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ie, g e w a ltig e n  W a sse rflä c h e n  d e r 
o b e ren  B u c h t v o n  N ew y o rk  
u n d  d es b is e tw a  2 km b re ite n  
H u d so n flu sse s  b ild en  b e k a n n t
lich  einen  au sg e z e ic h n e te n  H afen  
u n d  d a m it d ie  G ru n d lag e  fü r d a s  
w ir tsc h a ftlic h e  G edeihen  un d  
W ach sen  des H afen s  u n d  N ew - 
y o rk s  m it um liegenden  S täd ten . 
S ie s te llen  a b e r  zug le ich  ein 

sc h w e r zu  ü b e rw in d e n d e s  H em m nis d a r  fü r d ie  E n t
w ic k lu n g  d es  la n d fe s te n  P e rso n e n - u n d  G ü te rv e rk e h rs  
zw isch en  den  d u rc h  d ie  W asse rflä c h e n  g e tre n n te n  G e
b ie ts te ilen  d e s  S ta a ts  u n d  d e r  S ta d t  N ew y o rk  (M an
h a tta n , B ro o k ly n , R ichm ond) u n d  d es S ta a te s  (N ew - 
je rse y  m it d en  S tä d te n  J e r s e y , H o b o k en , N ew ark  
am  w estlich en  U fer d es H u d so n . (S. P la n  A bb. 2, S. 26.)

N u r  die N e w y o rk e r  Z e n tra lb a h n  d r in g t w ie m it 
ih rem  P e rs o n e n v e rk e h r  (G roß. Z e n tra lb a h n h o f) so  au ch  
m it dem  G ü te rv e rk e h r  v o n  d e n  N eu e n g la n d -S ta a te n  
vom  N o rd e n  h e r  in  M an h a ttan , d a s  S ta d th e rz , ein.

D ie g le ich fa lls  vo n  N o rd en  k o m m ende  N ew  H av en  
u . H a r tfo rd  B ah n  e n d ig t b e re its  n ö rd lich  des H arlem - 
flu sses a n  se in e r E in m ü n d u n g  in  d e n  O stfluß  m it dem  
E n d g ü te rb a h n h o f  P o r t  M orris.

D ie L o n g  Is la n d  B ah n en  fin d en  ih r E n d e  in  B ro o k 
ly n  ö stlich  des O stflu sses , u n d  d ie  E ise n b a h n e n  au s  
dem  in d u s tr ie re ic h e n  W e s te n  P e n n sy iv a n ie n s  hab en  
ih re  E n d g ü te rb a h n h ö fe  am  w estlich en , lin k en  U fer des 
H u d so n flu sses . M it F ä h rsc h iffe n  w e rd en  d ie  'G ü te r
w ag en  a u f  d a s  a n d e re  H u d so n u fe r  n ach  M a n h a tta n  u n d  
b is  v o r  e in e r R e ihe  v o n  J a h r e n  a u f  20  km langem  
W a sse rw e g e  d u rc h  d en  O stfluß  n a c h  P o r t  M orris  zu r 
W e ite rb e fö rd e ru n g  d e r  G ü te r n a c h  den  N eu en g lan d - 
S ta a te n  g e b ra c h t. D ie in s ta rk e m  W e ttb e w e rb  m it
e in a n d e r  s te h e n d e n  E ise n b a h n g e se llsc h a fte n  h ab en  es 
re c h tz e it ig  v e rs ta n d e n , sich  fü r d ie sen  V e rk e h r  in den  
B esitz  e ines g ro ß e n  T e ils  d e r  U fe rfläch en  am  H udson

zu se tzen ; sie h ab en  sie d am it dem  O zean v erk eh r e n t
zogen  u n d  b e la s te n  m it ih rem  F ä h rv e rk e h r  d ie  H a fen 
fläche  in  s ta rk e m , n ach te ilig em  M aße.

V e rlu s t a n  Z e it u n d  K o sten  w a r d ie  F o lg e  d iese r 
d u rc h  d ie  to p o g rap h isch e n  V e rh ä ltn isse  v e ru rsa c h te n , 
v e rk e h rs te c h n isc h  u n zw eck m äß ig en  V erh ä ltn isse . A n 
ih re r  V e rb esse ru n g  w ird  se it ü b e r  e inem  J a h rz e h n t  
von den  H afen b eh ö rd en  N ew y o rk s  u n d  N ew je rsey s 
m it N a c h d ru c k  g e a rb e ite t .

D en  . e rs te n  S c h r itt  zu r V e rb esse ru n g  des g esch il
d e rte n  Z u stan d es  h ab en  die P e n n sy lv a n ia  B ahn  u n d  
d ie  vo n  ih r  k o n tro ll ie r te  L ong  Is la n d  B ah n  g e ta n . Am 
W estu fe r des H udson  w u rd e  d e r  G reenv ille-B ahnhof 
(A) m it A n leg ep lä tzen  fü r L e ic h te r  u n d  G ü te rfa h r
sch iffe  n e b s t V e rsch ieb eb ah n h o f n eu  e rb au t. D ie B ay- 
R idge lin ie  (B C) in B ro o k ly n  w u rd e  n ach  B ese itig u n g  
von  m e h r a ls  70 P la n ü b c rg ä n g e n  zu e in e r d u rc h 
g eh en d en  G ü tc rlin ie  m it m eh re ren  n eu en  G ü te rb a h n 
h ö fen  a u sg e b a u t. A n sch ließend  an  sie  w u rd e  eine V e r
b in d u n g sb ah n  (C D) m it dem  b e k a n n te n  V ia d u k t u n d  
d e r  L in d e n th a l!schen  300 m w e itg e sp a n n te n  H ö llen to r- 
B o g en b rü ck c  ü b e r d en  O stfluß  (s. A bb. 1) g esch a ffen , 
von  d e r  zw ei G leise d ie  G ü te rv e rb in d u n g  m it P o r t  
M orris, zw ei G leise d ie  P e rso n en v e rb in d u n g  m it den  
N e u e n g la n d -S ta a te n  bew irken .

A uf d e r  5 km lan g en  W a sse rs tre c k e  zw ischen  
G reenv ille  (A) u n d  B ay  R id g e  (B) v e rm itte ln  F ä h r 
sch iffe  den  G ü te rv e rk e h r.

A uf d iese  W eise is t  eine w esen tlich  bessere  
G ü te rv e rb in d u n g  m it e rh eb lich  a b g e k ü rz te m  W asse r- 
v c rk c h r  (5 s t a t t  20 km) zw ischen  N ew je rsey  u n d  P o r t  
M orris u n d  d a m it zw isch en  P e n n sy lv a n ia  u n d  d en  N eu- 
e n g la n d -S ta a tc n  g esch affen .

E in e  zu r E n tla s tu n g  des H a fe n v e rk e h rs  n ö tig e  
E rse tz u n g  d e r  F ä h re n  zw ischen  A  u n d  B d u rch  einen  
T u n n e l u n te r  d e r  ob eren  B u ch t h a t  m a n  v o re r s t  de r 
Z u k u n ft üb e rla ssen .

A b er es sind  noch  v ie l w e ite rg e h e n d e  M aßnahm en
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nö tig , um  d en  e tw a  75 M illionen  1 F ra c h t  im  J a h r  be
w ä ltig e n d e n  E ise n b a h n g ü te rv e rk e h r  zw eck m äß ig , e in 
h e itlich  u n d  w ir tsc h a ftlic h  zu g e s ta lte n . D iese E r - , 
k e n n te is  h a t  d ie  b e id en  S ta a te n  N ew y o rk  u n d  N ew - 
je rse y  v e ra n la ß t, e ine  g em ein sam e  H a fen b eh ö rd e  m it 
e inem  H afen b ez irk  (s. P la n , A bb. 2) zu  b e g rü n d en . S ie 
fo rd e r te  im D ezem b er 1921 in  e inem  B ericht, u .a .  e ine 
techn ische ' u n d  b e tr ie b lic h e  V e re in ig u n g  d e r  G iiter- 
E n d s ta tio n e n  im  g e sa m te n  H a fe n g e b ie t m it D u rch 
b e fö rd e ru n g  d e r  G ü te r  a n  d ie  Z ie ls ta tio n e n  o h n e  Um
la d u n g  -und u n te r  tu n lic h s te r  V e rm e id u n g  d e r  In 
a n sp ru c h n a h m e  d e r  dem  S ch if fsv e rk e h r  zu  ü b e rla s se n 
d e n  U ferfläch en . Z u r Z u sam m en fassu n g  u n d  V e re in 
fach u n g  d e s  G ü te rv e rk e h rs  sind  eine in n e re , e ine  m itt
le re  u n d  e ine  ä u ß e re  G ü te rr in g lin ie  g e p la n t. (S. A bb. 2.)

D ie m itt le re , e tw a  99 k,n la n g e  L in ie  is t  oben  g e 
sc h ild e rt; sie b e s te h t b e re its  m it A usnahm e des 
T u n n e ls  A  B.

V om  in n e re n ,'
267 k,n la n g e n  G ü te r
r in g  is t  ü b e r  d ie  
H ä lf te  v o rh a n d e n .
E in  Z w eig  is t  fü r  den  
G ü te ra n sc h lu ß  der 
z u k ü n ftig e n  N ew yor- 
k e r  H a fe n a n la g e n  an  
d e r  J a m a ik a  - B u c h t 
b e s tim m t, D e r e r s t  
in  fe rn e re r  Z u k u n f t 
n ö tig e  ä u ß e re  1 1 1 km 
la n g e  R in g  is t  neu  
zu  e rb a u e n  u n d  w ird  

e rh eb lich e  K o s te n  
v e ru rsa c h e n . D ie 

sc h w ie r ig s te  u n d  k o s t
sp ie lig s te  A u fg a b e  
i s t  a b e r  d ie  G ü te r
v e rs o rg u n g  M an h a t
ta n s  v o m  W e s te n  her.

D ie H a fe n b e h ö r
de  h a t  h ie rfü r  ein 
b e so n d e re s  u n a b h ä n 
g ig e s  S y s tem  e le k 
tr is c h  u n d  a u to m a 

tisch  b e tr ie b e n e r  
G ü te rg le ise  in  A u s
s ic h t g en o m m en , d a s  
v o n  d e r  S ta d t  J e r s e y  
a u s  u n te r  dem  H u d 

son  h in d u rc h  m it 
e in e r  A n zah l u n te r 
ird isc h e r  G ü te r s ta t io 
n e n  die H a lb in se l M an
h a t ta n  d u rch z ieh t.

E in e  V o ra u sse tz 
u n g  d ie s e r  P lä n e  is t 
d ie  b e tr ie b lic h e  V ere in ig u n g  d es G ü te rv e rk e h rs  im  

H afen b ez irk , d ie  im  W e ltk r ie g e  d u rc h g e fü h r t  w a r  
u n d  sich  d u rch  b e sse re  A u sn u tz u n g  d e s  H afen s  u n d  
d u rc h  K o s te n e rsp a rn is  b e w ä h r t  h a t.

W ie  es b e i a llen  V erk eh rS p län en  N ew y o rk s  d e r  
F a ll zu se in  sch e in t, is t ein  T e il d ie ses  P la n e s  d e r  
H a fen b eh ö rd e  n ic h t ohne le b h a f te n  W id e rsp ru c h  von  
v e rsc h ie d e n e n  S e iten  g eb lieben .

D ie S ta d t  N ew y o rk  e rh ie lt i. J .  1921 d ie  s ta a tl ic h e  
V o llm ach t zu r  E rb a u u n g  e in es T u n n e ls  u n te r  dem  
N arrow « (E  F ); sie  w a r  im  B eg riff, e ine  E rw e ite ru n g  
d e r  ih r  e r te ilte n  V o llm ach ten  zu b e a n tra g e n  u n d  m it 
d en  E ise n b a h n v e rw a ltu n g e n  e ine  V e rs tä n d ig u n g  ü b e r 
d ie B en u tzu n g  d ie ses  N arro w -T u im els  zu su ch en . Da 
e rsch ien  d e r oben  b e h a n d e lte  P la n  d e r H a fen b eh ö rd e  
m it dem  T u n n e lp ro je k t A  B. D ie S ta d t  w id e rsp ra c h  
le tz te re m  P lan  h e ftig , v o r  a llem  a u c h  d e sh a lb , w eil 
d e r  zu r S ta d t N ew y o rk  g eh ö rig e  S ta d t te i l  R ichm ond 
n ic h t a n  d a s  g e p la n te  n eue  S y stem  d e r  d u rch g eh en d en  
G ü te rr in g lin ie  an g esch lo ssen  w u rd e .

A b er d e r  S ta a t  b e rü c k s ic h tig te  d ie sen  W id e rsp ru c h  
n ic h t; e r  g en eh m ig te  d en  P la n  d e r  H a fen b eh ö rd e . D ie

E ise n b a h n g e se llsc h a fte n  e rk lä r te n  d e r  S ta d t  N ew y o rk  
im  J a n u a r  1922, d a ß  fü r  m a n c h e  J a h r e  d ie  b e s teh en 
d e n  V e rh ä ltn is s e  bei V e rs tä rk u n g  d es F ä h rb e tr ie b e s  
d e n  V e rk e h rsa n s p rü e h e n  g e n ü g te n ; sie se ien  n ic h t in 
d e r  L ag e , w e itg eh e n d e  V erp flich tu n g en , w ie sie  d e r  
N a rro w s-T u n n e l e rfo rd e re , zu ü b e rn eh m en , se ien  a b e r  
au ch  d e r  A n sich t, d aß  d e r  P la n  d e r  S ta d t  w e d e r  im 
In te re sse  d e r  Ö ffen tlic h k e it noch  d e r  E ise n b a h n  liege. 
N u r d ie  O h io -E isen b a lm g cse llsch ä ft b e te ilig te  sich , ohne 
Ü bernahm e irg e n d w e lc h e r V e rp flic h tu n g e n , an  den  
w e ite ren  V o ra rb e ite n  d e r  S ta d t,

W ah rsch e in lich  sch eu en  d ie  E ise n b a h n v e rw a l-  
tu n g e n  n ic h t n u r  d ie  A n la g e k o s te n  e in e r  T u n n e lv e rb in 
d u n g  ü b e rh a u p t, so n d e rn  au ch  d ie  e rh ö h te n  B e tr ie b s 
k o s te n  in fo lge  d e s  g rö ß e re n  U m w eges ü b e r  R ichm ond .

T ro tz  d ie se r ab leh n e n d en  S te llu n g n ah m e  d e r  
E isen b ah n g 'e se llsch a ften , u n d  obw ohl n ach  E rk u n d i

g u n g e n  a n  O rt u n d  
S te lle  d ie  V e rw e n 
d u n g  d e s  N a rro w s- 
T u n n e ls  n ic h t g e k lä r t  
zu  se in  sc h e in t, h a t  
d ie  S ta d t  N e w y o rk  
m it dem  B au  d ieses 
T u n n e ls , d e r  n u r  e t
w a  d ie  h a lb e  L än g e  
d es g e p la n te n  T u n 
n e ls  A  B e rh ä lt,  b e 
g o n n en , in  d e r  Übeiv 
zeu g u n g , d a ß  sie a ls  
P io n ie r  a u f  dem  G e
b ie t des ' G ü te r- un d  

P e rs o n e n e ise n b a h n 
v e rk e h rs  e inen  in  Z u 
k u n f t  d o ch  n ö tig e n  
S c h r i t t  tu t .

D ie  v o rs te h e n d e n  
A u sfü h ru n g e n  la s se n  
e rk e n n e n , d a ß  au ch  
a u f  dem  G eb ie t d es 

G ü te rv e rk e h rs  in 
N e w y o rk  u n d  fü r  s e i
n en  W e s th a fe n  g ro ß e  
te c h n isc h e  u n d  o r
g a n is a to r is c h e  A uf
g a b e n  zu lö sen  sind , 
u n d  w ie  d ie se  A u f
g a b e n  d u rc h  d ie  Z e r
s p l i t te ru n g  d e r  G e
w a lte n  a u f  S ta a te n  
u n d  S tä d te  so w ie  des 
B es itz e s  u n d  B e tr ie 

b es au f  z ah lre ich e  
p r iv a te  E ise n b a h n 
g e se llsc h a fte n * )  e r 
s c h w e r t  w e rd en , e ine 

M ah n u n g  zu r  Z u sam m en fa ssu n g  v o n  P la n u n g e n  au ch  
in  a n d e re n  w ir tsc h a ftlic h  u n d  v e rk e h rs te c h n isc h  zu 
sam m en g eh ö rig en  G eb ie ten . ,—

*) A u m e r k u n g  d e r  Sc  h r i f 1 1 e i t u 11 g. Die Nachteile 
der starken Zersplitterung ' des Bahnbesitzes und -Betriebes in 
Amerika worden jetzt auch dort anerkannt und haben große 
Pläne für eine weitgehende Konzentration hervorgerufen. Wie . 
wir einer Mitteilung der ,.D. A. Z.“ vom 14. Oktober d. .1. ent
nehmen, bestanden in Amerika vor kurzem etwa noch 2000 ver
schiedene Gesellschaften, davon 200 große, mit zusammen425000km 
Länge, die nach einem schon 1022/23 aufgestellten Plane der 
..Kommission für den zwisehenstaatl. Handel“, der Bundcs-Auf- 
sichtsbehürde für Eisenbahnen, in 19 große Systeme verschmolzen 
werden sollten. Inzwischen ist aber bereits von privater Seite die 
Initiative ergriffen worden. Im Osten und im testen  sind zwei 
gioße Eisenbahnsysteme geschaffen worden. Bei dem ersten, das 
i4 400 km umfaßt, bildet die Nickel Plate den Stamm. Dazu ge
hören die Eric, Pcre Maquette, Chcasepeake & Ohio Bahn. Es ver
landet Buffalo mit Chikago und das Seengebiet mit Pittsburgh, mit 
Newyork und mit St. Louis am Missisippi und stellt durch die 
Chcasepeake & Ohio auch eine -Verbindung mit den südlicheren 
Häfen der Ostküsto dar. Das westliche System, das sich an die 
Missouri-Pacific angliedcrt, umfaßt etwa 27 500 km und Überdeckt 
im wensentiieheu das Gebiet westlich und südlich von St. Louis 
bis nach. Sau Franzisco und anderen Häfen der Westküste, ln 
Chikago und St. Louis berühren sich beide Systeme. Ihre ¿'erbin- 
dung würde ein cinheitl. Svstein vom Atlantic bis Pacific schaffen. —
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Die Entwicklung der Berliner W asserstraßen und ihre Beziehung  
zum Generalbebauungsplan.

Von M agistratsoberbaurat Z a  a

e b e r  s i c  h t  ii b  c r  d i e  I I  ä f e n  
u  n  d  L  a  d  e s t r  a ß e n  i 11 G r  o ß  - 
B e r l i n .  E s se i nun  z u n äch st ein 
Ü b erb lick  ü b e r d ie  L ag e  und  Be-'

. d eü tu r ig  d e r  e inzelnen  H a fen  und  
L a d e s tra ß e  g e g e b e n :

B e tra c h te t  m an  d en  Ü b ers ich ts
p lan  in  N r. 3 n äh e r, so fä l l t  so fo rt 

d ie  d e z e n t r a l i s i e r t e  L a g e  d e r  H a f e n 
a n l a g e n  ins A uge. Z w eifellos lä ß t sich  e ine  g e 
w isse S y stcn rlo s ig k e it in  d e r  A n lag e  d a rin  n ich t v e r 
k en n en , w o fü r a b e r  d ie  frü h e re  k o m m u n a le  Z e r
rissenheit- des G roß -B erliuer W ir tsc h a ftsg e b ie te s  die 
U rsach e  ist. B erlin . C h a rlo tte n b u rg , S p an d au , N cu-

r , Berlin. (Schluß' aus No. 3.)

A n zw e ite r S te lle  ist d e r a n  d e r  O bersp.ree g e 
legene, h au p tsäch lich  dein V erk eh r m it dem  O sten  
d ienende , O sthafen  zu  nennen . W e ite r  sind  v o n  B e
d eu tu n g  d e r  S  p ä  n d  a u  e r  S üdhafen , die N e u 
k ö l l n e r  H äfen , d e r  T e g e l e r  H afen , d e r I l u m -  
b o 1 d t  h a fen  u n d  d e r  U r b a  n h a fe n .

A lle  d iese  v o rs te h e n d  g e n a n n te n  A n lag en  m it e iner 
G esam tfläch e  von  ru n d  111 ha, e iner n u tz b a re n  K a ilän g e  
von  ru n d  20  km, g e d e c k te n  L a g e rrä u m e n  fü r 176 0 0 b 1 
G ü te r und  47 K ra n e n  —  um  n u r  e in ige  H au p t zah len  
zu n en n en  —  sind  zusam m en  m it e in e r R eihe von  an  
d e r  S p ree  und  d e n  Z w e ig k an ä len  g e leg e n en  L a d  e - 
S t r a ß e n  a n  d ie  „ B c h a la “ v e rp a c h te t. D an eb en  b e 
ste llen  in G roß-B erlin  no ch : d ie  dem  p reu ß isch en

kö llii un d  T e g e l b e tr ie b e n  k e in e  gem ein sch aftlich e , 
so n d e rn  eine g e so n d e r te  S ch iffah rts -  un d  H afen p o litik . 
H ä tte  m a n  h ie r  v o n  A n fan g  an  m eh r n ach  e in h e itlich en  
G e s ic h tsp u n k te n  g e a rb e ite t ,  so w ä re  w o h l e in  an d e re s , 
e tw a s  m e h r z e n tra le s  H a fe n sy s te m  zu e rre ich en  g e 
w esen ; im m erh in  d a r f  m an  n ic h t ü b e rse h e n , d aß  fü r 
e ine  W e lts ta d t von  d e r  rie s ig en  A u sd eh n u n g  B erlin s 
n ic h t —  w ie d a s  z. B. bei e in e r gew ö h n lich en  G ro ß 
s ta d t  noch  d e r  F a l l  i s t  —  in e in e r e i n z i g e n  g e  w a  1- 
t  i g  e n  H a fe n a n la g e , tro tz  d e r  dam it, o ffen b a r v e r
b u n d e n e n  v o r te ilh a f te re n  B e w irts c h a ftu n g , d a s  Id e a l e r 
b lic k t w e rd e n  k a n n , so n d e rn  in  e in e r v  e r  n ti 11 f t  i g  e n 
D e z e n t  r  a  1 i s i e r  u n g  d e r  L ad ean g e le g e n h e ite n , 

.d a m it d ie  T ra n sp o r te  v o n  un d  zu den  V e rb rau ch s- bzw . 
E rz e u g u n g s s tä t te n  n ic h t zu la u g  u n d  zu te u e r  w erd en . 
B e i d e r  A n lag e  d e r  b e id en  g ro ß e n  H ä fen  A lt-B erlin s, 
dem  0  s t  I r a  f e n t )  u n d  dem  W  e s t  h  a  f o n  . v o n  dem  
w ir o b en  e inen  P la n  w ied e rg eb en , h a t  d iese  Ü b erlegung  
se in e rz e it d en n  a u ch  den, A u ssch lag  g eg eb en .

D e r W c s th a fe n , d ie  m o d e rn s te  u n d  zu g le ich  g rö ß te  
un d  le is tu n g s fä h ig s te  H ä fe n a n la g e  G roß-B erlins, is t  an  
d e r  v o rk c iirs te c iin isch  a u ß e ro rd e n tl ic h  g ü n s tig  g e 
leg en en  S te lle  n ö rd lich  d e r  R in g b a h n , zw ischen  den  
B ah n h ö fen  B e u ß c ls tra ß e  u n d  P u tl itz s tra ß e , a n  dem  
S c h n ittp u n k te  d e r  v o rh in  g e n a n n te n , n a c h  O sten , 
W e s te n  u n d  N o rd e n  fü h re n d e n  W a sse rw eg e  a n g e le g t

*) A u s f ü h r l i c h  m it  z a h lr e ic h e n  A b b ild u n g e n  d a rg e s te l l t  in  D e u ts c h e  
B a u z e i tu u g  191-1, S .  719 ff. —

F isk u s  g eh ö rig en  be id en  H äfen , d e r  S c li ö n e b  e r g  e r 
H a fe n  u n d  d e r  N o r d  ha fen . fe rn e r d ie  im B esitz  des 
R e s tk re ise s  T e lto w  b e find lichen  K a n a lh ä fe n  B r i t z ,  
T  e in p  e  1 h o f . S t e g l i t z  u n d  G r o ß  - L  i e li t  c r  - 
f e l d e .  H inzu  kom m en  noch  d e r a lle rd in g s  w en ig  be
d e u te n d e  s tä d tisc h e  S p a n d a u e r  N o rd h a len , sow ie eine 
g ro ß e  A nzah l k le in e r k o m m u n a le r u n d  p r iv a te r  L ösch 
e n d  L a d este llen .

N e u e  P I ä  11 e. W ie  schon  v o rh in  b e to n t, w erden  
d ie  G roß -B erliner II  a f e n  a  n  1 a  g  e n , zu m al n ach  
V o llen d u n g  d e s  d r i t te n  W esth a fen b eck en s* ) , dem  V er- 
keh rsb ed tirfiiis  fü r a b se h b a re  Z eit g en ü g en , au ch  u n te r  
B e rü ck s ich tig u n g  des v e rm u tlich  g ro ß e n  V e rk e h rs 
zuw achses, d en  d ie  im n ä c h s te n  J a h rz e h n t h o ffen tlich  
zu  e rw a rte n d e  F e r tig s te llu n g  d es d a s  w estlich e  m it  dem  
östlich en  W a ss e rs tra ß e n n e tz  D eu tsch lan d s  v e rb in d e n 
d en  M i 11 e 11 a  n  d  k  a  11 a  1 s u n d  se in er E rg ä n z u n g s 
b a u te n  —  d. b. d ie  E rw e ite ru n g  des Ih le -P laü e -K an a ls  
u n d  d e r  S p ree -O d e r-W asse rs traß c  au f  M itte ilan d k an a l-  
m äß  —  d e r  R e ic h sh a u p ts ta d t, b r in g e n  w ird . D agegen  
w erden  d ie  B erliner W  a .s  s e 1* s t  r  a  ß  e n  zum  T eil 
noch  e inen  en tsp re c h e n d e n  A u sb au  e rfa h re n  m üssen , 
um  dem  k ü n f tig  v o n  den  w estlich en  W a sse rs tra ß e n  
h e r im m er m e h r zu e rw a r te n d e n  1OOCM-Normiälsehiff 
d e n  Z u g an g  zu d en  B erlin e r H ä fen  u n d  d en  D u rch g an g  
d u rc h  B erlin  zu g e s ta tte n .

*) D ie  A r b e i te n  d a fü r  s in d  b e re i ts  v o r  e in ig e r  Z e i t  in  A n g riff  g e 
n o m m e n . —
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Im  e ig e n tlic h e n  S p ree lau f d ü rf te  a lle rd in g s  v o ra u s 
sich tlich  zu r N o t d ie  H ö h e rleg u n g  d e r  M ühlendam m - 
u n d  d e r  O b erb au m b rü ck e  a u sre ic h e n . In  A n b e tra c h t 
d e r  vo n  J a h r  zu  J a h r  w ac h se n d e n  B ed e u tu n g  d es W e s t
h a fen s  em p fieh lt es sich  ab e r, g ro ß z ü g ig e r  zu a rb e ite n  
u n d  sch o n  je tz t  im  B e b a u u n g sp la n  e in en  sp ä te re n  
D u rch s tich  vom  V c rb in d u n g sk a n a l n ach  d e r  u n te re n  
S p ree , m it e in e r g ro ß e n  m o dernen . S ch leuse  d a se lb s t, 
v o rzu sch en , um  den  je tz ig e n  fü r d ie  z u k ü n ftig e n  g ro ß e n  
S chiffe  w eg en  d e r  s c h a rfe n  K rü m m u n g en  g e fäh rlich en  
u n d  au ch  w eg en  d e r  z a h lre ic h e n  L a d e s te lle n  d o r t  fü r 
d en  d u rc h g e h e n d e n  V e rk e h r  sch w er p a ss ie rb a re n  W eg  
in  g ü n s t ig e r  W eise  ab z u k ü rz e n . Im  A n sch lu ß  d a ra n  
w ä re  d ie  vom  W e s th a fe n  ü b e r d e n  N o rd h a fe n  n ach  
dem  H u m b o ld th a fen  fü h re n d e  S tre c k e  d e s  S p a n d a u e r  
V e rb in d u n g sk a n a ls  fü r d a s  lOOO-t-Schiff zu e rw e ite rn  
u n d  d ie  d en  b ish e r a u ß e ro rd e n tl ic h  u n g lü c k lic h e n  E in 
g a n g  vo n  d e r  S p ree  zum  H u m b o ld th a fe n  ü b e rb rü c k e n d e  
A lse n b rü c k e  e n tsp re c h e n d  u m zu b au e n . P ro je k te  fü r 
d ie  le tz te re  sind  b e re its  in  V o rb e re itu n g . D a m it w ä re  
d e r  d ie  u n g ü n s t ig s te  S p re e s tre c k e  zw isch en  dem  n u m -  
b o ld th a fc n  u n d  d e r  C h a r lo tte n b u rg e r  S ch leu se  v e r 
m e id en d e  G ro ß sch iffah rtsw eg  fü r lOOO-CSchiffe d u rch  
d a s  B e rlin e r W e ic h b ild  s ieh e rg c s tc llt.

Z u r E rh ö h u n g  d e r  L e is tu n g sfäh ig k e it, m ü ß te  d an n  
noch  d e r  s e it  lan g em  v o n  d e r  R e g ie ru n g  ins A u g e  g e 
fa ß te  P la n  des N eu b au es  d e r  M ü h len d am m sch leu se  
n e b e n  dem  In se lsp e ic h e rg ru n d s tü c k  o b e rh a lb  d e r  
je tz ig e n  S ch leu se  erfo lg en , d a  d ie  M üh len d am m b rü ck e , 
d ie  zu fo lge  ih re r  b e sc h rä n k te n  D u rc h fa h rtsh ö h e  ü b e r 
dem  O b erw asse r d en  S ch if fsv e rk e h r s ta rk  d ro s se lt , sich  
n ach  L a g e  d e r S tra ß e  n ic h t w e se n tlic h  h eb en  läß t. 
E in e  w e ite re  F ö rd e ru n g  u n d  V e re in fa c h u n g  des W a ss e r
v e rk e h rs  is t  zw eife llos zu e rw a r te n , w en n  einm al 
d e r  se ite n s  d e r  S ta d t  g e p la n te , vom  T e g e le r  H afen  
a u sg e h e n d e  In d u s tr ic k a n a l T eg e l— R o se n th a l m it se in er
u. U. sp ä te r  ü b e r P a n k o w — W eiß e n see— L ic h te n b e rg  
zu r  O bcrsproe b e i C üpen ick  a ls s o g e n a n n te r  N o rd k a n a l 
fo r tz u fü h re n d e n  V e rlä n g e ru n g  zu r  A u sfü h ru n g  g e 
lan g en  so llte .

W e n n  nu n  a u ch  d ie  h e u tig e  Z e it w en ig  d azu  g e 
e ig n e t sch e in t, d e r  p ra k tisc h e n  A u sfü h ru n g  d e ra r t ig  
k ü h n e r  P lä n e  v o r  d e r  H a n d  n ä h e rz u tre te n  —  in 
F ra g e  k ä m e  ja  a u ch  je tz t  n u r  d ie  A u sfü h ru n g  a ls N o t
s ta n d s a rb e i t  —  so is t  es d o ch  g e ra d e  fü r d e n  G en e ra l
p lan  a u ß e ro rd e n tlic h  w ich tig , d a ß  e in  so w en ig  b ie g 
sam es u n d  d a h e r  fü r B ah n en  u n d  S tra ß e n  r ic h tu n g 
g e b e n d e s  G eb ilde , w ie cs e ine  W a ss e rs tra ß e  d a rs te ll t ,  f 
schon  je tz t  a u f  G ru n d  e in g eh e n d e r S tu d ien  in  se inen  
G ru n d zü g en  fe s tg e le g t w ird . D as  g i l t  in  e rh ö h tem  
M aße fü r  e inen  K a n a l, d e r  w ie  d e r  g e p la n te  N o rd k a n a l 
w eg en  d e r  zu ü b e rw in d en d en  H ö h e n u n te rs c h ie d e  ein 
S c h le u se n k a n a l m it m e h re re n  H a ltu n g e n  sein  m u ß , a lso  
n ic h t n u r  in w a g re c h te r , so n d ern  a u ch  in  lo tre c h te r  
R ic h tu n g  g e b ü h re n d e  B e rü c k s ic h tig u n g  b e i d e r  Ge- 
lä n d e a u fte ilu n g  e rfo rd e rt . E s  is t  n u n  n ic h t g an z  so 
e in fach , w ie  d e r  L a ie  z u n ä c h s t g la u b e n  k ö n n te , e inen  
sow ohl fü r d en  K an a lsc h la u c h  m it se in en  B ö sch u n g en , 
a ls  a u c h  fü r d ie  N cb e n a n la g c n  w ie  S ch leu se , H äfen , 
G le isansch lü sse , B rü c k e n  m it R am p en  u sw . a u s re ic h e n 
d en  G eländest.re ifen  v o n  d e r  B eb a u u n g  fre izu h a lten . 
H ie rzu  is t  v ie lm eh r nö tig , d a s  g a n z e  P ro je k t  w en ig 
s te n s  in  se inen  G ru n d zü g en  d u rc h z u a rb e ite n . A b g e 
seh en  v o n  d e r  L in ie n fü h ru n g  m uß  g e n a u  fe s tg e le g t 
w erd en , w o  z. B. d ie  S ch le u se n a n la g e n  m it ih ren  V or-

Der Einfluß der Zeitverhältnisse auf die
Von S tad tbau ra t Paul W o l f

enig günstig  is t die heutige Zeit fü r eine 
¡R W  eS kh w eitäusschaugnde städ tische G r u n d -  
iffl W o g  s t. ü c k  s - P  o 1 i t  i k . Solche S täd te  wie 
M  Vi|sj Essen, F rank fu rt a. M., H annover. Ulm usw.,

^ 'e ’n den Jah rzehn ten  v o r dem K riege durch 
R& w S ktJag . c;ne w eitausschauende G rundstücks-P olitik  

eine bedeutende B odonvorrats-W irtschaft durchgeführt 
haben, sind heu te  in der angenehm en L age, für S iedlungs
und Industriezw ecke, fü r F riedhöfe, Spiel- und Sportp lätze, 
K le ingärten  usw. ausgedehnte  G rundstücke zur V erfü
gung Stollen zu können, w ährend d iejenigen S täd te , die

h ä fen  u n d  e tw a ig e n  s p ä te re n  E rw e ite ru n g e n  zu  e rr ic h te n  
sind , ob sp fo rt o d e r a u c h  fü r  d en  sp ä te re n  A u sb au  
g ro ß e  F lä c h e n  e rfo rd e rn d e  S p a rb e c k e n a n la g e n  in 
F ra g e  k o m m en  o d e r n ic h t. Z u  b e a c h te n  is t  d ab e i, d a ß  
die L a g e  d e r  S ch leu sen  a u ch  d e n  F lä c h e n b e d a rf  fü r 
d e n  K a n a l in so fern  b ee in f lu ß t, a ls  es n a tü r lic h  v ie l 
a u sm a c h t, ob e ine  P a rz e lle  g e ra d e  n o ch  in  d ie  o b ere  

.H a ltu n g  zu liegen  k o m m t, o d e r b e re its  ins U n te rw asse r 
fä llt ; im  le tz te re n  F a lle  fä llt  d e r  G elände  e i n s  e h  11 i 1.1 
n a tü r lic h  tie fe r  u n d  b re i te r  a u s  u n d  d ie  vom  K a n a l 
b e a n sp ru c h te  G e län d e  f 1 ä c h e  is t  e n tsp re c h e n d  g rö ß e r .

D ie H ö h en lag e  d e r  e inze lnen  K a n a lh a l tu n g e n  
w ied eru m  is t g ru n d le g e n d  fü r d ie  d en  K a n a l k re u z e n 
d en  S tra ß e n . So k a n n  z. B . d ie  durch , d ie  M indest
d u rc h fa h rtsh ö h e  d e r  B rü c k e n  n ach  u n te n  b e g re n z te  
S tra ß e n o rd in a te  hohe  u n d  s tö re n d e  A n sch lu ß ram p en  
o d er g a r  e in e  k o s tsp ie lig e  U m le itu n g  d e r  b e tre ffe n d e n  
S tra ß e n  e rzw in g en , so fe rn  m an  an  d en  S te llen , w o zw ei 
H a ltu n g e n  a n e in a n d e rg re n z e n , n ic h t v o rz ieh t, s t a t t  d e r 
S tra ß e n v e r le g u n g  eine V e rsch ieb u n g  d e r  S ch leu sen  
so w e it.v o rzu n eh m en . d aß  sich  d ie  b e tr . S tra ß e  aus. dem  
O b e rw asse r ins U n te rw a sse r  b r in g e n  läß t.

E s  is t  fe rn e r  d a ra u f  zu  a c h te n , d a ß  d ie  W a ss e r
s tra ß e  d u rc h  eine zw eck m äß ig e  L in ie n fü h ru n g  d ie  n u tz 
b rin g e n d e  L a g e  zu  d en  v o rh a n d e n e n  u n d  g e p la n te n  
'E ise n b a h n e n  e rh ä lt. D ie  S tr a ß e n  b e id e r  V e rk e h rsw e g e  
s ind  d a h e r , so w e it m ög lich , in  so lchem  A b sta n d e  v o n 
e in an d e r (e tw a  150— 200 m) zu  fü h ren , d a ß  d ie  sich 
zw isch en  u n d  n eb en  b e id en  V e rk e h rsw e g e n  a n s ied e ln 
d e n  In d u s tr ie n  d en  v ie lse itig e n  N u tz e n  a u s  d ie se r 
W e ch se lw irk u n g  z iehen  k ö n n en .

D a h e r  is t  in  d e r  N äh e  d e r  W a ss e rs tra ß e  a u f  d ie  
S ich e rs te llu n g  g e n ü g e n d  g ro ß e r  G eb ie te  fü r In d u s tr ie 
zw eck e  im  B eb au u n g sp lan , u n te rsc h ie d e n  n ach  F lä c h e n  
fü r  d ie  G ro ß in d u s tr ie  u n d  so lch e  In d u s tr ie n , d ie  rau ch -, 
g e rä u sc h -  u n d  g e ru ch lo s  a rb e ite n , re c h tz e it ig  B e d a c h t 
zu  n eh m en ; in  w e ite re r  K o n seq u en z  d a v o n  sin d  in n ic h t 
zu g ro ß e r  E n tfe rn u n g  vo n  den  A rb e itsp lä tz e n  g esu n d e  
u n d  g e rä u m ig e  A rb e ite rs ie d lu n g e n  v o rzu seh en .

M an s ie h t a lso , w ie  en g  a lle  w a sse rb a u lic h e n  u n d  
w a sse rw ir tsc h a f tlic h e n  A u fg ab en  G roß -B erlin s  o rg an isch  
m ite in a n d e r  v e rb u n d e n  s in d ; m an  s ieh t a u c h , w ie seh r 
d ie  A rb e it d es B a u in g e n ie u rs  m it d e r  d e s  S tä d te b a u e rs  
v e rk n ü p f t  is t. A lle  noch  so  sch ö n  a u sg e a rb e ite te n  
S ied lu n g sp län e  n ü tz e n  sch ließ lich  n ich ts , w en n  sie  sich 
n ic h t s innvo ll in  d a s  N e tz  d e r  V e rk e h rsb ä n d e r  e in fügeh . 
A n d e rn fa lls  la u fe n  d ie  S ied lu n g sg eb ie te  G efah r, d aß  
sie  frü h e r, o d e r sp ä te r  in  b ru ta le r  W eise , e n tw e d e r  d u rch  
g ro ß e  F lä c h e n  b e a n sp ru c h e n d e  w a sse rb a u lic h e  A n lag en  
o d e r d u rch  a n  H ö c h s ts te ig u n g e n  u n d  M in d esth a lb 
m esse r g e b u n d en e  B ah n a n la g e n , m it ih re n  D äm m en  un d  
E in sc h n itte n  o d e r a u c h  n u r  d u rch  S tra ß e n -  o d e r F lu g 
p lä tz e  d u rc h b ro c h e n  w e rd en .

E s  is t  a lso  fü r a lle  am  S tä d te b a u  B e te ilig te n  d a s  
G eb o t d e r  S tu n d e , in  e in h e itlich e r Z u sa m m e n a rb e it die 
a u g e n b lic k lic h e  R u h e  im  B au w esen  in  w e it v o ra u s -  
se h a u e n d e r  W eise  d azu  zu b e n u tz e n , d en  nicht, von  
h e u te  a u f  m o rg en  a u fz u s te lle n d e n  G ru n d p la n  fe s tz u 
leg en , d a m it je d e  d ie sen  P la n  d u rc h k re u z e n d e  B e 
b a u u n g  re c h tz e it ig  v e rm ie d e n  w e rd e n  k an n . D an n  w ird  
a u c h  k ü n f t ig  —  u n d  sei es a u ch  e r s t  n ach  e in e r R eihe  
vo n  J a h r e n  — , w en n  d ie  N  o t  w  e n  d  i g  k  e i t  zum  
B au  g ro ß e r  V e rk e h rsa n la g e n  c in tre te n  so llte , a u c h  die 
M ö g l i c h k e i t  zu r D u rc h fü h ru n g  noch  b e s teh en . —

Gestaltung der städtischen Bebauungspläne.
, Dresden. (Schluß aus No. 2.)

eine solche B odenvorrats-P olitik  un terlassen  haben, heute 
m ehr oder w eniger auf schw erfällige E nteignungs-V er
fahren  oder schw ierige A nkaufsverhandlungen  angew iesen 
sind. A ber auch d i e S täd te , die über ausgedehnten  G rund
besitz verfügen, dürfen nicht säum en, auch heu te  w eiteren 
G rundbesitz zu erw erben, dam it sie n ich t in denselben 
Fehler verfallen, wie viele deutsche S täd te  in den 70er 
Jah ren , d ie ' ihren überkom m enen G rundbesitz dam als zu 
einem  großen Teil versch leudert haben, ohne neuen G rund
besitz sich zu sichern. Die F inanzno t der S täd te  b irg t 
die Gefahr in sich, daß  m an heu te  ähn lich  verfährt.
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Abb. 12 (oben), Z u s a m m e n f a s s u n g  ö f f e n 11 i*c li e r G e b ä u d e  z u  G r u p p e n  i m S t a d t b a n  p 1 a  n. 
Abb. 13_(Mitte). T o c h te r s i .e d lu n g  f. e. G ro ß s ta d t .  Abb. 14 (unten). K a r te  d. V o lk s d ic h te  i. S a c h se n .
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leb  m öchte in diesem Zu
sam m enhang hinw eisen auf das 
sächsische „Gesetz über den V er
kehr m it G rundstücken“ vom 
Jah re  1920, das den Gemeinden 
bei jedem  in ihrem Gebiete ge
tä tig ten  G rundstücksverkauf das 
V orkaufsrech t an die Hand gibt, 
w enn öffentliche In teressen  dies 
wünschenswert, erscheinen lassen.

Noch ein W ort zu der F rage 
dos F r i e d h o f e s .  W ir müssen 
in unseren Stadterw eiterungs- 
plänen in vorausschauender 
W eise u n te r B erücksichtigung 
der notw endigen D ezentralisation 
für Begräbniszw ecke geeignete 
G elände vorsehen. In dieser Hin
sicht besteh t allerdings in vielen 
S täd ten  noch heu te  ein großer 
Mangel darin , daß das B e
stattungsw esen  ganz oder zum 
großen T eil in den H änden der 
K irchengem einden liegt. Ich bin 
aber der Meinung, daß die Fried
höfe un ter allen Um ständen kom 
m unalisiert w erden müssen, n icht 
zuletzt auch aus künstlerischen 
Gründen. Die w eithin sichtbaren. 
Erfolge ein iger S täd te , d ie  die 
Friealiöfe kom m unalisiert haben, 
haben in a llererster Linie dazu 
beigetragen, daß m an sich dieses 
längst vergessenen K indes deu t
scher K unst vo r den T oren der 
S täd te  erinnert hat und  heute all
m ählich w ieder von einer deu t
schen F riedhofskunst reden kann. 
N ur w enn der G esam tentw urf des 
Friedhofes m it allen seinen E in 
zelheiten erneu t Zum K unstw erk  
w ird und w enn w ir —  solange 
w ir eben eine zünftige allgem eine 
H andw erkskunst n ich t besitzen 
— die A ufstellung aller G rab
denkm äler einer Zensur u n te r
ziehen, nu r dann w erden wir 
w ieder zu einer F riedhofskunst 
gelangen können.

Die veränderten  w irtsehaft-
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liehen V erhältnisse nach dem  K riege führen m ehr und 
mehr zu einer B evorzugung der F euerbesta ttung  gegen
über der E rdbestattung . In D resden w ürden im letzten  
Ja h re  über 40 v. H. aller T oten  Feuerbestattet. E s ist 
im Rahm en dieser A usführungen n ich t möglich, auf 
diese Friedhofsfragen näher einzugehen: in V erbindung 
mit der F rage der Änderung des B ebauungsplanw esens 
aber m öchte ich n ich t verfehlen, auf d ie  besondere 
B edeutung der F euerbesta ttung  auch für den S täd te 
bau hinzuw eisen, die nicht zu letzt darin  liegt, daß 
w ir ganz erhebliche Friedhofsflächen sparen , wenn wir 
m ehr a ls  seither zur F euerbes ta ttung  übergehen. H ier 
hietet. sich dem S täd tebauer und  A rchitekten  ein in te r
essantes N euland, w enn w ir versuchen, auch h ier zu neuen 
L ösungen zu gelangen. Die Abb. 15 u. 10, S. 31 zeigen einigo 
V ersuche, die sich in dieser R ich tung  bewegen, und  zwar 
Abb. 15 ein neues Urnenfeld im städtischen U rnenhain in 
D resden-Tolkewitz, und Abb. 16 eine Ideenskizze für eine 
M assonuntcrbringung von A scheresten, un ter völligem  V er
zieht auf E inzelbestattung .

D ringend erforderlich  is t cs, daß w ir die künftig  für 
unsere S täd te  notw endigen Friedhofsflächen bebauungs
planm äßig festlegen und m öglichst heute schon diese Ge
lände von seiten  der S täd te  erw erben. W ir a lle  wissen 
aus unserer P rax is, wie schw ierig  die B eschaffung von 
geeignetem  F riedhofsgelände ist und zu w elchen Fehlern 
es führt, w enn w ir n ich t rech tzeitig  diese F lächen unseren 
S täd ten  sichern. E ine m äßige D ezentralisation  der s täd ti
schen F riedhöfe — etw a wie in München, je  einen für die 
Nord-, W est-, Süd- und O sts tad t — halte  ich für die beste 
L ösung. Die A ktionsradien  der F riedhöfe sollten n ich t 
m ehr als 3km betragen . F ü r  die k ü n ftig  anzustrebenden 
traban tenartigen , halbländlichen Vororte, w ird es sich 
außerdem  empfehlen, jew eils, besonders kleine Friedhöfe 
bei diesen vorzusehen.

In V erbindung m it tler F riedhofsfrage sei auf die 
R ichtlinien aufm erksam  gem acht, die im .,Reichsausschuß 
für Friedhof und D enkm al“ für A nlage und G estaltung der 
Friedhöfe aufgestellt sind. Leider fehlt z. Z. noch ein E in 
heitsm aß für die Bem essung des für eine Stadt, erforder
lichen Umfangs der Friedhofsflächen, Es w äre dringend 
erw ünscht, w enn w ir auch hinsichtlich  der in unseren Be
bauungsplänen vorzusehenden Friedhofsflächen einen Maß
stab  zur H and hätten , wie wir ihn bereits für den Umfang 
der erforderlichen Spiel- und Sportp lätze erm itte lt haben. 
Wenn auch dieses E inheitsm aß für den F riedhof deshalb 
n ich t genau festgesetzt w erden kann, weil w ir n ich t wissen, 
welchen P rozen tsatz  kün ftig  die F euerbes ta ttung  aus
m achen w ird (die ja  erheblich k leinere Flächen bean
sprucht, als die E rdbesta ttung ), so m üssen w ir doch zu 
einem  ungefähren E inheitsm aß gelangen. Auf G rund über
schlägiger B erechnungen und  u n te r der A nnahm e, daß die 
F eu erbes ta ttung  kün ftig  50 v. II. aller B esta ttungen  be
träg t, habe ich fü r ein S tad tgeb ie t von je  100 000 M enschen 
den B edarf an  Friedhofflächen m it etw a 40ha erm ittelt. 
U rnenfriedhöfc können  nach m einer M einung kün ftig  auch 
in V erbindung m it K irchen oder P arkan lagen  vorgesehen 
w erden, nam entlich in peripheren S tadtgebieten .

E s e rüb rig t sieh, in unserem  K reise besonders zu be
tonen, daß w ir den ö f f e n t l i c h e n  G e b ä u d e n  in 
V erb indung  m it unseren B ebauungsplänen von vorherein 
die richtige S telle anw eisen m üssen. W ohl schwerlich 
w erden  w ir in den nächsten  Jah rzehn ten  öffentliche Ge
bäude im Umfange der V orkriegszeit, e rrich ten ; um so 
m ehr w ird es unsere A ufgabe sein, diese w enigen B auten 
so zu gestalten , daß sie im S tad tb ild  hervorragend  in 
E rscheinung  tre ten  und sich n ich t w irkungslos im Bilde 
d er S ta d t verlieren . D urch Z u s a m m  e n f a s s e n z u 
s a m m e n g e h ö r i g e r  G e b ä u d e  z u  g a n z e n  
G r u  p  p  e n u n d F o r in e n w erden  w ir schließlich zu 
besonders bedeutsam en Lösungen gelangen (Abb. 12, S. 29).

W ird es so durch B eschreitung neuer W ege möglich 
sein, die E rw eite rung  unserer heutigen überlieferten  S tad t
gebilde im nächsten  M enschenalter und  darüber hinaus in 
eine planm äßige, erträg liche, z. T. sogar gu te  Form  zu 
le iten , so müssen w ir doch heute schon e rn s thaft die F rage  
uns vo r A ugen halten : W ie  k ö n n e n  w i r  e i n e m  
w e i t e r e n ,  i n s  U f e r l o s e  g e h e n d e n  W a c h s 
t u m  u n s e r e r  G r o ß s t ä d t e  E i n h a l t  g e b i e t e n ?

Mehr und m ehr haben wir auch heute einseh'en ge
lern t, daß die W ohnungs- und Siedlungsfrago eigentlich 
n u r in V erbindung mit der A rbeitsfrage gelöst, werden 
kann, und daß  w ir danach streben  sollen, für die le tz tere  
eine L ösung zu finden, die n ich t ein w eiteres Anwachsen 
d er G roßstäd te  bedingt. E ine A bw anderung größerer 
M assen von G roßstadtbew ohnern auf das flache L and oder 
A nsiedlung derselben in neu zu gründenden  M ittelstädten  
Wäre wohl zweifellos die, besten  Lösung. An und für sich

h a t der ursprüngliche G artenstad tgedanko . wie ihn Eben- 
ezer H ow ard schon v o r Jah ren  vertre ten  h a t und  w ie er 
in reiner Form  zuerst in der englischen G artens tad t Letch- 
w orth verw irk lich t w orden ist, auch heute noch seine Be
rechtigung, wenn gleichzeitig  m it der A nsiedlung von 
Menschen auch die A nsiedlung von Industrien  ins Auge 
gefaß t w ird. Jedoch  eine A bw anderung der Industrie- 
A rbeiter auf das Land und  gehöftartige Ä nsiedlung der
selben als A ckerbürger in neu anzulegendon kleinen G ütern 
von Wenigen Morgen Fläche, etw a durch A ufteilung der 
großen G üter in zahlreiche kleine G üter, wie das nach der 
R evolution von der dam aligen R eichsreg icrung  beabsich
tig t w ar, stößt auf große. Schw ierigkeiten versch iedener 
A rt. W enn eine E n tsiedelung  der G roßstädte überhaup t 
durchführbar erscheinen sollte, so w ürde es v o r allem 
darau f ankom m en, w e r  der T räger dieses Siedlungs- 
Unternehm ens ist. Bei unseren w irtschaftlichen V erhält
nissen w ährend der D auer der Jah re , in denen w ir un ter 
der A usw irkung des F riedensvertrages von V ersailles 
stehen w erden, w ird  sicher ohne gesetzliche M aßnahmen 
und ohne finanzielle U n terstü tzung  von Reich, S ta a t und 
Gemeinden, lediglich auf privatkap ita listischem  oder ge
nossenschaftlichem  W eg  eine N euansicdlung von S täd tern  
auf dem L and öder, in e iner L a n d stad t n ich t durchgeführt 
w erden können. Auf der anderen  Seite erschein t es mir 
unmöglich, daß das Reich und die einzelnen L änder eine 
solche S iedlungspolitik  selbst p rak tisch  in allen E inzel
heiten durchführen können. Die beste L ösung w äre viel
mehr nach m einer M einung die, daß die S t  ä  d t. e , vor 
allen D ingen die G r o ß s t ä d t e ,  mit U nterstü tzung von 
Reich und L ändern  auf dom W ege der S elbstverw altung 
solche N e u g  r ü n d u n g  e n schaffen. V olksw irtschaft
lich rich tig  w äre es, wenn dabei in e rs ter L inie B rachland 
u rbar gemacht, oder w enigstens m inderw ertiges K u ltu r
land in seiner P roduk tion  geste igert w ürde. Die S tädte 
w erden selbst In teresse d aran  haben, daß die b rennende 
W ohnungs- und S iedlungsfrago gründlich gelöst wird.

Diese L ösung könnte, dadurch  erfolgen, daß in etw a 
70 km E ntfernung  von einer S tad t eine T o c h t e r s t a d t ,  
Abb. 13. S . 29, gegründet w ird. Das G elände m üßte sogleich 
in den Besitz der M utters tad t kom m en und die A nsiedlung 
nach einem  einheitlichen B ebauungsplan und nach boden- 
reform erisehon G rundsätzen  erfolgen. Den A nsiedlern 
muß nich t allein G elegenheit zu landw irtschaftlicher B etäti
g u n g /s o n d e rn  auch A rbeit in neu anzusindelnden Indu
strien  geboten w erden. Die höchst mögliche E inw ohner
zahl w äre von vornherein  durch entsprechende B ebau
ungsplan- und B auordnungs-V orschriften fcstzülegen und 
das zur S iedlung gehörige A ckerland als landw irtscha ft
licher G ürtel rings um die S iedlung herum  zu bestim m en. 
Um diesen ersten  G ürtel w ürde sieh ein zw eiter legen, der 
als landw irtschaftlicher B etrieb dauernd  im B esitz der 
M utterstäd t verbleibt. Die H au p ttä tig k e it der S iedler 
w ird in der ers ten  Zelt darin  bestehen, daß sie diesen land
w irtschaftlichen G ürtel u rbar machen, der für alle Z ukunft 
d e r “ G cm iiseversorgung der Bew ohner der M utterstad t 
dienen soll. S päter w ürden sie als H andw erker und 
Industrie-A rbeiter ih ren  E rw erb finden und gleichzeitig 
G arten- oder auch eine kleine A ckerw irtschaft betreiben 
können. An der Schaffung von" Industrie-O rten  mit. bil
ligen Lebensbedingungen und daher b illigeren Löhnen 
hätte  die Industrie  der M utterstad t sicher In te resse , Große 
Industrie-B etriebe derselben w ürden zw eckm äßig dorth in  
T eilbetriebe verlegen, kleine Ind u strien  sich neu ansiedeln. 
G leichzeitig könn te  m an aber auch eine ausgedehnte  Heim
industrie  organisieren  und  a lte  Zweige unserer handw erk
lichen V olkskunst w ieder neu nufleben lassen. Diese E r
zeugnisse w ürden einen nicht, ganz unw esentlichen F ak to r 
für den H andel m it dem A usland ergeben und die, Siedler- 
fam ilicn vor allem im W in ter beschäftigen. W eiterhin 
könnte  aber m it d ieser T ochtersied lung  d ie  L ösung  der 
F rage  von Erholungs- und anderen H eim en, von W ald
schulen. L ungenheilstä tten  usw. v e rk n ü p ft und auch die 
V erlegung der A lters- und Pflegeheim e, der Armen- und 
A sylhäuser, der Spezialabteilungen von städ tischen  K ran 
kenhäusern  usw. in E rw ägung  gezogen w erden. Es is t 
ohne w eiteres k lar, daß  die heutige Z ersp litte rung  auf 
diesem G ebiet auf die D auer höchst unw irtschaftlich ist 
und ein zen tra lis ie rte r B etrieb b illiger arbeiten  w ürde. Die 
L ebensm itte lversorgung  dieser W olilfahrtsanstalten  w ürde 
aus den eigenen landw irtschaftlichen B etrieben erfolgen 
können. K om m unalpolitisch w ürde die T ochtersiedlung, 
der von vornherein  ein gew isses Selbstverw altungsrech t 
gegenüber der M u tte rs tad t einzuräum en wäre, n u r so lange 
in A bhängigkeit von le tz terer bleiben, bis das G ebiet aus
gebau t ist, d. h. bis die durch den B ebauungsplan fest- 
gelegte höchste A usdehnung erre ich t ist. Auch nach dieser 
Zeit w erden die landw irtschaftlichen B etriebe und die
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sg n &’y&Ä keit, du rch  g< 
lr~ - e n t w i c k l u n g  

dabei die jetzigen Übelst! 
21. O ktober d. J .  in Berlin 
G e s e l l s c h a f t  f ü r 
geführt, in der sich w eite

W ohlfahrtsanstalten , die örtlich m it der T o ch te rstad t ver
bunden  sind, im dauernden Besitz der M utters tad t ver
bleiben, dam it sie für alle Z ukunft den Bewohnern der 
M utterstad t d ienstbar gem acht w erden können. Die D urch
führung einer solchen T ochtersied lung  außerhalb des 
W eichbildes der M u tterstad t in w eiterer E n tfernung  von 
derselben w ürde natürlich  eine E rgänzung  der S täd teo rd 
nungen bedingen, wenn diese Siedlungen zunächst kom 
m unalpolitisch bei der M utterstad t verbleiben sollen.

Es is t im m erhin von beträch tlicher Bedeutung, wenn 
w ir versuchen, über die notw endigen B ebauungsplanfragen 
des A lltags h inaus, das Problem  der E n tlastung  der Groß
städ te  zunächst theoretisch-w issenschaftlich zu klären, 
um dann in le tz ter S tunde zu prüfen, ob e s , noch möglich 
ist, dem w eiteren verhängnisvollen Anwachsen unserer 
G roßstädte H alt zu gebieten. Wold möglich, daß die p lan
m äßige E ntsiedlung der 
G roßstädte die große städ te 
bauliche T a t des 20. J a h r 
hunderts sein w ird  und daß 
nur durch . sie dem  w eiteren 
Zerfall unserer K u ltu r E in
halt geboten  w erden kann.
Indessen m üssen w ir diese 
zunächst rein theoretisch zu 
k lärende F rage  trennen  von 
unserer p raktischen A rbeit 
des T ages, die heute unter 
dem Zeichen finanzieller B e
drängnis und . verhängnis
vollster W ohungsnot steht,
D ilettantenhaftes Spiel m it 
solchen Problem en w äre 
ebenso verw erflich, w ie wenn 
w ir heute in unserer p rak 
tischen städtebaulichen A r
beit die durch die K riegszeit 
und die V erhältn isse nach dem 
K riege in m ancher H insicht 
völlig  veränderten  G rund
lagen des S tädtebaues unbe
rücksich tig t lassen woltfen.

Ich habe bis jetzt nur 
gesprochen vom S tädtebau 
im engeren Sinne, d. h. von 
G rundlagen für die s täd te 
baulichen Aufgaben der ein
zelnen S tädte. W ie aber die 
Urzelle d e r S tad t, das ein
zelne W ohnhaus, nur denk
bar ist als Funktion eines, 
ganzen Baublocks, Baiu|uar- 
tlers und schließlich des ge
sam ten Organismus einer 
S tad t, so is t ein einzelnes
Stadtgebildo nur Funktion  in ■ -n 1
der G esam terscheinung eines in  n r e a  en-
Landes. In den d ichtbevöl
kerten  Teilen unseres Reiches, vo r allem in den Industrie
bezirken, kann es nicht, als Utopie angesehen w erden, wenn 
wir d ieF o rd e ru n g  erheben, früher oder später auch die g e -  
s a m t e  s t ä d t e b a u l i c h e  E n t w i c k l u n g  e i n e s  
L a n d e s  in den Bereich unserer städtebaulichen E r
w ägungen zu ziehen, n icht e tw a  in dem Sinne, als wollten 
w ir ein ganzes Land in lau ter B auquartiere aufteilen, viel
m ehr in dein Sinne, daß eine gew isse planm äßige Förderung

einzelner H andelszentren, Industriezentren, W ohnzentren 
und landw irtschaftlichen und forstw irtschaftlichen Ge
bieten, je nach ihrer geographischen, topographischen und 
w irtschaftlichen Lage erfolgt, und außerdem  die. die ein
zelnen S täd te  und Dörfer späterhin  verbindenden V er
kehrslinien planm äßig festgesetzt werden. Im  dielvtbev.öl- 
kerten  R uhrkohlenbezirk is t man ja  bereits schon seit 
Jah ren  am W erke, das gesam te Gebiet in diesem  Sinne 
planm äßig zu gestalten.

Auch Abb. 14, S. 20, darstellend die B evölkerungs
dichte des F reistaa tes Sachsen, zeigt, wie naheliegend diese 
Frage für dichtbevölkertes Land i s t

Auf der im Ju li d. J . in A m sterdam  stattfindenden  
In ternationalen  S täd tebau tagung  steh t die F rage der L an
desplanung in Beziehung zu großen S tädten („Überland
planung“) besonders zur Erörterung*). —

Ich habe versucht, in 
großen Zügen ein Bild zu 
geben, von dem Einfluß der 
Zeit.verlutltnisse auf die Ge
sta ltung  der städtischen Be
bauungspläne und den 
S tädtebau. Die im Vorjahre 
veranstalte te  internationale 
S tädtebauausstellung in Go- 
teriburg h a t leider gezeigt, 
daß Deutschland, das vor 
dem K riege führend auf dem 
Gebiete des. S tädtebaues ge
wesen ist. heute, von einzel
nen Ausnahm en abgesehen, 
im allgemeinen auf diesem 
Gebiete von anderen, n a 
mentlich germ anischen L än
dern überholt worden ist. 
Dies m ag zum großen Teil 
an unserem allgemeinen 
w irtschaftlichen N iedergang 
liegen, zu dem w ir vorerst 
durch die Folgen des K rie
ges veru rte ilt sind; zum Teil 
aber ist. die Schuld sicher 
bei uns selbst zu suchen, 
weil w ir D eutschen es w ieder 
einmal n icht zu verstehen 
Scheinen,' die veränderten  
V erhältnisse k lar und kühl 
zu Überschauen und die un
erbittlichen Folgerungen da- 
daus zu ziehen; weil wir 
D eutsche in den Jahren  nach 
dem K riege auch auf dem 
Gebiete des Städtebaues en t
w eder w ieder in das Reich 
der T räum e und Phantasien 
uns begeben haben, oder 
aber tatenlos die Hände in 
den Schoß legen und der E nt

w icklung der Dinge ihren Lauf lasseö. W ir müssen in unseren 
A rbeiten k lar trennen  die notw endigen Forderungen des- 
Tages von den Zukunftsplänen. L etztere können und 
m üssen auch einm al in w eitere F erne schweifen und sich 
m it neuen Problem en befassen. E rstere  aber müssen k la r 
und zielbew ußt gestellt, w erden, dabei aber doch Schritt 
für S chritt jenem  w eitergesteckten  Ziele näher kommen, 
von denen sie ein kleines Teilglied bilden. —

Eine deutsche Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau.

ie Forderungen, die das neuzeitliche V er
kehrswesen an die Straßen stellt., die Obel- 

d ie sieh aus diesem  V erkehr für die 
en tw ickelt haben, die N otw endig

geeignete M aßnahmen die W eiter- 
dieses V erkehrs zu fördern und 

, zu beseitigen, haben am 
zur G ründung einer S t u d i e n -  

u t. o m o b i 1 s t  r  a  ß e n  b a u *) 
K reise  d e r Technik und  W irt- 

scnari, «er rsenorflen und Gemeinden zu gemeinsam er 
A rbeit verein ig ten , um S traßenbaukonstruk tionen  zu finden 
und deren  Bau zu fördern, die in bau- und verkehrstech 
nischer wie w irtsch aftlich er. Beziehung den berechtigten 
A nsprüchen des A utom obilverkehrs genügen.

Die H erren Geh, R eg.-R at Prof. Dr.-Ing. B r i x ,  Berlin. 
Geli. Reg.-Rat. Prof. 0  t z e n , Hannover, B aura t D r. R i  e -

*) V g l, u n s e re  k u r z e  M it te i lu n g  in  N o . 20  d e r  K o n s tru k t io n s b e i la g e .

p e r t , Berlin, die als vorbereitender A usschuß, un ter
stü tz t von w eiteren K reisen, die G ründungsversam m lung 
einberufen hatten , wurden als vorläufiger V orstand be
s tä tig t; außerdem  w urde dieser durch Zuwahl von V er
tretern  der am A utom obilverkehr und am Straßenbau 
in teressierten K reise au f 21 Personen erw eitert. Es sollen 
nunm ehr A rbeitsausschüsse für die verschiedenen Fragen 
gebildet werden.

Die Versam m lung w urde mit einem einleitenden 
V ortrag  von Prof. Dr.-Ing B r i x  eröffnet, d er eine ü b e r 
s i e h t  ü b e r ,  d  i e E 1 11 w i c k  1 u 11 g  d e s  A u t o  in 0 b i 1- 
v e r k e l i r s  und die dam it eng zusam m enhängende Frage 
des S t r a ß e n b a u e s  gab. Schon vor 16 Jah ren  wurde 
auf dem Internationalen S traßenkongreß ¡11 P aris auf die 
Aufgaben hingewiesen, die sich aus der Zunahme des Auto-, 
m obilverkehrs für unsere Straßen ergeben, und ein V or
trag  befaßte sich schon m it der „S traße der Zukunft“, die

*) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t  l e i t u n g :  V gl. d e n  B e r ic h t  ü b e r  
d ie  in z w is c h e n  a b g e h a l te n e  T a g u n g  in  N o . 1 u . 2 d e r  S tä d te b a u b e i la g e .  —
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diesem V erkehr genügen Sollte. Die L eitsätze, die dam als 
für eine solche S traße au fgeste llt w urden, konnten jedoch 
nur sehr allgemein gehalten  sein, da  man noch sehr un
gek lärten  F ragen  gegeniiberstand. E s w urden aber schon 
V ersuche empfohlen, um für eine entsprechende Lösung 
die nötigen U nterlagen zu schaffen.

D er 2. K ongreß Í910 in Brüssel beschäftig te sich schon 
m it E inzelfragen, ste llte  fest, daß die O berflächenteerung 
sich endgültig  in den S traßenbau  eingeführt habe, be
handelte die S taubbelästigung usw. Es w urden schon 
R ichtzahlen für zulässige G eschw indigkeiten_ und Be-, 
lastungen für Automobile gegeben. D ie G eschwindigkeiten 
w urden dam als noch, w esentlich n iedriger angenomm en, es 
fehlte eben noch an E rfahrungen, in welchem Maße durch 
den V erkehr der K raftw agen  d ie  A bnutzung und Z er
s tö rung  der S traßendecken erfolgt.

Der 3. K ongreß in London 1913 stand  un ter dem 
Zeichen der V erkehrsum w älzungen, die E ngland durch die 
K raftfahrzeuge erfahren hatte. Man zählte d o rt bereits 
220 000 K raftw agen, d. h. doppelt soviel als in  F rankreich , 
jedoch nur ein D rittel der in den Vereinigtem S taaten  v o r
handenen K raftw agen. Dio U nterhaltungskosten  der 
S traßen hatten  sich dadurch in 20 Jah ren  in England ver
doppelt. Es w urde gefordert, daß d ie L andstraßen sich 
dem A utom obilverkehr anpassen m üßten. V ersuchsstrecken 
für S traßenbefestigungen verschiedener A rt konnten  v o r
geführt und über d ie  E rfahrungen konn te  b erich te t werden. 
Der K ongreß befaßte sich bereits eingehend m it der F rage 
der V erkehrsregelung und m it w irtschaftlichen Fragen,

Im  vorigen Jah re  fand dann erst, infolge des W elt
krieges der 4. K ongreß in Sevilla, s ta tt , zu dem  D eutsch
land keine E inladung erhalten  hat. Es konnten  d o rt die 
großen F o rtsch ritte  m itgeteilt werden, d ie der S traßenbau 
in verschiedenen Ländern im vergangenen Jah rzeh n t ge
m acht hat. Die am erikanischen E rfahrungen m it B eton
straßen, die E rfahrungen nam entlich Englands m it der Be
nutzung von Bitumen und A sphalt für d ie  S traßendecke 
kam en zur B esprechung, ferner die A nw endung neuer 
Maschinen im Straßenbau. E in H auptthem a bildete die 
Entw icklung des M otortransportes auf der S traße und die 
sicli daraus ergebenden N otw endigkeiten, D er K ongreß 
zeigte die w eitgehenden Pläne, B estrebungen und Erfolge 
au i dem Gebiete des S traßenbaues 'und  des Autom obil
verkehrs, Fortsch ritte , die wir D eutsche in verschiedenen 
Ländern durch R eparationszahlungen unterstü tzen, w ährend 
wir selbst in Bau und E rhaltung  der Straßen sehr zurück- 
gekom m en sind. E s is t höchste Zeit, daß w ir uns im 
Straßenbau ebenfalls zur T a t aufraffen.

R edner gab dann ein Bild von der fortschreitenden 
Mechanisierung des S traßenverkehrs durch die L astk ra ft
wagen. D adurch gew innen die S traßen n ich t nur als Zu
bringer zu W asserstraßen  und Eisenbahnen, sondern als 
selbständiges V erkehrsm itte l erhöhte B edeutung. Redner 
läß t dafür eine Reihe von Zahlenangaben sprechen: 
D eutschland besaß 1911 im ganzen 23 000 M otorfahrräder, 
60 000 Personenautom obile, 9000 L astkraftw agen. Im Jah re  
1923 w aren diese Zahlen gestiegen auf 39 000, 83 000. 
-14 0C0. Im Jah re  1923 w ar die G esam tzahl der K raftfahr- 

. zeuge auf 220 000 gew achsen, ha tte  dam it also denselben 
U mfang erreich t wie zehn Ja h re  vo rher in England. Im 
Jah re  1923 w ar die Zahl der K raftfahrzeuge (ohne Kyaft- 
falirräder) in  A m erika 15 Millionen, in England 655 000, 
F rankre ich  460 000, D eutschland 152 000, Ita lien  83 000.

Das g e s ta tte t einen Ausblick in die Z ukunft und w eist 
auf die großen V erpflichtungen hin, die w ir gegen Straße 
und Autom obil haben. Es is t anzunehm en, daß in wenigen 
Jah ren  die Zahl der A utom obile in D eutschland sich v e r
fünffachen wird. J e tz t besteh t die dringende N otw endig
keit, der V erbesserung des Umbaues oder g a r des N eubaues 
von S traßen, und im H inblick auf künftige Entw icklung 
müssen w ir nun V orsorge treffen.

Das L and m it dem  ausgedehntesten  S traßennetz ist 
A merika. Es besitz t etw a 4 Millionen L andstraßen , die 
rund m indestens 500 Millionen Dollar, also über 2 Milliarden 
Goldmark, für das J a h r  an U nterhaltung kosten. Ebenso 
viel hat A m erika für den B au neuer S traßen ausgegeben. 
Der S taa t Illinois allein h a t 100 Millionen D ollar zum 
A usbau seiner S traßen bew illigt und führt große V ersuche 
mit verschiedenen B efestigungsw eisen auf V ersuchs
strecken  durch. Allein an  B etonstraßen sind bis 1923 in 
A m erika 35—40 000 km ausgeführt w orden. Solche 
Leistungen sind n u r möglich m it d o rt im w eitesten  Um
fange benutzten  Maschinen.

'  Ganz E uropa h a t zur Zeit e tw a 1,8 Millionen km 
Straßen, die etw a 1 Milliarde G.-M. jährliche U nterhaltungs
kosten  benötigen, w ährend ihr Bau vielleicht 40—50 Milli
arden G.-M. im Ganzen erfordert hat. England m it Irland

m it einem L andstraßennetz von rund 400 000 km h a t etw a 
360 Millionen G.-M. jäh rlicher U nterhaltungskosten , und 
D eutschland gab  kurz vor dem K riege für 200 000 k,n 
S traßen etw as über 100 Millionen G.-M. aus. W ill D eutsch
land in straßenbautechnischer Beziehung w ieder auf die 
H öhe kommen, so sind jährlich  ungefähr 200 Millionen 
Mark auf Umbau und U nterhaltung, 100—150 Millionen M. 
au f den Neubau von A utom obilstraßen nach einem einheit
lichen P lan  zu verw enden. D afür w ürden nach A nsicht 
des R edners einheitliche K raftfahrzeug-S teuern , die n icht 
über die Sätze des A uslandes hinausgehen, ausreichen, 
wenn sie n ich t v erze tte lt werden. Die großen Ausgaben 
für die U nterhaltung  sind aber nur dann w irtschaftlich an 
gew endet, wenn die S traßen  gleichzeitig  verbessert werden.

In  anderen  L ändern  re g t es sich bereits se it einigen 
Jah ren  s ta rk  auf dem G ebiete des S traßenbaues. In 
Spanien soll, von B arcelona ausgehend, eine R undstraße 
durch das ganze Land für A utom obilkraftw agen von etw a 
300 km L änge erbaut w erden. E ine g roße V erkohrsstraße 
wird von London nach M anchester und L iverpool gebaut, 
ebenso von Mailand nach den oberitalieniselien Seen m it 
Anschluß an Schw eizer Straßen, ln  den V ereinigten 
S taa ten  sind in den letz ten  Jah ren  S traßen  von ungefähr 
der halben G esam tlänge aller deutschen S traßen gebaut 
w orden. In allen K ulturländern  bestehen bereits P rivat- 
und Studiengesellschaften für S traßenbau  und  besonders • 
in Frankreich  und England außerdem  von  staatsw egen 
Zentralbehörden für S traßenbau.

Auch bei uns w ächst das In teresse an der S traße und 
die E rkenntnis von ihrer volksw irtschaftlichen B edeutung. 
Die S traße is t das allgem eine Sorgenkind, dabei erw arte t 
man aber von ih r auch viel. Es haben sich V erbände 
innerhalb der an den S traßen beteiligten In teressen ten  ge
bildet, V ersuchsstraßen w erden geplant, neue K on
struk tionen  und Baum ethoden vorgeschlagen. Man fühlt 
allgemein, daß  w ir vo r einer Umwälzung stehen, ähnlich 
w ie bei der E inführung der E isenbahnen vor nunm ehr fast 
hundert Jah ren . D eshalb dürfen w ir unsere K räfte  n icht 

■ zersplittern , w ir müssen vielm ehr alle zusam m enfassen für 
das gemeinsam e Ziel, eine gu te  Straße, zu schaffen. Diese 
G esichtspunkte haben zu dem  V orschlag geführt, e in e . 
S tudiengcsellschaft in Berlin ins Leben zu rufen, die ein 
Sam m elpunkt für alle diese B estrebungen sein soll.

Über die w ichtigsten A ufgaben der S tudiengesellschaft 
verb re ite te  sich dann noch G ehrt. Prof. O t z e  n. Zunächst 
sind die A nforderungen festzustellen, die berechtigterw eise 
von den N utznießern der Straße, der A utom obilindustrie, 
dem A utohandel und den A utofahrern, an  diese zu stellen 
sind, und diese berech tig ten  A nsprüche sind dann von der 
S tudiengesellschaft w eitgehend zu un terstü tzen . D ie zweite 
A ufgabe is t die U ntersuchung der S traßen in bezug auf 
ihre B enutzbarkeit für d ie neuen V erhältnisse, d ie  A n
passungsm öglichkeit an  diese oder die N otw endigkeit des 
N eubaues. Die technischen A ufgaben sind also nach Um
bau und N eubau zu gliedern, m it w eiterer-U nterte ilung  
nach den H aupt-B austoffgruppen: Stein, Teer, Asphalt, 
Beton. Die Reihenfolge der hierbei zu leistenden A rbeiten 
w ird sieh g liedern  in B erich tersta ttung , w issenschaftliche 
U ntersuchungen an P robekörpern  in  L aboratorien , H er
stellung von Probestreeken und p rak tischer S traßenbau, 
wobei für die le tztere  T ä tig k e it und zum Teil auch schon 
für die vo rle tz te  die S tudiengesellschaft nu r beratend  und 
m aterialliefernd in F rage komm t. Aus den B erichten und 
Studien soll dann durch die S tudiengesellschaft ein W erk 
über den modernen S traßenbau geschaffen w erden, dem so 
leicht nichts G leichw ertiges in anderen L ändern  an die 
Seite geste llt w erden könnte. —

Im allgem einen In teresse, dem des deutschen S traßen 
baues und der deutschen W irtscha ft ist zu w ünschen, daß 
sich die H offnungen verw irklichen, die sich an d ie G rün
dung  der S tudiengesellschaft knüpfen, —

Die G ründung der S tudiengesellschaft fand nacli 
diesen A usführungen, denen sicli auch ein V ortrag  über 

. A utom obile anschloß, allseitige Zustim m ung. D ie Satzun
gen w urden in  ihren H auptzügen dargeleg t und es w urde 
dann  den V orschlägen auf E rgänzung des vorläufigen V or
standes zugestim m t. R asche Bildung der A rbeitsaus
schüsse und energische Inangriffnahm e der A rbeit in diesen 
w urde allseitig  gew ünscht. —
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