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rich ten , u n d  da  die b ed e u tsa m ste n  P u n k te  dev E rd 
o be rfläch e , so lan g e  M enschen leben , die m ensch lichen  
S ied lu n g en  in  e rs te r  L in ie  s ind , so  e rsch e in en  au ch  in 
dem  le tz tg e n a n n te n  W erk  v o r  a lle in  O rtsb ild e r im  E in 
ze lnen , im  G anzen  o d e r in  ih rem  Z u sam m en h an g  m it 
d e r  L a n d sc h a ft. In d e r M ethode a n d e rs  g e a r te t , g anz  
a u f  m o d ern e  H ilfsm itte l g e s te llt, is t e in e  S am m lu n g  von 
F lu g b ild e rn  n ach  G ru n d sä tzen , w ie sie fiir das v o r
liegende  W e rk  m aß g eb en d  w aren , in ih ren  Z ielen  dem  
noch  v e rw a n d t d e r g ro ß en  U n te rn eh m u n g  e in e r  T o p o 
g ra p h ie  E u ro p a s , die M erian v o rsch w eb te  u n d  von  ihm  
m it den im X V II. J a h rh u n d e r t  m o d ern en  H ilfsm itte ln  
d e r R e p ro d u k tio n , d e r in  h ö c h s te r  B lü te  s teh en d en  
K u n s t des K u p fe rs tich e s , d u rc h g e fü h r t w urde .

D ie M erian ’sche  T o p o g ra p h ie  is t  n ic h t ohne V o r
g ä n g e r . A ber ihm  g e b ü h r t d e r R uhm , als E rs te r , in 
le b e n d ig e r  A u ffassu n g , h e rv o rra g e n d  k ü n s tle r isc h e r  
F o rm  u n d  m it bestem , w e itg re ifen d en  E rfo lg  die A uf
g a b e  b e w ä ltig !  zu haben , d a s  G esich t d e r  d eu tsch en  
S ta d t  u n d  L a n d sc h a ft d u rch  b ild lich e  W ied e rg ab e  in 
e inem  g ro ß e n  V e rlag sw erk  g le ich sam  d o k u m en ta risch  
fe s tz u h a lte n  u n d  a llg em ein  zu g än g lich  zu  m achen . (E s 
is t v e rb ü rg t, d a ß  se ine  L ie fe ru n g en  fü r  d ie  d am alig en  
B egriffe  seh r w en ig  k o s te te n  u n d  sich  g ro ß e r  V e r
b re i tu n g  e rf re u te n .)  A n G rö ß a rtig k e it d e r  A n lage  s te h t 
se in  W erk , d as  von  ihm , dem  S ta m m v a te r e ines g ro 
ßen K irn s tlc rg eso h lech tes , a n g e le g t u n d  seh r w e it gc-

w ei N eu ersch e in u n g en  d e r jü n g 
s ten  Z eit, d ie b e id e  die W ied e r
g a b e  des d eu tsch en  S täd teb ild e s  

G eg en s tan d  hab en , re izen  zu 
e in e r G e g en ü b e rs te llu n g . D er 
M o r i a  n -V e rla g  in  B erlin -N iko 
la ssee  h a t  soeben  in d re i M ap
p e n  e ine  A u sw ah l d e r sch ö n sten  
S tich e  a u s  d e r g ro ß e n  T opo - 
g ra p h ia  E u ro p a e a  vo n  M atth äu s 

M e r i a n  h e rau sg eg eb en * ), fe rn e r e rsch ien  im V e rla g  
von A lex an d e r F i s c h e r  in T ü b in g en  die e rs te  F o lge  
e ines A b b ild u n g fw e rk e s  m it dem  T ite l „S  ii d - 
d e u  t s  e h  1 a  n  d  v o n  o b e n ‘:, von  P a u l S t r ä h l e * * ) ,  
das uns in d iesem  e rs te n  B ande  die L a n d e  W ü rt te m 
b e rg  u n d  I lo h e n z o lle rn  in 100 A u fn ah m en  au s dem  

. F lu g z e u g  v o rfü h rt.
D ie K a m e ra  w ird  sich , um  die E ig e n a r t  e ines L a n 

des fü r u n s  e in zu fan g en , n a tu rg e m ä ß  au f  in te re ss a n te  
u n d  w a h rh a f t  k en n ze ich n en d e  S te llen  der L a n d sc h a ft

*) D a s  d e u t s c h e  S t ä d t o b i l d  z u r  Z e i t  d e s  3 0 j ä h r i g e n  
K r i e g e s .  6 M a p p e n  m it  j e  6 B la t t  n a c h  K u p f e r s t io h e n  vo n  M e r i a n  in  
H a n d p r e s s e n  K u p f e r d rh c k  a u f  B ü t te n  in  O r ig in a lg rö ß e  rd . 2 0 X 3 0  cm  
( K a r to n  3 8 X ^ 0  c in *) S u b s k r ip t io n s p r e is  25 M . j e  M a p p e , E i n z e lb l ä t t e r  5 M., 
D o p p e lb lä t tc r  lO M .; n u m . L u x u s a u s g .  a u f  J a p a n  50  M . j e  M a p p e , E in z e l -  
b  zw . D o p p c lb lä t te r  10 M . u n d  20 .M. M e r ia n -V e r la g  G . in . b . H .  B e r l in -
N lk o la a s e e .  —

**) S ü  d d e  u  t s  c h l  a u  d  v o n  o b e n .  E r s t e  F o lg e :  W ü r t te m b e rg  u n d  
I lo h e n z o l l e r n .  100 A u fn a h m e n  a u s  d e m  F lu g z e u g  v o n  P a u l  S t r ä h l e .  
A le x a n d e r  F i s c h e r -V e r la g ,  T ü b i n g e n .  S t e i f  g e b . 0,50 M., g e b . 0  M. —



fö rd e rt, von  se in en  K in d e rn  u n d  K in d e sk in d e rn  fo r t
g e fü h r t u n d  zum  A b sch lu ß  g e b ra c h t  w u rd e , e inz ig  da, 
obw ohl u n g e z ä h lte  u n d  re ic h h a ltig e  P ra c h tw e rk e  s e it
dem  e n ts ta n d e n  s in d . Im  re c h te n  L ic h te  g eseh en , w ar 
d ieses W e rk  ¡Merlans e in e  K u l tu r ta t  e rs te n  R a n g e s , 
u n d  es d a rf  d iese  B e d e u tu n g  b le ib en d  u n d  d a m it au ch  
fü r  u n se re  T a g e  b e a n sp ru c h e n . D as B estreb en , S ch ö n 
h e it u n d  E ig e n a r t  von  L ä n d e rn , in sb eso n d e re  des d e u t
sch en  L a n d e s , buch- u n d  b ild m äß ig  zu  v e rk ü n d e n , g e h t 
au f  ihn  z u rü c k . S e it A n fa n g  des v o rig e n  J a h rh u n d e r ts ,  
vor a llem  a b e r  n ach  E rf in d u n g  d e r P h o to g ra p h ie , s in d  
w ir  in re ic h e r  F ü lle  m it W erk en  d ie se r  A r t  g e seg n e t, 
u n d  d a s  a u g e n b lic k lic h  jü n g s te  is t  d ie  A b b ild u n g sfo lg e  
v o n  S trä h le , d ie  d u rch  die ä s th e tisc h e  A u sw e rtu n g  des 
F lu g b ild e s  fü r o b g e n a n n te  Z w ecke  e tw a s  N eues u n d  
d e sh a lb  b e so n d e rs  b e m e rk e n sw e rt is t. F ü r  be id e  W erk e  
is t  so  e ine  P a ra lle le  rvohl am  P la tz e ;  e in  u n m itte lb a r  
v e rg le ic h e n d e s  W e rtu r te il  a b e r  v e rb ie te t  sich  sc h lie ß 
lich  d u rc h  den  tie fen  U n te rsc h ie d  in d e r  M ethode, den 
u n g e h e u re n  A u fw a n d  an  F le iß , G rü n d lic h k e it, Z e it u n d  
k ü n s tle r is c h e r  K ra f t , d ie d as  M erian ’sch e  W erk  g e 
k o s te t  h a t. K ü n s tle r is c h e r  W e r t  so ll d e sh a lb  d e r  m o
d e rn en  B u c h u n te rn e h m u n g  des F lie g e rs  S trä h le  k e in e s 
w egs a b g e sp ro c h e n  w e rd en . D ie S c h ö n h e it se in e r  A uf
nah m en , d ie  in d e r  E rz ie lu n g  g u te r  B ild w irk u n g  ein 
seh r g e ü b te s  A uge v e r ra te n , s t e h t  a u ß e r  F ra g e .

B ei b e id en  W e rk e n  i s t  d ie  hohe B e d e u tu n g  fü r  die 
g e o g ra p h isc h e  A n sc h a u u n g  u n v e rk e n n b a r . In  dem  
..C a ta lo g u a  ü b e r d ie  w en ig en  n ach  dem  B ran d e  (von 
1726, d u rc h  den  d e r  g rö ß te  T e il d e r  M erian ’sch en  Ver- 
lag sw c rk e  in  F ra n k f u r t  a . M., n a c h d e m  d ie  G lan zze it 
des V e rlag es  b e re its  v o rü b e r  w ar, z e r s tö r t  w u rd e ) 
ü b e rb lieb en en  ¡Merian’schen  V e rla g sb ü c h e r“ h e iß t es' 
ü b e r  I n h a l t  u n d  W e r t  d e r  T o p o g ra p h ie :

„N och  sind  fe rn e r  v o rh a n d e n : T o p o g rap h ie n
M erian i, b e s te h e n d  in  B esch re ib u n g  u n d  A b b ild u n g  
d e r  v o rn e h m ste n  S tä d te . S ch lö sse r, P a llä s te , K irch en , 
F le c k e n , P ässe , B ä d e r  und  a n d e re r  r a r e r  P ro sp e c te n  
a lle  n a c h  dem  L eb en  g eze ich n e t, m it v ie len  p a rtic u -  
la re n  L a n d -K a rte n , w elche  B ü ch er d e n e n  R eisen d en , 
a ls  au ch  d en en , d ie  n ic h t g e re is e t h ab en , e ine w ah r- 
h a ff te  Id é e  g eb en  v o n  d e r  S itu a tio n  u n d  A u ssich ten  a lle r 
S tä d te  u n d  L än d e r. D er J u g e n d  k o m m en  d iese  T o p o 
g ra p h . so n d erlich  zu s ta tte n , um  d ie  G eo g rap h ia  zu 
e rle rn e n , so w o h l fü r  M anns-L eu te , a ls  F rau en -Z im m er. 
D enen  H e rre n  In g e n ie u rs  s in d  se lb ig e  seh r d ien lich , 
um  die, P ä s s e  u. D éfilées u n d  d ie  S tä d te  u n d  L ä n d e r  
d a ra u s  zu  u rth e ilen . D ie B esch re ib u n g  d e r  S tä d te  i s t  
v o n  dem  b e rü h m te n  Z eilerio  b esch rieb en , dessen  
Sehrifft,en  v o n  a llen  g e le h r te n  L e u te n  g e s u c h e t w e rd e n .“

D ie M erian ’sch e  T o p o g ra p h ie  ü b e r l ie fe r t  u n s  d ie  
h öchste  B lü te  d e r d eu tsch en  S tä d te  im  A b g lan z  des 
M itte la lte rs . D ie w e ita u s  m e is ten  s in d  in  ih rem  Z u
s ta n d  v o r  A u sb ru c h  des d re iß ig jä h r ig e n  K rieg es  d a r 
g e s te llt, w ä h re n d  d ie  S tich e  e r s t  g eg en  E n d e  u n d  n ach  
d ie se r lan g en  L e id e n sz e it des d eu tsch en  L an d es  e r 
sch ien en * ), in d e r  u n en d lich  v ie l d a v o n  z u g ru n d e  g e 
g an g en  w a r, d ie  e in z ig a rtig e  M ach ts te llu n g  d e r  S tä d te  
g eb ro ch en  w u rd e  u n d  a u f  d ie  L a n d e s fü rs te n  ü b e rg in g ; 
w o m it das Z e ita lte r  des A b so lu tism u s h e ra u fk a m  u n d  
neue  B eg riffe  vom  B au  u n d  W esen  d e r  S ta d t  g e 
s ta lte te . D ie S tich e  s in d  fü r un s vo n  u n sc h ä tz b a re m  
k u ltu rh is to r is c h e n  W e rt, so w e it w ir n ic h t  ü b e rh a u p t, 
u n te r  V e rle u g n u n g  u n se re s  W esens , es au fg eb en , au s  
d e r V e rg a n g e n h e it E rm u n te ru n g  u n d  K ra f t  fü r d ie G e
g e n w a r t  zu  sch ö p fen . A b g eseh en  von  a llen  w e rtv o llen  
E in ze lh e iten  fü r S o n d e rs tu d ie n , d ie  w ir in ih re r  p r a k 
tisch en  B e d e u tu n g  v ie lfach  g e rn  ü b e rsc h ä tz e n , lieg t 
ein  V e rg le ich  m it d e r  G eg e n w a rt h ie r  g an z  b e so n d e rs  
n a h e , w enn  m an  sich  v o r  A u g en  h ä lt , d aß  d e r  au f  
je d e n  F a l l  g ro ß a r tig e  G ed an k e , d iese  T o p o g ra p h ie  zu

* )  M o ria n s  D a r s te l lu n g e n  s in d  w a h r h e i t s g e t r e u  u n d  z u v e r lä s s ig ,  w e n n  
e r  a u c h  In e in z e ln e n  F ä l le n  s e in e r  P h a n ta s i e  d ie  Z ü g e l  e tw a s  l o c k e r  g e 
la s s e n  h a t.  R e s o n d p r*  b e i  d e r  G e s ta l tu n g  d e s  V o r d e r g ru n d e s ,  d ie  fa s t  im m e r  
s e h r  r e iz v o l l  is t ,  m u ß te  e r  m it  R ü c k s ic h t  a u f  d ie  k ü n s t le r i s c h e  A h ru n d u n g  
d e s  G a n z e n  f r e i e r  v e r f a h r e n ,  w a s  e r  m it  g ro ß e m  G e s c h ic k  ta t .  S e in e  b e 
s o n d e r e  L i e b e ^ u n d 'S o r g f a l t  g a l t  d e r  D a r s te l lu n g  d e r  A r c h i te k tu r ,  d ie  v i e l 
fac h  m it  p e in l i c h s t e r  G e n a u ig k e i t  d u r c h g e f ü h r t  i s t  u n d  d e r  w i r  m a n c h e n  
A u fs c h lu ß  l ib e r  j e t z t  v e r f a l le n e  o d e r  n ic h t  m e h r  v o r h a n d e n e  m i t te l a l t e r 
l ic h e n  H a u w e rk e  v e r d a n k e n  ( H e id e lb e rg e r  S c h lo ß ) , —

sch a ffen , in  e in e r Z e it tie fs ten  w ir tsc h a ftlic h e n  E len d s  
u n d  see lisch e r N o t g e fa ß t u n d  m it b e w u n d e rn sw e rte r  
E n e rg ie  d u rc h g e fü h r t w u rd e . U n sere  g e g e n w ä rtig e  
L ag e  w e is t s ta rk e  Ä h n lich k e it m it je n e r  Z eit, au f, u n d  
so  so llten  w ir an  d iesem  g an z  fü r  un s zu g esch n itten en  
V orb ild  n ic h t  a c h tlo s  v o rü b e rg e h e n  u n d  d a ra u s  le rn en , 
d aß  ä u ß e re s  E le n d  von  sc h ö p fe risc h e r K u ltu r a rb e i t  
n ic h t e n tb in d e t. —

■ M erians S tich e  ze igen  u n s  die S tä d te  des a u sg e h e n 
den  M itte la lte rs  a ls  en g e , vo n  M auern  u n d  T ü rm e n  
lest- u m g ren z te  B ez irk e , in den en  a lle s  P la tz  fa n d , w as 
zum  L eben  d e r  S ta d t  g eh ö rte . E in  w e ite re r  ¡Mauer
ring- le g t  s ich  v ie lfach  um  den, in n e re n  e is te n , w enn  
s ta rk e m  W a c h s tu m  d e r  B oden  des in n eren  B ez irkes 
n ic h t  m eh r g e n ü g te , o d e r e in e  N e u s ta d t b ild e t, sieb , 
von  e in e r  b e so n d e ren  M auer u m sch lo ssen , n eb en  der 
A l t s t a d t  A m  F u ß e  e ines S ch lo sses o d e r e in e r  B u rg  
lieg en  d ie  n ic h t fre ien  S tä d te . W ä lle  u n d  B astio n en  
u m g eb en , n a c h d e m  d ie  F e u e rw a ffe  a ls  k r ie g e risc h e s  
M itte l B e d e u tu n g  g ew o n n en  h a t, d ie n o ch  u n b e b a u te n  
ä u ß e re n  S ta d tb e z irk e . A b er M auern , W ä lle  u n d  tie fe  
G räben  z iehen  e in en  sc h a r fe n  T re n n u n g ss tr ic h  zw ischen  
S ta d t  u n d  L an d . D iese  S tä d te  s in d  ab g esch lo ssen e  
k le in e  W e lten  fü r  sich , in  den en  die F re ih e it  h e rrsc h t, 
w ie  sie d am als  v e rs ta n d e n  w u rd e . D ie b u n te  S ch a r 
a u fra g e n d e r  T ü rm e  g ib t  e in e  leb en d ig  b ew eg te  U m riß 
lin ie , d ie  d as A nsehen  d e r  S ta d t  v e rs in n b ild lic h t u n d  
A u sd ru c k  e in e r  u n e rsch ö p flich en  L e b e n s k ra f t  is t. B e
h e rrsc h e n d  heb en  sich  die g ro ß en  D om e, die A n g e l
p u n k te  des g e is tig e n  L eb en s  h e ra u s ; H a n d e l u n d  W a n 
del a b e r  s treb en  zu m  M a rk tp la tz  m it dein  R a th a u s , d e r 
a ls  b e d e u te n d e  A n lag e  im m er e rk e n n b a r  is t, se i es in 
d e m  G ew irr  von  G assen  u n d  G äß ch en , d e r  ohne P la n  
g e w ach sen en  S tä d te , o d e r in den  reg e lm ä ß ig e n  S tra ß e n 
zügen , w ie sie  die a n g e le g te n  S tä d te  d e r  K o lo n isa 
tio n sg e b ie te  au fw e isen . A nsehen , g e is tig e  H a ltu n g , 
W o h ls ta n d  u n d  W e h rh a f tig k e it  lesen  w ir  a u s  d en  B il
d e rn  d ie se r S tä d te  a b , w ie  sie im A n fa n g  des X V II. 
J a h rh u n d e r te  in  den  d re iß ig jä h rig e n  K rie g  e in tra te n , 
d e r  sie z u g ru n d e  ric h te te . Man h a t  d iese  S tä d te  d ie  
b ew affn e ten  H ü te r  d e r  d eu tsch en  K u ltu r  g e n a n n t, a ls  
d ie  w ir sie  n a c h  den  S tich en  M erians v o lla u f  b eg re ifen .

H eu te , d re i J a h rh u n d e r te  s p ä te r , sc h a u e n  w ir  vom  
F lu g z e u g  a u f  d iese  v ie lfach  v e rä n d e r te n  A n lag en  h e rab , 
en td e c k e n  die B ild au fn ah m e  vo n  oben  u n d  fü h len  
sch n e ll h e ra u s , d aß  sie  u n se re r  E m p fin d u n g  u n d  A n
sc h a u u n g  s ta rk  en tg eg e n k o m m t. D iese A rt, oder 
sag en  w ir, d ie se r W u n sch , zu  seh en , d rü c k t  au s , d aß  
d ie  m en sch lich e  S ied lu n g  u n s  h e u te  e tw a s  A n d eres  b e 
d e u te t  u n d  d a ß  w ir  sie  a n d e rs  v e rs te h e n  w ollen . Uns 
is t  w ich tig , w ie  sie  m i t  d e r  U m g eb u n g  z u sam m en b än g t, 
s ich  in  die. L a n d sc h a f t h in e in se n k t, a u s  ih r  h e ra u sh e b t, 
in s ie  e in d r in g t. D iese b u ch s täb lich  im  F lu g e  g e 
w o n n en en  B ild e r s ie h t u n se r  G efühl, m it d em  sie  in 
d e r  N e u e rsc h e in u n g  „ S ü d d e u ts c h la n d  von  o b en “ in 
e rs te r  L in ie  au fg en o m m en  sein  w o llen , d u rc h  w issen 
sch a f tlich e  A u g en  an . W ir  e rk e n n e n , w as h is to risch  
g ew o rd en  u n d  im  Z e itw an d e l e rh a lte n  g eb lieb en , w as 
n eu  h in zu g ek o m m en  is t. So lä ß t  un s die G e d rä n g t
h e it v o n  A lts ta d t-K e rn e n  d ie  g e fa lle n e n  M auerzüge 
ah n e n  u n d  in  r in g fö rm ig e n  S tra ß e n  v e rfo lg e n ; a b e r  
a u ß e rh a lb , u m  die S tra ß e n , d ie  au s  d e r  S ta d t  h e ra u s 
fü h ren , la g e rn  sich  n eu e  A n sied lu rigen  u n d  sch ieben  
s ich  w e ite r  u n d  w e ite r  ins L a n d  h in e in . S ie d lu n g s
form en (H a u fe n d ö rfe r  u n d  R e ih e n d ö rfe r, B u rg a n la g e u  
u n d  H a u s ty p e n  in : ih re r  W ie d e rh o lu n g ) w e rd e n  von  
u n s  d u rc h  die u n g ew ö h n lich  s ta rk e  A n sc h a u u n g  in 
ih re r  B e d e u tu n g  e in d r in g lic h e r  e r fa ß t. D er V e rla u f 
d e r  V e rk eh rsw eg e , d ie  L ag e  d e r S ie d lu n g sp u n k te  im 
G e län d e  e rk lä re n , w ie  v o n  d e r  L a n d s c h a f t  B esitz  e r 
g riffen  w u rd e , u n d  g eb en  zug le ich  A u fsch lu ß  ü b e r 
u n se re  A b h ä n g ig k e it v o n  d e r  E rd o b e rf lä c h e  • un d  d ie  
A rt ih re s  E in flu sse s  a u f  m en sch lich e  G e s ta ltu n g e n .

D as F lu g b ild  e rw e c k t in  u n s  d as . d u m p fe  G efühl 
u n se re r  G e b u n d e n h e it an  d ie  E rd e , a b e r  d a m it v e r 
m isc h t s ich  d e r  G ed an k e  des G e b o rg e n s e in s 'u n d  d e r  
M ö g lich k e it des W irk e n s , dessen  w ir  in e in em  zu 
sam m en fa ssen d en  M aßstab  a n s ic h tig  w erd en . D ie
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Abb. 2. J e n a  i m A n f a n g  d e s  XVII. J a h r h u n d e r t s .  Aus: Das deutsche StHdtebild z. Zt. des 30jahrigen Krieges
nach Kupferstichen von Me r i a n .  Merian-Vcrlag Berlin-Xikoiassee.

H ü llen  —  in M erian ’s S tä d te n  e ine s ic h tb a re  tro tz ig e  
U m g ü rtu n g , je tz t, e ine , in n e re  F e sse l —  sin d  g e sp re n g t, 
ih re  m a te rie lle  F o rm  lo c k e r t sich  a u f  u n d  w ill die 
D u rc h d rin g u n g  m it  d e r L a n d sc h a ft. D as i s t  der 
W ech se l, d e r  n ach  3 J a h rh u n d e r te n  v o llzogen  is t. —  

M a tth äu s  M erian , d e r  e in e r  a lte n , n o ch  h eu te  in 
d e r  S chw eiz a n sä ss ig e n , B ase le r P a tr iz ie rfa m ilie  e n t
stam m te , leb te  von  1593— 1650. D ie T o p o g ra p h ie  e r 
sch ien  (neben  a n d e re n  g ro ß e n  W e rk e n , v o r  a llem  dem  
T h e a tru m  E u ro p ä e rn » )  in se inem  g ro ß e n  V e r la g  in 
F ra n k f u r t  a. M. in 30 B än d en , von  den en  d e r e rs te  
1642, d e r  le tz te  1688 h o ra u sk a m . E s  la ssen  sich , w enn  
m an so  w ill, d re i A b te ilu n g en  u n te rsc h e id e n , d ie  T o 
p o g ra p h ie n  G erm an ien s , G allien s u n d  I ta lie n s  (d iese  
im  le tzen  B a n d e , vo n  1688). N ic h t im m er s in d  die 
S tä d te  in A n sich ten  w ied e rg eg eb en , a u ch  S ta d tp lä n e  
u n d  V o g e lsc h a u b ild e r , fe rn e r  D a rs te llu n g e n  e in ze ln e r 
M onum ente  tre te n  au f. M erian  h a t  b e i L eb ze iten  die 
S tich e  a u f  G ru n d  e ig e n e r  o d e r vom  R a t  d e r  v e rs c h ie 
d en en  O rtsc h a fte n  e in g e fo rd e r te r  Sk izzen  gew öhn lich  
■selbst, en tw o rfen  u n d  v ie le  a u sg e fü h rt. W o se ine  
M eiste rh an d  s e ih s t  n ic h t e rk e n n b a r  is t, b le ib t doch 
se ih  E in flu ß  d e u tlic h  sp ü rb a r . F a s t  ein  g an zes  J a h r 
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W ü rtte m b e rg  un d

e n th a lte n  in M appe I (F ra n k e n ) W ü rtz b u rg , N ü rn b erg . 
R o ten b u rg  o. T ., H itz in g , Schw ein  fu r t :  in M appe I I  
(S achsen ) L eyp tz igy  M agdebu rg , J e n a . W eim ar. E ise 
n ach , E id e b e n ; in M appe I I I  (R hein ) M aintz, K reu tze - 
n aeh , T r ie r , B ingen u. K ö n jg ste in , C obolen tz .

D ie h u n d e r t  F lu g b ild e r  au s 
H o h enzo lle rn , d ie  P a u l S träh le , im K rieg e  F ü h re r  e in e r 
J a g d s ta f fe l,  au fgenom m en  h a t, w o llen  u n s  v o r allem  
d u rc h  ih re  S ch ö n h e it G enuß  u n d  e r s t  in  zw e ite r L inie 
B eleh ru n g  v e rsch a ffen . . D ie A u fnahm en  s in d , w ie in 
d e r  E in fü h ru n g  a n g e d e u te t is t, d ie  n ebst k u rz e n  E r 
lä u te ru n g e n  zu  den e inze lnen  B ild ern  D r. C arl U h 1 i g , 
P ro f. d e r  G eo g rap h ie  in T ü b in g en , v e r fa ß t h a t, n ich t 
zah lre ich  g e n u g  fü r e ine  zu sam m en h än g en d e  la n d e s
k u n d lich e  D a rs te llu n g , d ie  den  d id a k tis c h e n  W e r t d e r 
B ild er e r s t  g an z  zu r G e ltu n g  b rä c h te . A ber ih re  b e 
leh ren d e  W irk u n g  is t  au ch  ohne S y s te m a tik  e in d r in g 
lich  g en u g . D ie  'b ed eu ten d en  S tä d te  s in d  säm tlich  v e r
tre te n , von  S tu t tg a r t  w ird  e ine g rö ß e re  Z ahl v o n  A b 
b ild u n g en  m it E in ze lh e iten  (d ie  a b e r  a u ch  s o n s t n ich t 
feh len), geze ig t. A us g ro ß e r  H öhe e rg eb en  sich  B ilder, 
d ie  sich  d e r  L a n d k a r te  n ä h e rn , a u s  g e r in g e re r  H öhe

R a u m e in d rü c k e  un-g ew in n eu  w ir k ö rp e r lic h e  un d

M erian 'seh e  Stadt- b e to n t den G eg en sa tz  von  S ta d t  u n d  
L a n d  m it B ew u ß tse in  u n d  S to lz . W ir em pfinden  ihn 
h eu te , in  se in e r m aß lo sen  S te ig e ru n g , sch m erz lich , w eil 
w ir G ro ß s tä d te  bew ohnen , e in  B oden , au f  dem  m an 
leb t, a b e r  k e in e  W u rze ln  m eh r sch lag en  k a n n ;  u n d  so 
su ch en  w ir  n a c h  e inem  A u sg le ich . E in e  A u ssö h n u n g  
d ieses G eg en sa tze s  im  S in n e  e in e r freu d ig en  B e jah u n g , 
d ie g eg en se itig en  N u tzen  sc h a ff t, i s t  n icht, m eh r m ög
lich, se itd em  es d en  B eg riff G ro ß s ta d t g ib t, w oh l ab e r  
is t  m ög lich , ih n  bis zu  e inem  gew issen  G rad e , d. h. 
ohne  d aß  e r  jem a ls  g an z  v e rsch w in d en  w ird , a u sz u 
löschen . D er G ed an k e  d e r Ü b e rla n d p la u u n g  —  die 
A b lö su n g  g ro ß s tä d tis c h e r  R u n d b ez irk e  von  ih rem  K e rn  
a u s  w ir tsc h a ftlic h e n , so z ia lp o litisch en , s tä d te b a u lic h e n  
N o tw en d ig k e iten  —  ’ is t  e in  E rg e b n is  d ie se r E in 
s te llu n g . In  d e r  B eze ich n u n g  „ G a r te n s ta d t“  v e r r ä t  
sich  d u n k e l d ie  n e u e  S e h n su c h t n ach  d e r L a n d sc h a ft. 
Z w ar b le ib t d e r  B eg riff „ S ta d t“ u n d  b eso n d e rs  d ie  
T a tsa c h e  „ G ro ß s ta d t“  w e ite r  b e s teh en , ab e r ih re

h u n d e r t b e s ta n d  d e r b lü h en d e , von den N achkom m en  
w e ite rg e fü h rte  V e rlag , b is E o sa n d e r  von  G oethe , d e r 
d ie  le tz te  E rb in  C arlo t.ta  M aria  M erlan  eh e lich te , ihn 
d u rc h  V ersch w en d u n g  .des V erm ögens u n d  d e r b e 
d eu ten d e n  F am ilieu re ieh tü m er in w en igen  Ja h re n  zu 
g ru n d e  ric h te te . D er schon  e rw äh n te  B ra n d  von  1726 
vo llen d e te  den V erfa ll. D ie M .erian’schen  W e rk e  v e r 
sch w an d en  a llm äh lich  au s  dem  B u ch h an d e l u n d  g in g en  
in den A lle inbesitz  d e r B ib lio theken  u n d  S am m lungen  
ü b er. N ach  m anchen  A n sä tzen  der le tz ten  J a h rz e h n te  
zu  e in e r  E rn e u e ru n g  der T o p o g rap h ie , b e i denen  a b e r 
b estim m te , e in sch rän k en d e  G e s ich tsp u n k te  o b w a lte ten , 
i s t  das V o rh ab en  des M erian -V erlages in N iko lassee , 
die T o p o g ra p h ie  a llm äh lich  n e u  h e rau szu b rin g en , seh r 
zu  b eg rü ß en . M it e in igen  d e r sch ö n s ten  S tä d te 
a n s ic h te n , d a ru n te r  zw ei d e r g rö ß e ren  E in z e lb lä tte r  
(M aintz u n d  W ü rtz b u rg ) is t  d e r  A n fan g  g e m a c h t u n d  
b es ten s  g e lu n g en . E in e  u n ta d e lig e  W ied e rg ab e  ze ich 
n e t  d ie B lä tte r  au s. D ie v o rlieg en d en  d re i  M appen



Abb. 3 (oben). F r e u d e n  s t a d t .  Abb. 4 (unten). W a i b l i n g e n  v o n  K o r d o s t e n .
Aus: Faul S t r ä h l e ,  Sliddeutschland von oben. Alexander Fischer-Verlag, Tübingen.

g ew ö h n lich e r A rt, a b e r  v o n  e in e r K la rh e it, d ie  A lles a lle in  z u r  V e rm itt lu n g  e in es tie fe re n  V e rs tä n d n is se s  her-
e n ts e h le ie r t. M it d iesem  W e rk  w ird  zum  e rs te n  M ale a n g ezo g en . M anche u n g e k a n n te  S c h ö n h e it d e r  H e im a t
fü r e ine b e s tim m te  G eg en d  D e u tsc h la n d s  d a s  F lu g b ild  w ird  so  noch zu en td e c k e n , sein . —  G. W ohle'r.
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Abb. 5 (oben). B l a u f e l d e n .  Abb. G (unten). N e u f f e n  u n d  I l o h e n n e u f f e n .
Aus: Paul S t r U h l c ,  Suddeutschland von oben. Alexander Fischer-Verlag, Tübingen.
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Kann die Städtereinigung stadtwirtschaftlich nutzbringend gestaltet werden?
Von S tad tb au ra t Dr.-Ing. W o l f  in Brandenburg. (Schluß aus No. 5.J

ierm it sind w ir bei der i n n  e r  s t  ä  d t i - 
s c li e n  S c h w e m 111 k  a  n a 1 i s a  t  i o n und 
deren w irtschaftlicher B etrach tung  angelangt, 

Aus mancherlei, E rörterungen, nam entlich 
in der T agespresse, k an n  m an immer w ieder 
die Meinung V ertreten hören, als ob die 

städ tischen  Scbw em nikanaliSationsanlageh schon an sich 
eine w irtschaftlich falsche E inrich tung  darstellen. Als 
Muster von ernährungsw irtschaftlichen E ntw ässerungs
anlagen wird die T rockenstuh lw irtschaft etw a von Görlitz, 
oder da.-f sogen. ..H eidelberger-System “ und das in Holland 
nocli v iel verbreite te  „L iernur-System “ bezeichnet. Diesem 
G edankengange folgt, insbesondere Leb'creclit M i g g e  in 
seinen A usführungen „Der A usbau eines G rüngürtels der 
S tad t K iel“, (im A ufträge des M agistrats herausgegeben 
von  S tad tra t Dr.-Ing. Hahn und Leberecht, Migge. W orps
wede). Aber selbst Migge, der in dem genannten Buche 
fü r die E inführung des T rockenklosetts e in tritt, erkenn t in ' 
derselben A bhandlung an, daß die in A usführung be
griffenen A bfallsystem e der G roßstädte Dresden und Mün
chen und s e l b s t  v  o r li a  11 d  e 11 e K  a  11 a 1 i s a  t  i o 11 s - 
S y s t e m e  k e i n  g r u 11 d s ä  t  z 1 i c l i e s  H  i n  d e r  n  i s 
t' ii r  e r  n ä li r  u 11 g  s w  1 r  t s c li a  f 1 1 i c h e A u  s w e r - 
t u n g  d e r  A b  g ä  n g  e d a r s t e l l e  n. Diese oben an 
deutete Meinung ist daher irrig . Man braucht, durchaus 
n ich t unsere bestehende Schwemmkaiialisat.ion un ter dem 
Gesichtspunkt, der ernährungsw irtschaftlichen A usnutzung 
als verfehlt, zu bezeichnen, vielm ehr ist zu untersuchen, ob 
und inw iew eit sich die bestellenden System e für die 
N utzung m ehr oder w eniger günstig  verw erten  lassen.

D er G edanke, den  K a 11 a l  s c li l a  in m auszuw erten, 
ist schon ziemlich alt, w ir kennen die B estrebungen .ver
schiedener S täd te ,-au s dem K analschlam m  G a s  zu erzeu
gen. Man hat. vielfach den, G edanken erw ogen, die beim 
Fäulnisprozeß der organischen S toffe sich bildenden Me 
tlian- und andere  G ase zu verw enden. Die vom  Ingenieur 
G. S traßburger in  den  E aulräum en der K läranlage zu E r
fu rt augestellten  U ntersuchungen haben ergeben, daß. aus 
dem K lärschlam m  von einem  E inw ohner im Ja h r  3 bis 
loci™ Gas entstehen. 1 cl)m dieses Gases h a t im gereinigten 
Z ustand hei '/< R eiiiigungsverlust 8300 W ärm eeinheiten, 
was etw a 1,2*1? S teinkohle 'entspricht. D ie G ase aus Ab- 
w nssörklärschlam m  leuchten und heizen w ie Leuchtgase aus 
Kohle oder anderen Stoffen und sind gere in ig t im Geruch 
gleich. A ber der A usbau einer K läran lage  für die" Gas
fabrikation  is t m it so großen  U nkosten verknüpft, daß 
sie aus w irtschaftlichen G ründen für die m eisten S täd te  
n ich t in F rage  kom m t.

W ir haben schon un ter H darau f hingew iesen, daß 
der K lärschlam m  zusam men m it Feinm üll einen sehr 
brauchbaren und w irtschaftlich zu verarbeitenden  Menge- 
(Itinger ergibt. Es m uß zugegeben w erden, daß die B e
schaffung billiger D üngem ittel für die L andw irtschaft zu 
einer ernsten  Lebensfrage gew orden ist. A ußer dem 
Dünger, den die W irtschaft im .Viehbestand© erzeugt, muß 
der L andw irt sehr viel künstlichen Dünger kaufen. Diese 
künstlichen D üngem ittel en thalten  bekanntlich an w ert
gebenden Substanzen kali-, phosphorsäure- und sticksto ff
haltige B estandteile. Am schlechtesten ist. es m it der Be
schaffung des Phosphorsäure en thaltenden  H andelsdüngers 
bestellt. W ir sind bei diesem  D ungstoffe heute in v e r
stärk tem  Maßo auf die E infuhr vom  A uslande angew iesen, 
da unsere Thom as-Stahlerzeugung und dam it auch die 
H erstellung des als D üngem ittel verw endeten  Thomas- 
Mcliles zurückgegangen ist. A ngesichts d ieser schw ierigen 
L age und der großen Geldknappheit, is t die ü b e r  f ü l l - 
r u n g  d o s  K l  ä  r s c hl a  m me  s i n  e i n  b r a u  c li b  a  r e s  
b i l l i g e s  D ü n g e m i t t e l  e i n e s  d e r  w i c h t i g -  
s t e 11. v o l k s  w i r t s c h a f t l i c  h e  11 P r o b l e  m e d e r  
G e g  e 11 w a  r  t. D ieser w ichtigen A ufgabe haben ,sich  - v e r
schiedene E rfinder, O rganisationen und Firm en in jüngster 
Zeit gew idm et und  zw ar m it einem Erfolge, der für sehr 
viele Fälle eine s t  a  d  t  w i r  t  s c h a  f t 1 i c h e N u t  - 
z ü  11 g  s m ö g 1 i c h lt e i t d u r c  h  a u  s z u g  c w ä  h r - 
l e i s t e n  s c h e i n t .  W ir greifen einige heraus:

Das V erfahren des kürzlich  verstorbenen Prof. Dr. 
S t u t z e r  an  der L andw irtschaftlichen V ersuchsstation  in 
Bonn. E s is t  ihm, nach N otizen der T agespresse gelungen, 
durch Zusatz bestim m ter Mengen von Torf und K ali ohne 
V erw endung von W ärm e, den  rohen K lärschlam m  für 
D üngezw ecke zu verarbeiten.

Die A nalysen des D üngers, zu welchem K lärschlam m  
geringster Q ualität verw endet w urde, zeigen folgende 
günstige E rgebnisse gegenüber dem Stalldünger:

D ü n g e r  a n s  K lä r s c h la m m  S ta l ld ü n g e r
Stickstoff . . 1,(J6 v. H. 0,54 v. II.
Phosphorsäure 0,7t „ 0,25 „
Kali . . . .  1,66 „ 0,70 „

D er hohe Gehalt (24 v. II.) an fäulnisfähigen, 'o rgani
schen Stoffen zur H unnisbildung und an  Phosphorsäure 
zeugen- von der B rauchbarkeit des gew onnenen P roduktes 
für D ungzwecke. In enger G em einschaft mit Prof. S t u t 
z e r  arbeite te  Ing. M c n z l o r  der S tad t Elberfeld. Er er
zielte un ter V erwendung von  Phonolith  in gekö rn ter Form 
noch günstigere  Ergebnisse. D er Phonolith  is t ein in der 
Eifel in g rößerer Menge zu findendes und sehr billig zu be
schaffendes E ruptionsgestein  und en th ä lt 11,6 -v. H. Kali,
42,5 v. H. K ieselsäure. Der gew onnene D ünger kann in 
W ürfelform gepreß t ohne w eiteres für die Streum aschine 
verw and t werden. D a  s . M e n z 1 e r’s e li e V e r  f a  h r 011 
f i n d e t  m i t  d e m  S t  lt t. z e r ’ s c h e 11 V e r f a h r e n  
s e i n e  e r s t e  V e r w e n d u n g  b e i  d e r  g e m e i n 
s a m e n  K l ä r a n l a g e  E 1 b  0 r  f e 1 d - B a  r  m e 11. Dort 
harren m ehr als 1 Mill. cbnl aufgcstapelten  K lärschlam m es 
der V erarbeitung, sobald die baulichen A nlagen vollendet 
sind. Das V erfahren tibt eine Aktiengesellschaft, aus, an 
der auch  die S täd te  Elberfeld und B arm en beteilig t sind.

T11 derselben W eise lassen sich auch die Abfälle der 
Schlachthöfe w irtschaftlich verarbeiten . D ie Umwandlung 
der G erbereiabfälle in D üngem ittel p lan t die S tad t Neu- 
im inster in Holstein ebenfalls nach dem Stutzer-M enzler- 
sclien V erfahren. Nach den gleichen Pressem eldungen 
sollen auch die S täd te  H annover, Cassel, F rank fu rt, Biele
feld sieh m it der w irtschaftlichen A usw ertung des K lär
schlam m es für D ungstoffe zu befassen die A bsicht haben.

Eine' andere, ebenfalls in der P rax is größeren Stiles 
schon angew andte A rt der A usnutzung des K lärschlam m es 
zeigt, das V e r f a h r e n  d e r  S i l o -  u n d  R u l t u r -  
t e c h n i k  A. - G., D r e s d e n .  G rundlegende V ersuche 
fü r großbetriebliche- V erarbeitung  s täd tischer Abfälle haben 
in der D resdener K läran lage 1922/23 durch B aum garten- 
Crusius sta ttgefunden. Es handelt sich hierbei um ein 
P a ten t der D resdener Fäkal-Torf-S tudien  G. m. b. H. Nach 
diesem P a te n t vera rbe ite t auch in  K iel se it H erbst 1923 
das M usterw erk „K ieler Fäkal-Torf-D ünger A.-G.“ die 
dortigen  städtischen Abfälle zu einem hochw ertigen N a tu r
dünger. Das F ertiggu t, d e r  F ä k a l  t o r f ,  ist im Aus
sehen bestem  Humus gleich, fast geruchfrei und g u t v e r
teilbar. Das K ieler Erzeugnis kommt, m it 0,61 v. H. S tick
stoff, 0,49 v. H. Kali, 0,32 v. H. Phosphorsäure, 1,55 v. H. 
K alk  und —  die H auptsache — 13 v. H. hum usartiger 
Substanz auf den M arkt. D er F äkalto rf wird je nach Be
stim m ung darüber hinaus m it künstlichen Pflanzennähr- 
stoffen, jo nach Boden u n d ' F ruchtbedarf, angereichert und 
bildet dann einen sofort mühelos gebrauchsfertigen Voll- 
dünger, wobei der H auptw ert n ich t i n . den unm ittelbar 
pflanzennährenden Stoffen, sondern in den g r o ß e n  
M e n g e n  n ü t z l i c h e r  B a k t e r i e n  steck t, die bei 
diesem V erfahren als ß  0 (1 e n i  m p f s t c f f c dem Misch
gut, zugefilhrt worden. Nach den M itteilungen aus Kiel 
haben die seit Jah ren  m it F äka lto rf gem achten D ung
versuche alle E rw artungen  übertroffen, w as zum Teil wohl 
darauf zuviiekzuführcn ist, daß d o rt d ie  Fäkalien  n ich t als 
K lärschlam m , sondern in frischem Z ustande aus dem 
Eim er-System  zur V erw endung kommen. Als A bnehm er 
des F ertiggu ts sind in Kiel außer den E rw erbsgärtnern  
noch 32 000-K leingärtner vorhanden.

N ach einem ändern  Patent, a rb e ite t die „ D e u t s c h e  
A l l g e m e i n e  S u r o p h o s  p h a  t  A. - G.“ , B e r l i n  
(..Dasag“). Diese G esellschaft ste llt nach  dem V erfahren 
des Ziv.-lng. S t  ö t z e. 1 - Berlin einen streufähigen gu ten  . 
D ünger aus sonst fast w ertlosen A bfallstoffen her. Das 
ohne A nreicherung hergestellte  D üngem ittel, erse tz t den 
v e rro tte ten  S talldünger, m it A nreicherung durch sonstige 
künstliche: D üngem ittel, denen aber dieses Erzeugnis
durch seine bakteriologischen, h.umusbildenden Eigen
schaften  noch überlegen ist. Einem Aufsatz aus dem 
Sonderabdruck Nr. 8/9 des Jah rg . 1924 der „D eutschen 
Landw irtschaftlichen P resse“ über „Surophosphat, ein 
trockener, streubarer, neuer V olldünger aus F äkalien  und 
den sonstigen städ tischen  A bfallstoffen“ is t zu entnehm en, 
daß d r e s  e r A r t  .D ü n  g b r  f a b  r i k  a  t  io  n m i t  d e n  
g r ö ß t e n  H o f f n u n g e n  a  u s  d e n  K r e i s e  n  d e r 
L a  n d w  i r  t  s c h  a  f t  e n  t  g  e g  e n  g e s 0 h e n w i r d. 
Das V erfahren  bestellt, in der H auptsache -darin, daß die. 
Abfallstoffe durch B ehandlung m it Säuren  und  dergleichen 
keim frei gem acht w erden, und daß gleichzeitig  das leicht 
entw eichende Am m oniak gebunden w ird. H ierauf w ird  in 
F ilteran lagen  das W asser entzogen, so daß  die ehemaligen
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Abfallstoffe zusam men mit- den in. der H auptsache als 
F ilterm asse benutzten Torfm ull; — auch .städ t.-F e inm ü ll 
(Iiausmiill) —  als ein geruchloses braunes Gem enge Z u 
rückbleiben, w ährend das entzogene W asser als k lare 
keim freie F lüssigkeit aus dem F ilter abfließt und für Be
regnungs/w ecke noch nu tzbar ist. A ngeregt durch das 
Beispiel bei Posen, wo die erste  derartige Fabrik  in ein
fachster Form  errich tet wurde, haben sich inzw ischen die 
S täd te  Bromberg und  K rak au  für d ie E inrichtung dieses 
Verfahrens entschlossen. In  D eutschland h a t die wiirt- 
tomb. S tad t S c h w ä  b i s c h - G m ii n d zuerst, es un ter
nommen, an  den Bau einer solchen F abrik  in verbesserter 
technischer Form  hcranzugehen. D ie A nlage is t inzwischen 
d o rt in Betrieb genommen. E ine R eihe w eiterer deutscher 
S täd te  —  nam entlich in S tiddeutscldand — haben gleich
falls V erträg e  m it der ..D asag“ abgeschlossen.

Als v iertes Unternehm en solcher A rt erw ähne ich die 
„ V e r s u c h s s t a t i o n  AI ¡i n  c h e 11 - P  u c h h e i m“ (be
reits eingangs genannt), die den sogen, hochw ertigen 
M e n g e d ü n g e r  aus K lärschlam m  und Feinmüll in 
einem sehr einfachen V erfahren herstellt. G erade das 
letztere V erfahren scheint den großen V orzug der ein
fachen m echanischen B ehandlung und daher der beson
deren V erbilligung zu besitzen, w ährend die vorgenannten 
Patente teilw eise schw ierigere technische V orgänge und 
dam it auch V erteuerungen im Gefolge haben. Bei allen 
diesen verschiedenen A rten  aber ist der w irtschaftliche 
G esichtspunkt immer darin  zu suchen, daß in unm ittel
barer N ähe des Anfalles des Stoffes (also beim Sammel- 
b runnen oder der K läranlage) die V erarbeitung, und nicht 
allzu w eit hiervon der V erbrauch erfolgt: d e r  S c h w e r -  
p u n k  t l i e g t  b e i  d e r  E i n  s p a  r u n g  v o n T  r  a  n s - 
p o r t  k o s t e n .

Als unw irtschaftlich  ist es jedenfalls anzusehen, den 
K lärschlam m  aus dem städ tischen  Sam m elbrunnen m ittels 
des H auptpum pw erkes auf kilom eterw eite S trecken an 
einen P u n k t auf freies G elände vor die S tad t hinaus
zubefördern. wie dies beim R i  e s c 1 f e l  d b  o t  r i e b  der 
F all ist-. D i e  R i e s e l f e l d e r  h a b e n ,  - s i e  h f a s t  
d . u r c l i w o g  a l s  u n w i r t s c h a f t l i c h  e r w i e s e n ,  
jedenfalls immer dann, wenn künstliche H ebung m ittels 
Pum pen notw endig ist. D ie U nw irtschaftlichkeit liegt 
dabei sow ohl in \der A nlage der Rieselfelder als der 
n ich t genügenden A usnutzung bzw. f a l s c h e n  A u s - 
11 u t z u  11 g  d e s  A b w a s s e r s  f ü r  D u n g z w e c k e ,  
ganz abgesehen davon, daß das H inauspum pen der ständig  
anfallenden ungeheuren Schlam m engen auf so große E n t
fernungen unnötige hohe S trom kosten  verursacht. Beim 
R ieselbetrieb fällt der K lärschlam m  in einer Stelle an, wo 
er selten  w irtschaftlich  rich tig  g enu tz t w erden kann. 
Meistens besteh t lediglich die Möglichkeit, ihn an  die L and
w irte der Umgebung abzugeben zu einem Preise, der in 
keiner W eise die hohen städ t. Pum pbeförderungskosten 
auszugleiclien verm ag. Zudem versclilicken sehr bald  die 
R ieselgräben, die deshalb sehr oft gerein ig t werden 
müssen, das an die G räben anliegende R ieselgciände wird 
ü b e r  d ü n g t ,  w eshalb s c h l e c h t e r  E r t r a g  u n d  
m e i s t e n t e i l s  a u c h  E r t r a g  v o n  s c h l e c h t e r  
Q u a l i t ä t  d i e  F o l g e  i s t .  D agegen bleibt das In 
nere der einzelnen R ieselfelder ohne D üngung und na- 
nam entlich ohne W asser, so daß bei durchlässigem  Boden 
solche R ieselfelder größ ten teils ungenügende Nahrungs- 
zufuhr erhalten. Es kom m t noch hinzu, daß der Betrieb 
in der B ew irtschaftung unrentierlieh wird.

D em gegenüber ist es w i r t s c h a f t l i c h  r i e h  - 
t i g e r ,  d e n  K l ä r s c h l a m m  v o r  d e r  P u m p 
s t a t i o n  d u r c h  e i n e  m e c h a n i s c h e  K l ä r 
a n l a g e  z u r  ü  c k z u l i ä  11 c n  u n d  i n  e i n e m  d e r  
v  o r h o r  e r  w ä  h n t .  e n  V e r  w e r t u n g s v e r  f a h  r  e n 
a  n d e r  A n f a  11 s t e 11 e z u I) u n g  s t  o f f /. u v e r 
a r b e i t e n ;  w ä h r e n d  l e d i g l i c h  d a s  K l ä r 
w a s s e r  v o r  d i e  S t a d t  h i n a u s  z u  b e f ö r d e r n  
i s f.. D ieses m echanisch sta rk  vorgek lärte  A bw asser be
sitz t nach den  vorgenom m enen Üntersuehung-en immer 
noch die H aup ldungkraft der städ t. Abgänge, is t von den 
groben B estandteilen aber befreit und kann daher vor der 
S tad t auf L ändereien  verregnet, oder — wie schon er
w ähnt —  in Fischteichen w irtschaftlich  genu tz t werden. 
D iese b i o l o g i s c h e  R e i n i g u n g  vollzieht sich zw eck
m äßig in der W eise, daß das zu b e r e g n e n d e  Gelände 
teilw eise m it un terird ischen sogen. S tam m leitungen aus 
E isenröhren von etw a 80—90 mm Drclim. versehen wird. 
An deren H ydran ten  w erden sogen, „fliegende“ Feld
leitungen vom  gleichen Q uerschnitt in beliebiger R ichtung 
angeschlossen und an  diese w iederum die sogen. R egner
leitungen auf Böcken oder kan tigen  Rädern in bew eg
licher F o rm 'an g eg lied ert. Diese A rt V erregnungsanlagen

sind bereits zahlreich in Verwendung, so nam entlich int 
Anschluß an das Rieselfeld Breslau und M agdeburg und 
insbesondere bei der dezentralisierten  E ntw ässerungs
anlage in Brandenburg-W ilhelmshof (vgl. P lan  Abb. 1 in 
Nr. 5). Boi der letzteren Anlage, die von einer auf w irt
schaftlicher Basis aufgebauten G. m. b. H. betrieben wird, 
ist- die R entabilität im Gegensatz zum B randenburger 
R ieselfeldbetrieb dadurch gew ährleistet, daß in der H aup t
sache n ich t L andw irtschaft sondern i n t e n s i v e  G ä r  t - 
n e r e i k u 11 u r ausgeübt wird. l)ic  landw irtschaftlichen 
Erfolge sind hier in der E rtragste igerung  derart, daß  auf 
einen Morgen mit Beregnung versehenen Landes z. Zt. 
durchschnittlich 700 bis 1000 GM. B ru tto -E rtrag  hcraus- 
geholt werden. Es handelt sich dabei um ausgedehnte 
Erdbeer-, Tomaten-, Gurken-, F rühkartoffel- und K ohl
ku lturen  in zwei- bis dreifachen Jah resern ten . Das 
System  der B eregnungsanlage ist. d o rt ausgeführt von  der 
„H  y  d o r “ - G e s o 11 s c h a  f t  - B e r 1 i n  nach der B auart 
des „Plioenix“-GroßfeIdregners.

W ährend die A rt der W assergewinnurig und der 
W assertörderung durch Feldleitung bei allen Beregnungs
system en grundsätzlich dieselbe ist, sind seit der ersten 
Regenkarrt) von Nolting, die vo r etw a 20 Jahren  auf- 
tauchte, außer der „H ydor-A nlage“ eine ganze Anzahl von 
R egnerbauarten auf dem M arkte erschienen. B ehauptet 
und in zahlreichen A usführungen bew ährt haben sich die 
B auart K rause der M annesmann-Röhrenwerke,' die beiden 
B auarten der Ilydor-G eseilschaft in Berlin-Martendorf und 
diejenigen von Lanninger in F ran k fu rt a. M.-Rödelheim.

D er durch die G eräte und ihre Bedienung verursachte 
F lurschaden ist erfahrungsgem äß unbedeutend; die Ernte- 

■ Steigerung durch B eregnung b e träg t nach zahlreichen E r
m ittlungen durchschnittl. 40 v. H. und kann in beson
ders trockenen Jah ren  m ehrere hundert vom H undert e r
reichen. Leichtere Böden in trockeneren Lagen sind na
türlich für B elegung besonders dankbar.

E s wird m it R echt eingewendet, daß vielfach die 
Bodenbeschaff enheit ein solches V erregnen städtischer Alt
w asser auf w irtschaftlicher G rundlage nicht z u lä ß t Diesem 
U mstande wird R echnung getragen durch die zweite Art 
der biologischen w irtschaftlichen R einigung der Abwässer 
m ittels der schon w iederholt erw ähnten F i s c h t e i c h e .  
D iese Fischteiche können nach den bisherigen Erfahrungen 
m it den  A bwässern von  2—3000 Personen auf 1 H ektar be
schickt w erden, w ährend man für Rieselfelder im allge
meinen die Abwässer von 250 Personen als M ittelbelastung 
je H ek tar annimmt. F ischteiche besitzen u. a. den großen 
Vorzug, daß ihr Betrieb sehr anpassungsfähig ist; wenn 
genügende Mengen Reinw asser (Fluß wasser. Bachwasser 
und dgl.) zur V erfügung stehen, dürfen die bis zur Ma
xim albelastung 'zuzuführenden Schmutzwasserm engen sehr 
verschieden sein. S t e h t  a l s o  R e i n w a s s e r  u n d  
z w a  r i n  e i n e  r  3 — 5 f a  e b e n  M e n g e  d e s  
S c h  m u t z  w a s s e r s  z u r  V e r f ü g u n g ,  s o  i s t .  d e r  
F i s c h t e i c h  d i e  b . e s t e  A u s g  1 e i c h s i n 0 g l i c h -  
k  e i t  z u r  A u f n a h m e  d e r  z u  g e w i s s e n  Z e l t e  n 
n i c h t -  a u f  a n d e r e  W e i s e  n u t z b r i n g e n d e n  
A b w a s  s e r  m e n g  e n . Solche Fischteiche können auf 
lehmigem und sandigem  Boden und jedem  Ödlandboden 
angelegt werden, selbst K iesboden is t geeignet, d a  die 
entstehenden W assergew ächse und D iatom eenschichten 
sehr schnell eine genügende D ichtung herbeiführon.

Nachdem der verstorbene Professor Dr. JI o f e r in 
München zuerst V ersuche mit. A bwasser-Fischteichen er
folgreich (in Straßburg) angestellt hat, w urden in den 
letzten Jah ren  un ter L eitung  des jetzigen V orstandes der 
S taatlichen A bw asserstation in München, Professor 
Dr. G r a f ,  die großen Abwasser-Fischteichanlagen. in Arn
berg und a u f . dem T ruppenübungsplatz G rafenw öhr, sowie 
Anlagen in K itzingen und Zerzabelshof ausgeführt. Auch 
bei Berlin w urde kürzlich eine ähnliche größere Anlage 
von der S tad t Spandau errichtet. Die B esetzung der F isch
teiche erfolgt in der H auptsache m it K arpfen und Schleien,
u. Umsti auch m it Regenbogenforellen.

Die Auffassung, daß die F ische F äkalien  verzehren, 
ist irrig.- Sie nähren sieli vielm ehr von einer Kleinlebe- 
w elt, die in einer Unzahl von niedrigen oder höher organ- 
sierten  Lebewesen in den Teichen au ftritt und die bio
logische R einigung des W assers bew irkt. Das G rund
gesetz der Selbstreinigung des Abwassers in Fischteichen 
ist darin  begründet, daß die B akterien, die im Boden, in 
d e r  L uft und in jedem W assertropfen in unzähliger Menge 
vorhanden sind, die E iw eißstoffe und K ohlenhydrate der 
organischen Stoffe und F e tte  abbauen. D ie B akterien 
dienen den niedrigsten einzelligen Tieren, w ie Protozoen 
(Infusorien) zur Nahrung, diese w iederum höher organi
sierten  Lebewesen, wie W ürm ern, K rebsen, Insektenlarven,
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Schnecken usw. Die n iederen T iere w erden dann von 
den höheren gefressen bis h inauf zum Fisch und Vogel 
(Ente), die dann w ieder über den Menschen den K reislauf 
der organischen Substanz eröffnen müssen.

D i e  p e l b s t r e i n i g u n g  d e s  W a s s e r s  ist .  
a l s o  e i n  b i o l o g i s c h e r  P r o z e ß . ,  d e r  d e n  
g ü n s t i g s t e n  W i r k u n g s g r a d  d a  z e i g t ;  w o  
d i e  g r ö ß t e  Z a h l  v o n  T i e r e n  u n d  P f l a n z e n  
m i t .  W a s s e r  u n d  S a u e r s t o f f  i n  B e r  ii h  r u n g 
k o m m t ,  a l s o  n i c h t  i m  s c l i n e l l f i i e ß e n d e n  
S t r o m ,  s o n d e r n  i m  s t e h e n d e n ,  o d e r  s e h r  
l a n g s a m  f l i e ß e n d e n ,  f l a c h e n ,  s e i c h t e n  
G e w i i s s  e r ,  d.  h.  i m  A b w a s s e r -  F' i  s e h t  e i  c h.

Das A blaufw asser aus den Teichen is t völlig frei von 
Schlamm und Sinkstoffen, prak tisch  fäulnisunfähig und 
dem 'Bachwässer ähnlich.

D ie F ischteiche w erden im April besetzt. Die Fische 
bleiben bis e tw a O ktober zur M ästung in den Teichen. 
Im W inter sind die Teiche unbesetzt, nehm en aber das 
gesam te Abwasser auf, wobei die K leinlebew elt von  den 
zugeführten N ährstoffen  lebt, um dann im F rüh jah r den 
Fischen als w illkom m ene N ahrung  zu dienen. Daneben 
ist es aber vorteilhaft, im W in ter das K lärw asser zu Be
w ässerungszw ecken zu verw enden. Ebenso kann  m an auch 
im Som m er zeitweise A bw asser verregnen, d a  der F isch
teichbetrieb  auch m it zugefiihrtem  R einw asser gew isse Zeit 
w irtschaftlich au frech tcrhalten  w erden Kanin.

N euerdings wird in B ergedorf bei H am burg m it Erfolg 
das V erdiinnungsw asser der Fischteiche durch künstlich 
biologisch gereinigtes S chm utzw asser e rs e tz t . ' —

B e h l  u ß b e m e r k u n g :  V erfasser m acht den V or
schlag, eine s t ä n d i g e  K o m m i s s i o n  f ü r  d i e  
B e a r b e i t  u n g  d e s  g  o s ä n u e n  S t ä d  t  e r  e i n  i - 
g u n g s g e  b i  e t e s  i n  d e r  „ V e r e i n i g u n g  d o r  
t e c h n i s c h e n  V e r t r e t e r  d e u t s c h e r  S t ä d t e ! “ 
zu bilden, mit A nschluß an die g leichartige Kommission 
des V. D. J., Abt. „Technik in der L andw irtschaft“.

Die A usführungen fassen sich w ie folgt zusammen:

Vermischtes.
Die Ableilung Städtebau des „Nederlandsch Instituut 

voor Volkshuisvesting en Stedebouw“ hie lt am 15. Novbr. 
in A m s t e r d a m  eine V ersam m lung ab, die zeitlich nach 
dem in ternationalen  S täd tebaukongreß  vom Ju li die erste 
w ar; auch gegenständlich schloß sie sich durch  W ieder
aufnahm e der B ehandlung des Gebiets „ Ü b e r l a n d 
p l a n u n g “ , an diesen an. Ih r w esentlicher Zweck w ar 
denn auch, über die zur F örderung  und V erw irklichung 
des G edankens der regionalen  A usbreitungspläne erforder
lichen M aßnahmen K larheit zu schaffen.

Ir. B a k k e r s c b u t ,  Mr. v a n  P  o e 1 j e und  H. 
C 1 e y  n e r t  gaben kurze Ü bersichten über ih re  Berichte, 
d ie dem K ongreß Vorgelegen .h a tte n . Der erste  Sprecher 
betonte nochm als die N otw endigkeit von Überland- 
planungcn als Folge der s ta rken  Bevölkerungszunahm e, der 
K onzentration  der B evölkerung in den S tädten , des An
w achsens der Randgem einden, der Zunahme des V erkehrs. 
E r bezeichnete als die Gebiete, die dringender Behandlung 
bedürfen: A m sterdam  und Umgebung, den  W esten der P ro 
vinz Süd-Holland (Gebiet der S täd te  R o tterdam -D en Haag) 
das Gebiet von U trecht-A rnheim  und das Industrieland 
Süd-Limburg. Als w esentliche G egenstände der P lanung 
bezeichnete er die Sorge für V erkehrsm ittel und -Möglich
keiten und die Sorge für die V erteilung der Bebauung. 
Schw ierig erscheint ihm die B eantw ortung der F rage: W ie 
wird ein Ü berlandplan vorbereitet, wie durchgeführt? Ein 
gem einsam es freiwilliges Zusam m enarbeiten der. S täd te  und 
Gemeinden m iteinander erscheint um so schw ieriger je 
mehr die Arbeit, vom Samm eln der U nterlagen zur A us
arbeitung  eines P lanes und zur D urchführung fortschreitet.

Mr. van Poelje, der die vcrw altungstechnische Seite 
der F rage behandelte, fühlte bei seinem B ericht zum in te r
nationalen K ongreß die g roße Schw ierigkeit, sich an  die 
A ngehörigen verschiedener 'S taa ten  mit, verschiedenartigen 
G esetzgebungen w enden zu m üssen; nunm ehr kann  er e in 
gehender die holländischen Z ustände berücksichtigen. Man 
habe auf England gew iesen, auf die dort schon zahlreich 
bestellenden, regionalen P läne und auf die E rk lärungen  der 
englischen K ongreßteilnehm er, daß sie ihre Erfolge frei
w illiger Zusam m enarbeit verdanken. H iergegen sei einzu
wenden. daß die englische Gemeinde stä rk er von den 
Ministerien unm ittelbar abhängig  sei und daß m an daher 
von der R egierung die A blehnung von P länen  erw irken 
könne, die aus dem von der zusam m enarbeitenden Gruppe 
gew ünschten  R ahm en fallen. Es kom m t daher für H olland 
m it tatsäch lich  selbständigeren G em eindeverw altungen ein 
freiw illiges Zusam m enarbeiten n ich t in F rage. Auch das

I. S t r a ß e n r c i n 1 g  u n g.
Die Straßenreinigung soll zur Erlangung besserer Wirt

schaftlichkeit obligatorisch für das gesamte Stadtgebiet sein.
2. Die Handhabung der Straßenreinigung wird zweckmäßig 

mit der Handhabung des Fcuerlöschdicnstes (ständigo Fetter- 
lösch-Bereitschaft) verbunden.

ß. Das Straßenreinigungsprodukt ist für Düngerzwecke in 
Gärtnereien (Schrebergärten und dgl.) in sachgemäßem Kompost- 
verfahren .nützlich zu machen.

II. Mü l l  6:e s e i t i g  u n g.
1. Die Müllverbrenming hat sieh selbst auf den technisch 

mustergültigen Anlagen wirtschaftlich noch nicht bewährt.
2. Die Verwendung des Mülls zu Aufschüttungen ist zwar 

eine sehr einfache, aber wirtschaftlich nur eine sehr bedingte 
Venvertungsmethode.

3. Die Verwertung des Mülls (Feinmüll) zu DUngcrzwecken 
erscheint nach den bisherigen Versuchen ein günstiges wirt
schaftliches Ergebnis zu verbürgen.

III. K a n a l i s a t i o n .  0
1. Die wirtschaftliche Form der Entwässerung in Anlage und 

Betrieb bei rein ländlichen Siedlungen in offener Bauweise ist 
die Ansammlung sämtlicher Abfallstoffe in Hausgruben zum 
Zwecke der Verwertung auf dem Hausgrundstüek (mindestens 
3—400 qm Gartenland für jede Wohnung).

2. Bei Vorortsiedlungen in Reihen- und Gruppenbauwcisc 
empfiehlt sich die Anlage einer Sclnveminkanalisation im Innern 
des Sicdlungsgartenblocks (Pachtgelände) als dezentralisiertes 
Kanalisationssytem mit Verwertung des Klärschlammes zu 
DUngcrzwecken und gleichzeitiger Verwendung des! geklärten 
Abwassers zur Verregnung auf die Sicdlungsgärteu, oder aucli 
zur Verwendung in Fischteichen. Entsprechende Geländegestaltung 
und Bodenbeschaffenheit ist hierfür die Voraussetzung (in 
Ausführung begriffen bol der Siedlung Brandenburg-Görden und 
zur Ausführung geplant in Freiburg i. Br.).

3. Bei der iimerstädtischen Zentralkanalisationsanlage haben 
sich die Versuche der Gasgewinnung aus Klärschlamm, sowie 
die Rieselfelder wirtschaftlich n i c h t  bewährt. Die neueren 
Untersuchungen weisen den Weg der Verwendung von Klär
schlamm im Verein mit Feinmüll zu Mengcdünger für Landwirt
schaft und Gärtnerei einerseits, sowie den Weg der biologi
schen Nachklärung mittels Verregnung der vorgeklärten Ab
wässer auf Gärtnereigclände bzw. Anlage von Fischteichen mit 
Fisch- und Entenzucht andererseits. —

niederländische W ohnungsgesclz. in dem von E rw eite
rungsplänen gesprochen wird, b ietet keine H andhabe, da 
es sieh nun n ich t um städ tische P läne und  im besten 
Falle am  deren  A neinanderfügung handelt. E s handelt sich 
heu te  um eine neue A rt von P länen  m it neuen Zielen. Man 
muß also zu ih rer D urchführung notw endigerw eise zur 
Schaffung eines neuen V envaltungskörpers kommen, der 
keinen privatrech tlichen  C harak ter tragen  darf, sondern der 
m it obrigkeitlichen Befugnissen au sges ta tte t sein muß. 
Sprecher h ä lt h ierfür Z w eckverbände als geeignet, die .den 
S täd ten  und Gemeinden übergeordnet, von  den P rov inzia l
verw altungen Unabhängig sind und ihrerseits einem R at 
unterstehen, d e r  selbst, w ieder unm itte lbar der K rone u n te r
ste llt ist. D ieser R a t bearbeite t diejenigen Fragen, d ie das 
ganze Land angelten, und  beaufsichtig t d ie  V erbände und 
deren A rbeit für die E inzelgebiete.

D er d ritte  Sprecher behandelte die N otw endigkeit der 
Schaffung von N aturflächenplänen.

Bei der B esprechung dieser B erich te  wies Dr. B l o e -  
n i o r s ,  der Bürgerm eister von  R heden bei A rnheim  an  dev 
Iland  von Beispielen darau f hin, daß auch die kleineren 
Gemeinden an Ü berlandplanungen In teresse haben. E r be
sprach m ehrere M aßnahmen, so die beabsichtigte Führung 
der H auptverkehrsstraße, an  der A rnheim  liegt, die Lage 
der bei Arnheim geplanten  Brücke über den R yn, die V er
teilung der Industrieflächen, wie sie dort, in A ussicht ge
nom m en ist, die alle in ihrem  Z uschnitt auf die große 
S tad t erkennen lassen, daß auch den kleineren  O rten durch 
G esam tpläne von  höherer Stelle ged ien t sein wird.

K o p p l e r -  A m sterdam  betonte, daß cs nö tig  sei, 
A rbeitsbereich und Befugnisse der Z w eckverbände festzu
stellen und ihre Zusam m ensetzung zu regeln.

Das Ergebnis der S itzung w ar die Festste llung  der 
N otw endigkeit, sich die M itarbeit der S tad t- und L and
gem einden zu sichern, w eshalb m an beschloß, gemeinsam 
m it der V ereinigung n iederländischer Gemeinden einb 
Studienkom m ission zu w ählen, welche d ie  zur E rlangung 
einer gesetzlichen R egelung erforderlichen M aßnahmen 
feststellen  s o l l .—  W . Sch.-Den H aag.
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