
diesem Zweck zum Leben zu erwecken, d a  die lnzwischen 
eingetretenen Ereignisse dem AusschuB kaum  em sonaer- 
lich fruchtbares Arbeitsfeld geschaffen haben wurden; 
„denn ob die heutigen leitenden Staatsm anner m _ Ham
burg,“ sag t der Bericht, „einer ruhigen, organischen 
W eiterentw icklung unserer V eriassung zuneigen, muts 
dahin gestellt bleiben.“ Den Soldaten- und A rbeiterraten 
der Revolution gegeniiber bildeten sich zahlreiche Urga- 
nisationen der Iibrigen Stande, zum Zeugnis, daB das 
deutsche Volk „nicht lediglich Manner m it schwieliger 
F aust umfasse." So entstand auch ein „Yerband tech- 
nisch-wissenschaftlicher Berufe“, der die hoheren Techniker 
aller Fachgruppen in Hamburg umfaBt. Eine Verbmdung 
m it den Vereinen m ittlerer Techniker erwies sich wegen 
dereń radikaler politischer R ichtung ais untunlich. 
Techniker,“ ftihrt der Bericht aus, „sind ais schaffende, 
aufbauende K rafte im vollsten Sinne des W ortes anzu- 
sehen; sie konnen daher auch nur in aufstrebenden Zeiten 
zur rechten Entfaltung gelangen. Die Zeit, die wir heute 
durchleben, laBt einstweilen nur die zerstorenden K rafte 
im Volk zu W ort kommen.“

Die gedriickte Stimmung durchzieht auch noch den 
T a t i g k e i t s b e r i c h t  f i i r  d a s  J a h r  1 9 1 9 .  „Es 
w ar das Jah r des Friedens. . . .  In der Tat, es wurde 
Frieden! . . .  In Berlin schossen im Jan u ar und in Ham
burg im Jun i Deutsche gegen Deutsche, um festzuśtellen, 
wer die besseren Ideale habe. Die K osten der Lebens- 
haltung, die Betrage fiir die Bauten stiegen ins Unge- 
messene. Und man organisierte sich, man schuf immer 
neue und groBere Verbande. Man schreibt und spricht, 
und spricht und schreibt und glaubt immer wieder an das 
W under einer Besserung unserer w irtschaftlichen Yerhalt- 
nisse. Die Manner der reinen Tat, die Manner, die aus 
dem Nichts die Maschinen schufen, die durch das Land 
Kanale und Eisenbahnen ziehen, die das Gefiige der 
Hauser entwerfen, die nichts kennen ais das nackte Ergeb
nis produktiver Arbeit, die haben heute weniger zu sagen 
ais je. Das Volk braucht Schwatzer, Schreier, Schreiber, 
geistreiche und geistreichelnde Fiihrer: Juristen , Schul- 
meister, Journalisten  und all die Leute, die m it den Lei- 
stungen a n d e r e r  handeln konnen! Sie sind gesucht; 
wir aber sind Knechte.11 Der Bericht sieht m it bangem 
Herzen der Zukunft entgegen. „Die Technik und die 
K unst leben von dem OberschuB jenes volkischen Arbeits- 
ertrages, der im Lande bleibt. Geht d e r  ins Ausland, 
dann braucht man bald keine A rchitekten und keine 
Techniker mehr.“ T rotz aller schlechten A ussichten aber 
hielt der Verein seine Mitglieder zusammen. Freilich hat 
sich die Zabl w eiter auf 423 verringert; auf 37 auś- 
geschiedene kam en nur 29 neue. Gberblickt man die Reihe 
der Yortrage, so ist festzustellen, daB die Zahl jener aus 
dem Gebiet der B aukunst auBerordentlich gering war, da 
jede B autatigkeit ruhte. Hamburgische allgemeine Fragen 
wurden in v ier Sitzungen behandelt; gering w ar auch das 
Ergebnis der Y ortrage auf dem Gebiet des Ingenieur- 
wesens. Im sonstigen i n n e r  e n Leben brachte der Zeit- 
geist allerhand Neuerungen. Die Damen der Mitglieder 
m achten von dem ihnen eingeraum ten Recht, an den 
Sitzungen Teil zu nehmen, noch wenig Gebraueh. Ge- 
sellige V eranstaltungen konnten dem E rnst der Zeit en t
sprechend nicht in Aussicht genommen werden. Auch 
dieser Bericht spricht den W unsch aus, den Mitgliedern 
groBeren EinfluB in den politischen Parteien  und Korper- 
schaften einzuraumen. Denn „der Techniker is t mehr, ais 
jeder Andere berufen, Ph anta ster eien des offentlichen 
Lebens auf das richtige MaB zuriick zu fiihren, eine Aj-beit, 
die uns je tz t b itter not tu t. Und eine St&rkung des poli
tischen und geschaftlichen Einflusses aller technisch Ge- 
bildeten bedeutet m e h r  a i s  d i e  S t & r k u n g  d e s  
B e r  u f e s ; sie kann  zum A u s g l e i c h  d e r  K l a s s e p -  
g e g e n s & t z e  und zur  G e s u n d u n g  d e s  Y a - t e r -
1 a  n d e s viel beitraaren.“

Der T a t i g k e i t s b e r i c h t  f i i r  d a s  V e r e i n s -  
j a  h r  1920 beginnt m it der Feststellung, daB wohl die 
W affen ruhten, aber von den Segnungen eines wieder- 
gewonnenen Friedens fiir unser arm es VoIk noch nichts 
zu spiiren sei. Kein W under, wenn dadurch auch die 
G rundlagen fur das W iederaufleben der beiden Fach- 
richtungen, die im Verein vertre ten  sind, noch vollig im 
Ungewissen liegen, wenn auch w eiterhin B aukunst und 
Ingenieurwesen schlechte Brotgeber bleiben, geknebelt 
durch die Y erhaltnisse der auBeren und inneren W irt-

schaft D azu tra ten  schw ere V erluste un ter den Mit- 
2-liedern Es handelte sich dabei um Manner, die zum 
t  eil an R ichtung gebender Stelle im bautechnischen, in- 
dustriellen und offentlichen Leben H am burgs standen. Die 
Zahl der Mitglieder, die einmal 500 iiberstieg, ist weiter 
VOn 423 am 31. Dezember 1919 auf 407, darunter 42 aus- 
w artige am SchluB des Jah res 1920 zuriick gegangen. Es 
wurden 27 Sitzungen m it V ortragen abgehalten. Die Be- 
te ili^ in g  von Damen an verschiedenen Darbietungen 
steigerte den Besuch der Y ereinsabende auf den Durch- 
schnitt yon 43 Kopfen. Der V erein h a t aus dem NachlaB 
von Skjold N e c k e l m a n n  eine groBere Anzahl kiinst- 
lerisch ausgefiihrter A rch itek tu rb la tter ubernommen. Zu- 
sainmenfass^nd kann nach einer Schilderung des Vereins- 
lebens im Einzelnen festgestellt w erden, daB auch in dieser 
Berichtszeit der V orstand und ein Stam m  treuer, tatiger 
Mitglieder sich bem iiht haben, dem Y erein seine fachliche 
und ortliche B edeutung zu w ahren und sein Leben in FluB 
zu erhalten. Seine T atigkeit steh t im Zeichen des Altruis- 
mus. Eine neue Zeit w ird neue A ufgaben bringen; einer 
arbeits- und erfolgreichen V ergangenheit w ird sich eine 
gleiche Zukunft anschlieBen! —

V ersam mlung am 11. April 1919. Yors.: Hr. H i m m e l -  
h e b e r. Anwes.: 35 Personen.

Auf genommen ais neue M itglieder die Hrn. Dipl.-Ing. 
G ustav T h o r n , A rchitekt D. F. A. Bruno W  i e c k  und 
Professor W ilhelm M i n e 11 i.

Es spricht Hr. Dr. B r a n d t  iiber „ D a s  n e u e  E r b -  
b a u - G e s e t  z“ .

Am 15. Jan u a r 1919 h a t die neue R egierung eine Ver- 
ordnung iiber das E rbbaurecht herausgegeben, welche mit 
den U nsicherheiten und U nklarheiten, die sich bei der un- 
gesunden Fassung der §§ 1012— 1017 des BGB. ergeben 
haben, im W esentlichen aufgeraum t hat. Seit dem Jahr 
1901 sind in D eutschland wohl m ehr Erbbau-Vertras:e <re- 
schlossen worden, ais allgemein bekann t is t (der Redner 
nennt eine groBere Anzahl von Beispielen). Immerhin ist 
die Zahl wegen der Mangel des alten  Erbbaurechtes ver- 
haltnismaBig bescheiden geblieben. Allgemein w ar des
halb der lebhafte W unsch nach einer k laren  Rechtsgrund- 
lage entstanden. Im Mai 1918 w urde nach zwolfjahrigen 
Verhandlungen der Ent\vurf veroffentlicht, den der Reichs- 
wohnungs-Komm issar der R evolutions-Regierung mit ge- 
ringen V eranderungen ais N otverordnung herausgegeben 
hat^ Diese is t inhaltlich brauchbar. hatabernochvieleM angel.

Ihr hauptsachlichster Inhalt is t folgender:
§ 1. Das E rbbaurecht is t ein Recht, auf fremdem 

Boden eine W ohnstatte zu errichten. sowie das zugehorige 
G rundstiick zu benutzen, wenn nu r das Bauwerk wirt- 
schaftlich die H auptsache bleibt. Das R echt kann  frei ver- 
auBert werden. D er B erechtigte steh t bei Rechtsseschafter. 
da wie der Eigenttimer.

Die §§ 2-—7 beziehen sich auf den Inha lt des Ver- 
trages. In geringen Fallen, z. B. bei YerstoBen des Erb- 
bauberechtigten, is t der G rundeigenttim er bereclitigt, die 
Ubertragung des E rbbaurechtes auf ihn selbst zu verlangen 
(Heimfall des Erbbaurechtes).

§ 9 des Erbbaurechtes g ib t eine einfache und klare 
R echtslage des Erbbauzinses. E r is t eine R eallast, unter- 
liegt aber nicht den Landesgesetzen, die die Reallasten 
beschriinken.

§ 10 bestim mt, daB das E rbbaurech t nu r m it erster 
Rangstelle begriindet w erden darf.

§ 12 is t besonders w ichtig. D anach is t das Bauwerk 
stets ein w esentlicher B estandteil des Erbbaurechtes. Bei 
Ablauf des E rbbaurechtes fa llt das B auw erk an den 
Grundeigentumer, ganz gleich, von wem und wann es er- 
bau t wurde.

Die nachsten Paragraphen  en thalten  Grundbuch-Vor- 
schriften. D arauf folgen in teressan tere  V orschriften uber 
die Beleihung des E rbbaurechtes, iiber die Miindelsioher- 
heit von E rbbau-H ypotheken Und iiber den Tilgungszwang. 
Beendigt werden kann das E rbbaurech t auf dreifache 
W eise: entw eder durch Y erzicht des Erbbaunehm ers oder 
durch Ablauf der V ertragsdauer oder schlieBlich durch 
Heimfall an den G rundbesitzer. In  den letzten  beiden 
Fallen ha t der G rundbesitzer eine angem essene Entschadi- 
gung fiir das Bauwerk zu leisten.

Dem Erhbauberechtigten is t es verboten, beim Heim
fall oder Zeitablauf das B auw erk wegzunehmen.

In einer kritischen B etrach tung  un tersuch t dann der 
R edner die einzelnen Bestimm ungen. Meist w ird die An- 
w endung des Erbbaurechtes sich auf offentlichen Grund 
beschriinken, eine Ablosung vorausgehender Hypotheken 
also kaum  notig  sein. Erw iinscht w aren gute Musterver- 
trage m it Hinweisen auf S icherung des Verwendungs- 
zweckes, V oraussetzung fiir das H eim fallrecht, fiir Ver- 
tragsstrafen, D auer des Erbbaurechtes, B erechnung der 
Erbbauzinsen, Feststellung  des gem einen W ertes u. a. m.
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B edauerlich ist, daB die neugeschaffene k lare  Rechts- 
lage nur neu zu bestellenden Erbbaurechten zugute 
kommt. Zu begriiBen ist, daB das Bauw erk nicht ver- 
n ichtet w erden dari. Bedenklich is t die B egriindung von 
Erbbaurechten fiir P rivatgrundstiicke. Die Sicherung der 
E ntschadigung is t nur im K leinw olm ungs-Erbbau festgelegt 
sonst nicht.

Die W irkungen des neuen Gesetzes bestehen in Vor- 
teilen fur den Erw erber (kein G rundstiickskauf, geringe 
Yerzinsung, S icherheit gegen Kiindigungen), solchen fiir 
den Geber (EinfluB auf die Bauweise, Zufall spateren 
W ertzuwachses) und solchen fiir die A llgem einheit (preis- 
regulierende Tendenz). N achteile sind fiir den Erw erber 
die kleinere: B eleihungsm oglichkeit^ftir den E rbbaurecht- 
geber die V ergiitung nach Ablauf der Frist.

Ganz allgem ein w ird das E rbbaurecht mehr in Grofi- 
stadten m it hohen Bodenpreisen eine Zukunft haben, ais 
auf dem p latten  L and m it mafiigen B auplatzkosten.

Der R edner schlieBt m it dem Hinweis auf das W ieder- 
kaufsrecht, das jedoch so w enig wie das E rbbaurech t ein 
Allheilmittel gegen die iibertriebene B odenspekulation sein 
konne. Dazu gehóren noch gute B auordnungen, Be- 
bauungsplane, D ezentralisation  durch gesunde Yerkehrs- 
politik u. a. m.

Reicher Beifall lohnte den hochinteressanten  V ortrag.
V ersam m lung am 24. Okt. 1919. Yors.: Hr. R a  m b a  t z. 

Anwes.: 59 Personen.
Es spricht Hr. Dr.-ing. B r a n d t  iiber „ D i e  S o z i a - 

l i s i e r u n g  d e s  W o h n u n g s b a u e s 1'.
Die gew altige S teigerung der Baustoffpreise wie der 

Lóhne und das M ietesteigerungs-V erbot haben den W oh
nungsbau unw irtschaftlich gem acht. Y or dem K rieg waren 
die H erstellungskosten einer K leinw ohnung etw a 5000 M., 
augenblicklich sind es 20 000 M. Dem entsprechen Mieten 
von etw a 500 M. und 2000 M. Die norm ale H erstellungszahl 
von W ohnungen betrug  in D eutschland vor dem K rieg 
200 000 jahrlich, der Fehlbetrag  w ahrend des K rieges ist 
auf m indestens 500 000 W ohnungen zu schatzen. Im Jah r 
1919 w ird es m it Hilfe der B aukostenzuschiisse vielleicht 
gelingen, 15 % des norm alen Bedarfs, d. h. etw a 30 000 neue 
W ohnungen zu schaffen.

G e g e n  d i e  W o h n u n g s n o t  h a b e n  l e t z t e n  
E n d e s  a l l e  H i l f s m i t t e l  v e r s a g t : Bauerleich- 
terungen, E rsatzbauw eisen, T ypenbildung, w issenschaft- 
licher Baubetrieb, H errichtung von Notwohnungen, ge- 
meindliche Siedlungen und Baukosten-Zuschiisse. Die Zu- 
schufiw irtschaft k ann  nicht fo rtgesetzt werden, da die er- 
forderlichen Summen zu groB sind, um vom  Reich und 
den Gemeinden getragen  w erden zu konnen, und fem er 
die Zuschiisse keine V erbilligung des Bauens herbeizu- 
fiihren verm ogen. Mit dem Abbau der Lohne auf den 
Friedensstand is t n ich t zu rechnen. Die N eubautatigkeit 
mufi aber w ieder belebt w erden, w enn die W ohnungsnot 
nicht zu einer K atastrophe fiihren und das Baugewerbe 
nicht vern ich tet w erden soli.

Ais H eilm ittel sind von verschiedenen Seiten V orschlage 
zur Sozialisierung des W ohnungsbaues aufgetaucht. Der 
Redner bespricht zunachst kurz die V orschlage der Boden- 
reformer zur Sozialisierung der G rundrente, V orschlage 
von Georg H e y  e r in Berlin und O berbiirgerm eister 
K u t z e r  in Mannheim zur E rhebung einer Mietsteuer, so
wie von K arl T h i e l  in B lankenstein fiir ein Reichsheim- 
statten-V ersicherungsgesetz, und tra g t verschiedene Be- 
denken dagegen vor. D ann w endet er sich den beiden 
wichtigsten Y orschlagen zu, dem Y orschlag des Stadtbau- 
rates Dr.-ing. W a g n e r  in Berlin-Schoneberg- iiber die 
S o z i a l i s i e r u n g  d e r  B a u b e t r i e b e  und dem des 
Landesw ohnungsrates in Baden, Dr. K a m p f m e y e r ,  
iiber eine V e r g e s e l l s c h a f t u n g  d e s  M i e t s -  
w o h n u n g s w e s e n  s.

Der W agnersche V orschlag will in das Baugewerbe 
das R atesystem  einfiihren und dadurch einen Betriebsauf- 
bau schaffen, der R ettung  aus der gegenw artigen Be- 
drangnis bringen soli. Die im schroffen G egensatz zu- 
einander stehenden H auptberufsgruppen, Baum eister, Bau- 
unternehm er und  B auarbeiter, sollen zu einer A rbeits- 
gem einschaft verein ig t w erden. Den besonderen Eigen- 
arten des B aubetriebes kann  aber w eder die Form  der 
K om m unalisierung noch die F iskalisierung, sondern^ nur 
ein sozialisierter Individualbetrieb  gerech t werden. Seine 
Organe sollen die G eschaftsleitung, die ortliche Betriebs- 
leitung, der B etriebsvorstand  und die B augew erkschait 
sein. Sam tliche A rbeiter nehm en am Reingew inn teil. 
Jede. A rbeitsleistung w ird individuell entlolm t in A kkord-, 
Pram ien- und Stiicklóhnen. N achdem  R edner noch ein- 
gehend die A ufgaben der B augew erkschaften  besprochen 
hat, auBert er zu dem V orschlag folgende Bedenken: Es 
erscheint fraglich, ob durch die Sozialisierung der Aus-
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gleich zwischen A rbeitgebern und A rbeitnehm em  geschaffen 
wird und ob dadurch die Produktion gesteigert und ver- 
billigt wird. Die A usschaltung der m it eigenem Vermogen 
haftenden Fachleute und die Moglichkeit, daB A gitatoren 
an die leitenden Stellen kommen, is t bedenklich, auch is t 
es fraglich, woher das Beriebskapital kommen soli. In dem 
R egierungsentw urf zum B etriebsrategesetz ist der Unter- 
nehm er bei den A ufgaben der G em einschaftsarbeit vollig 
ausgeschaltet; das is t ungerecht und unmoglich. Einen 
ahnlichen Fehler begeht der W agnersche Y orschlag. Der 
Aufgabenkreis der B augew erkschaft greift zu w eit in  die 
Betriebsleitung hinein. Der R edner fafit sein U rteil end- 
lich dahin zusammen, daB der Yorschlag beachtensw erte 
Einzelheiten enthalte, aber eine Belebung der N eubau
ta tigkeit in absehbarer Zeit n icht bringen werde.

Der Kampfm eyersche Vorschlag iiber eine Vergesell- 
schaftung des M ietswohnungswesens is t durch die Mit- 
arbeit m ehrerer Sachyerstandiger neuerdings erheblich 
reifer geworden, ais in der urspriinglichen Form  eines 
„H eim stattengesetzes“. E r ers treb t den Ausgleich zwischen 
den Mieten der billig erbauten H auser der V orkriegszeit 
und den Mieten der teurer zu errichtenden N eubauten. 
Die , Mieten sam tlicher W ohnungen sollen un ter Zugrunde- 
legung der MiethOhe vón 1914 und der Selbsteinschatzung 
zum W ehrbeitrag’ von 1913 festgesetzt werden. Eine Miet- 
erhohung is t dem H ausw irt nur insoweit gestatte t, ais 
seine Selbstkosten fiir Instandhaltung, H ypothekenzinsen, 
Steuern und dergl. nachweislich gestiegen sind. Von samt- 
lichen Miet- und Eigentiim erw ohnungen soli eine nach dem 
M ietwert und W ohnungsluxus abgestufte Umlage erhoben 
werden, die zur Gewahrung von Mietzuschiissen bei neu- 
gebauten W ohnungen, zur V erbesserung bestehender W oh
nungen, zu M ietnachlassen an kinderreiche Familien dienen 
soli. D er stadtische M iethausbesitz soli in die Y erw altung 
oder das Eigentum  von Selbstverw altungskorpem  iiber- 
gefiihrt werden. Diese erhalten weitgehende Vorkaufs- 
und Enteignungsrechte. Ais geeignetste Organisationsfonn 
erscheint eine auf offentlichem R echt beruhende Genosso;n- 
schaft, in dereń V erw altung Mieter, H ausbesitzer, poli- 
tische Gemeinden und das Baugewerbe vertre ten  sein 
sollen. Die Selbstverw altungskórper umfassen im All
gemeinen die GroBe eines A m tsbezirkes oder Kreises, die 
zu grofieren V erbanden zusammengeschlossen werden 
konnen. Diese grofieren Y erbande iibernehmen die Er- 
richtung von H ypothekenbanken, die Beschaffung von 
B aum aterial durch Betrieb von Ziegeleien, K alkw erken, 
Sagew erken und dergl. Die Selbstverw altungskorper 
haben auch zur V erbesserung der W ohnverhaltnisse durch 
W ohnungsaufsicht beizutragen, Geld zu beschaffen und 
Mietezuschiisse an kinderreiche Fam ilien zu gewahren.

Gegen den Kam pfm eyerschen Yorschlag lassen sich 
viele Bedenken geltend machen. Diese liegen einmal 
darin, dafi der V orschlag eine A usnahme-Gesetzgebung 
gegen die H ausbesitzer darstellt, die oft w ahrend des 
K rieges groBe M ietausfalle gehabt haben und je tz t durch 
die erhohten U nterhaltungs- und V erw altungskosten, 
Steuern und andere Ausgaben stark  belastet werden. Die 
H ausbesitzer verlangen teilweise, dafi sich ihre reinen Ein- 
nahm en aus den Mieten im V erhaltnis zur allgemeinen 
G eldentw ertung steigern. Demgegeniiber w eist der Redner 
auf die grofie Gefahr hin, dafi die aus der gegenw artigen 
N otlage entstandenen Mieten und G rundstiickspreise sich 
festigen und bleiben, weil jeder W erterhohung des Bodens 
sofort die Ausschopfung dieses W ertzuw achses durch den 
G rundkredit folgt. Sind aber die G rundstiicke erst hoher 
belastet, so is t der W ertzuw achs durch viele Strange so in 
der gesam ten V olksw irtschaft verankert, dafi ein Abbau 
nicht m ehr moglich ist. Zurzeit w ird die unangem essene 
Steigerung der Mietpreise und ihre K apitalisierung noch 
durch die M ieteinigungsam ter zum Teil yerhindert, doch 
konnen diese bei ihren geringen Befugnissen die Um- 
gehung durch fingierte M ietyertrage n ich t verhindem . Zu 
dieser Gefahr tr it t  noch die zweite, dafi auslandisches 
K apita ł m it Hilfe der Y alu ta  G rundstiicke zu hohen 
Preisen erw irbt und den W ertzuw achs schon je tz t aus- 
schopft. Es erscheint fraglich, ob die H ausbesitzer das 
R echt haben, die W ertsteigerung restlos fiir sich in An- 
spruch zu nehmen. W er sein Vermogen in anderer W eise 
angelegt hat, h a t auch keine V erm ehrung seines Ver- 
mogens erfahren, bei der Anlage in K riegsanleihe und 
S taatspapieren  sogar V erluste hinnehm en miissen. F iir die 
H ypotheken auf seinem Besitz b rauch t der H ausbesitzer 
keine hoheren Zinsen aufzuw enden. E ine hohere steuer 
liche B elastung fiir den H ausbesitz ais fiir die A llgem ein
heit liegt nicht vor.

W enn m an daher iiberhaupt eine M ietsteuer einfiihren 
will, so miifiten die unberechtigten M ietsteigerungen' nach 
Befriedigung der berechtig ten  Forderungen der H aus
besitzer fiir V erm ehrung der U nkosten, im Ubrigen fiir die
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Allgemeinheit in Anspruch genommen werden. W enn man 
nur 10 v. H. der Mieten hierfur beschlagnahmt, so wurde 
das jahrlich bei einem Bestand von etw a 15iM dlionen  
W ohnungen und einer D urchschnittsmiete von 500 .
Summę von 750 Millionen M. ergeben, was einem K apitał 
von iiber 12 Milliarden M. entsprechen wurde. JJie ao - 
gabe von den Mietgewinnen miifite nun nach A nsicnt ae 
Redners nicht in Form von B aukostenzusch iissen , sondern 
ais Mietzuschiisse zur Belebung der N e u b a u  ta tigkeit ver- 
wendet werden. Der W ohnungsbau wiirde in dem Augen- 
blick wieder moglich sein, wo eine genugende yerzinsung 
des angelegten K apitales gesichert ware. Die i - 
zuschiisse muBten jahrlich in einer solchen Hohe test- 
gelegt werden, daB die Verzinsung des Baukapitales ge
sichert ware und ein Ausgleich der Mieten in alten und in 
neuerbauten Hausern herbeigefiihrt wiirde.

Ein anderes Bedenken gegen den Kampfmeyerscnen 
Vorschlag besteht in der groBen Zahl yon Mitgliedern. 
Die V erwaltung derartig  groBer Verbande ist, wie die 
K riegsw irtschalt gelehrt hat, recht unpraktisch.^ AuBerdem 
werden bei der Durchfuhrung Schwierigkeiten durch 
Reibereien zwischen der Yerwaltung, den Mietern und den 
Hausbesitzern entstehen. Die Anspriiche der Mieter werden 
sich in einer Weise erhohen, daB sie nicht befriedigt 
werden konnen. Die Erfahrungen, die bisher mit Mieter- 
raten gem acht sind, wirken nicht erm unternd.  ̂ Endlich 
werden bei der Durchfuhrung des Vorschlages die private 
B autatigkeit, das private K apitał und das Baugewerbe 
ausgeschaltet, was sehr bedenkiiche w irtschaftliche Folgen 
haben kann. Die Falle, in denen die H auser schon ver- 
kauft und der W ertzuwachs schon vom Yorbesitzer vorweg 
genommen ist, waren noch besonders zu klaren.

Nachdem der Redner noch eine Reihe von Griinden 
gegen die Sozialisierung der Hypothekenbanken angefiihrt 
hatte, schloB er mit dem Hinweis, daB cś zur Behebung 
der W ohnungsnot in kiirzester Zeit nur ein Mittel gabe, 
die Zwangseinąuartierung in groBem Umfang. Andere 
deutsche Stadte waren darin schon viel w eiter gegangen 
ais Hamburg. Trotz schwerwiegender Bedenken wird die 
Zwangseinąuartierung auch in Hamburg noch yiel w eiter 
ausgedehnt werden mussen.

Die Versammlung dankte Hrn. Dr.-Ing. B randt fiir 
seine inhaltreichen Ausfiihrungen durch lebhaften B eifall.—

Internationaler Verein der Wiinschelruten-Forscher. So 
a lt der Gebrauch der W unschelrute zum Auf finden yon 
unterirdischen W asserlaufen ist, so wenig bekannt und an- 
erkannt is t noch die auBerordentliche W ichtigkeit, bei Auf- 
fiihrung von Bauten, bei Anlage von Obstgarten, Eiskellern 
insbesondere ganzer Siedlungen die W asserfrage vorher 
durch einen bewahrten, noch im Yollbesitz seiner Fahigkeit 
stehenden W iinschelrutenganger zu klaren. Der Grund, 
weshalb man sich hiergegen noch so hermetisch yerschliefit, 
ist wohl in dem Umstand zu finden, daB die W iinschel- 
rutenfrage vom wissenschaftlichen S tandpunkt aus noch 
nicht restlos geklart ist*). Es ist daher an der Zeit, Inter- 
essenten auf nachstehende Punkte hinzuweisen:

Es steht fest, daB sich kreuzende, unterirdische W asser- 
laufe fiir Neubauten eine nicht zu unterschatzende Gefahr 
bilden, da solche K reuzungspunkte den Blitz anziehen. Ich 
selbst habe mehrfach Gelegenheit gehabt, diese T atsache ge- 
legentlich von Brandschaden durch Blitzschlag festzu- 
stellen. Die Provinzial-Feuer-Versicherungen haben sich 
diese E rfahrung auch schon zu Nutze gemacht; die Sied- 
lungsgesellschaften sollten dereń Beispiel folgen, um die 
Siedler vor Schaden zu bewahren.

Eine zweite wichtige Erscheinung habe ich seit Jahren 
beobachtet, welche bei Obstanlagen usw. die vorherige Zu- 
rateziehung eines bekannten erprobten W iinschelruten- 
gangers empfehlenswert macht. Es gedeihen Obstbaume 
sowie tiefwurzlige Ziergewachse nicht auf Quellen; sie 
wachsen wohl an, verkiim mern aber, sobald ihre feinen 
Faserwurzeln die A uswirkungen der Quelle erreicht haben, 
rettungslos. Mancher g laubt dann wohl, dem Lieferanten 
der Baume einen Vorwurf machen zu konnen; dieser ware 
vóllig unberechtigt. Es bleibt vergebliche Miihe, auf Quell- 
stellen einen neuen Baum zu pflanzen. Bei Anlagen von 
Eiskellern oder Eism ieten wundern sich Viele, daB trotz 
sorgfaltigster Auswahl des P latzes, tro tz  kunstvollster An
lage des teueren Eiskellers das Eis ohne Sonnen-Einwirkung 
wegschmilzt. Der Grund ist ein unterirdischer W asserlauf, 
auf welchem sich das Eis nicht halt.

Am wichtigsten fiir jede Siedlung bleibt aber immer 
die W asserfrage iiberhaupt. Ein Haus oder gar ein Hof 
ohneW asser bleiben in der schónsten Lage ein Ort standiger 
Qual und groBter Gefahr bei Feuersbriinsten. W er hier aus 
falscher Sparsam keit die K osten fiir den W iinschelruten-

*) A n m . d e r  R e d a k t i o n .  Man verg leiche h ie rzu  d ie A usfiihrungen 
S. 70 ff. d ieses J ah rg an g es  d e r „D eutschen B auzeitung“.

eanger scheut, w ird bald erfahren, d a B  dem Geiz auf der 
g a u g e i  o > V e r s c h w e n d u n g  an Zeit und Geld auf aer
anderen Seite gegenubersteht. E rst W asser feststellen 
lassen dann bauen, wird bei N euanlagen immer moglich und 
geboten sein. Ich habe in Pomm ern, MecWenburg ja  im 
Kreidefelsen der Cóte Lorram e usw. an Stellen Quellen 
gefunden, an denen die Geologen ers t in Tiefen von 80 bis 
90™ W asser zugaben, schon in Tiefen yon 1 2 -2 4  
Ouellen. die auch im trockensten  Sommer nicht yers.egten. 
Erfreulicher W eise zahlt der Y erband zur K larung der 
W iinschelruten frage neben bedeutenden Forschern hervor- 
raeende Arzte und die bekanntesten  Geologen zu semen 
Mitgliedern. D ieser V erband tra g t wesentlich dazu bei, 
MiBdeutungen aufzuKlaren und zum Segen der bedeutungs- 
vollen W iinschelrutenfrage sich immer m ehr auszubauen.

Um die Interessenten  vor ungepruften, wilden Quellen- 
suchern zu bewahren, bediene m an sich nur der ordentlichen 
Mitglieder des „ I n t e r n a t i o n a l e n  Y e r e m e s  d e r  
W i i n s c h e l r u t e n f o r s c h e r  . In  diesen ^ erem 
werden ais ordentliche M itglieder nur die Wunschelruten- 
ganger aufgenommen, welche ihre Prufung  m it Erfolg be- 
standen haben. -  K  v ‘ K '.

Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft in Berlin.
In der D eutschen M aschinentechnischen Gesellschaft11 hielt 
Hr. S tad tbaura t Dr.-Ing. A d 1 e r  am 21. F ebruar 1922 einen 
V ortrag iiber t e c h n i s c h e  F o r t s c h r i t t e  u n d  A u s -  
s i c h t e n  i m  S t r a f i e n b a h n w e s e n .  Der Vortrag 
zeigte vor Allem auch, welche groBen Schwierigkeiten in 
technischer Beziehung beim ZusammenschluB der ver- 
schiedenen vorm als ge trenn t verw altetenStraBenbahn-U nter- 
nehmungen Berlins gelegentlich der B ildung der Einheits- 
gemeinde zu iiberwinden waren. So w ar z. B. durch die 
Vereinigung die friihere Zahl von nur 3 M otortypen bei der 

GroBen Berliner StraBenbahn11 auf n ich t weniger ais 33 an- 
gewachsen. Eine V ereinfachung und V ereinheitlichung war 
unbedingt erforderlich. Es fand in gTofiem Umfang ein Aus- 
tausch der verschiedenen W agengattungen  zwischen den 
33 Bahnhofen der StraBenbahn s ta tt, um auf g l e i c h e n  
Bahnhofen auch die g l e i c h e n  W agentypen zusammenzu- 
bekommen, um die U nterhaltungskosten  herabzusetzen.

Die B erliner StraBenbahn h a t ungefahr die Halfte ihrer 
W agen m it Luftdruckbrem se und die H alfte m it elektrischer 
Bremse ausgeriistet. Der Y ortragende wies an Hand ein- 
gehender Untersuchungen, die im Betrieb der Berliner 
StraBenbahn durchgefuhrt w orden w aren, nach, daB in Zu
kunft bei Strafienbahnen fiir innerstadtischen Betrieb nur 
die elektrische Bremse infolge ihrer w eit iiberlegenen Wirt- 
schaftlichkeit in Frage kom m en kann. Die Luftdruck
bremse is t lediglich bei V orort- und U berlandstrecken am 
Platz. Auch beziiglich der W agenbauart muB bei Bahnen 
m it vielen H altestellen, haufigem  A nfahren und groBen Zugs- 
gewichten die z w e i a c h s i g e  W a g e n t y p e  aus wirt- 
schaftlichen Griinden der vierachsigen vorgezogen werden.

In der Frage, ob die S trom abnehm er fiir die W agen mit 
Rolle oder m it Schleifbiigel zu verw enden sind, gehen auch 
die Ansichten in technischen K reisen w eit auseinander. Fiir 
N eubauten von Bahnen is t der S c h l e i f b i i g e l  unter allen 
Umstanden vorzuziehen. Aus w irtschaftlichen Griinden muB 
jedoch je tz t bei der B erliner S traBenbahn die Rolle noch 
beibehaiten werden. Es is t aber vorgesorgt, daB die Fahr- 
drahtleitungen bei Umbau auch fiir Befaliren m it Schleif- 
btigeln eingericlitet werden, sodaB es auch fiir Berlin noch 
moglich sein wird, den Schleifbiigel allgemein einzufiihren.

W esentlich fiir die Y erringerung der Unterhaltungs
kosten und die H erabsetzung der Anzahl der Unfalle und 
ZusammenstoBe is t die griindliche A usbildung desPersonals, 
wie sie je tz t bei der StraBenbahn sowohl bei den Fahrern 
wie bei den H andw erkern in besonders hierzu eingerichteten 
Schulen durchgefuhrt wird. H ierdurch w ar es neben den 
sonstigen an den W agen und M otoren angebrachten tech
nischen V erbesserungen moglich, beispielsweise die Anzahl 
der Bescliadigungen der M otoranker im Lauf eines Jahres 
von friiher rund 560 Beschiidigungen im Monat auf jetzt 
70—90 herunter zu bringen.

An Hand von in teressanten  L ichtbildern erliiuterte dann 
Hr. S tad tbau ra t Dr. A dler die E igeriarten des grofist&dti- 
schen V erkehrs und die Moglichkeiten, in w irtschaftlichster 
W eise den Bediirfnissen nachzukom m en.

SchlieBlich erórterte  der V ortragende die wirtschaftliche 
Lage der StraBenbahn und die A ussichten fiir die Zukunft 
E r wies darauf hin, daB fiir den W iederaufbau des Unter- 
nehmens groBere K apitalien  unbedingt erforderlich seien, 
dereń Beschaffung voraussichtlich eine U m w a n d l u n g  
der j e t z i g e n  B e t r i e b s f o r m  der StraBenbahn er
forderlich machen diirfte. Dann w ird es erst moglich sein, 
die StraBenbahn in technischer Beziehung w eiter auszubauen 
und zu vervollkom m nen zum From men deutscher Technik 
und zum W ohl der S tad t Berlin und ihrer Bevolkerung. —
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