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vomWasserbauinspektor Ii lelunet in Spandau
Schluß aus Nr. 35 Seite 181

We ite re  g ro ß e  B e d e u tu n g  h a t t e n  die M üh len d äm m e als  
S t r a ß e n  über  die F lü s s e  u n d  durch  die u nw egsam en  

N iederung en .  D e r  M ühle ndam m  in  Berl in  s te l l t  die V e rb in d u n g  
des hohen  B a rn im  und des hohen  T e l tow  an  der  sch m ä ls te n  

S te l le  des W a rs c h a u -B e r l in e r  T a le s  her.  D ie ä l te s te  vom Süd en  
z u r  O s tsee  fü h ren d e  H a n d e ls s t ra ß e ,  dio s ich von O d erb e rg  an des 
W a ss e rw e g e s  bediente ,  f ü h r t  ü b e r  ihn  h inw eg. D e r  S p a n d au e r  
D a m m  fü h r te  vom  H a v e l la n d  am a l te n  Sch loß  Z pandow e ,  das 
j e t z t  noch du rch  den a l ten  B u rg fr ie d ,  den J u l i u s t u r m ,  g e k e n n 
ze ichne t  w ird ,  vorbei in den B arn im . I n  B ra n d e n b u r g  ve rband  
der  D am m  Z au c h e  u n d  H av e l lan d ,  in R a th en o w  das H ave l la nd  
m i t  de r  A l tm a r k  u n d  dem E r z s t i f t  M ag d eb u rg .  D ie se  U eber-  
gän g o  w a re n  in  K r ie g s -  und F r ie d e n s z e i te n  g le ich  w ic h t ig  und 
b ra c h te n  den be treffenden O r ten  re ich e  H a ndo lsge legen he i ten .

U e b e r  die tech n isch e  A u s f ü h r u n g  d ieser  D u rc h d ä m m u n g e n  
ist- n u r  w e n ig  b e k an n t ,  weil diese E rb sc h a f te n  v e rg a n g e n e r  
Z e i ten  noch h eu te  m e is t  im G ru n d e  s tecken .  U e b e r  den B e r 
l ine r  M ü h lc nd am m  w u rd e  bei den U m b a u te n  des le tz te n  J a h r 
z e h n ts  b e r ich te t ,  daß  dio u n te r s t e  L a g o  a u s  k rä f t ig e n ,  langen, 
q u e r  zum  S tro m  v e r le g ten  B a u m s tä m m e n  b e s tan d ;  d a ra u f  r u h te n  
B irk en fasch in en  u n d  d a ra u f  w ie de rum  B au m s täm m e.

Z u r  B a u z e i t  w a r  d a s  L a n d  s e lb s tv e r s tän d l ic h  noch n ic h t  in 
in te n s iv e r  B e w ir ts c h a f tu n g ,  es w a r  d a ru m  die E r r i c h t u n g  eines 
S ta u e s  gew iß  n ic h t  so e in sch ne idend  wie heu te .  Im m erhin  m u ß  
m an e r s ta u n e n  ü ber  die w e i tv e rb re i t e te  W a s s e r n u tz u n g  gleich 
zu B eg inn  der  g e sc h ic h t l ic h en  Zeit .  A b e r  auch die Grolle e in 
ze lner  W e r k e  l ä ß t  s ieh  m i t  d e r  u n s e re r  h e u t ig e n  g ro ß e n  W a s s e r 
an lag en  wohl messen. Z w a r  s ind  die S ta u h ö h e n  n ic h t  zu v e r 
g le ichen  m i t  denen n e u e re r  T a lsp e r ren ,  sio w e rd en  wohl n irg en d s  
3 in e r re ic h t  h a b en ;  ab e r  die L ä n g e  der  D äm m e i s t  vielfach 
eine g a n z  e rheb liche ,  sie i s t  be ispie lsw eise  fü r  S p an d au  auf  
3 k m ,  fü r  B ra n d e n b u r g  a u f  3,5 k'm u n d  für  R a th en o w  a u f  
1,5 km zu schä tzen .  A ehn l ich  lan g e  M ü h le n däm m e finden sich 
in N e u -B ra n d e n b u rg ,  R os to ck  u n d  a n  vielen an d eren  O r ten .  
E benso  s ind  au ch  dio S tau flächen  g a n z  e rheb liche  g e w esen :  in 
S p a n d a u  e tw a  8 q k m ,  in B e r l in  30 b is  40 qkm  und  in 
B ra n d e n b u r g  e tw a  100 q km ; und  die M asse  des au fgesp e ich er ten  
W a s s e r s  k a n n  fü r  B ra n d e n b u rg  zu 100 Millionen cbm a n g e 
nom m en werden.

U n se re  K e n n tn i s  de r  S tau v o r sc h r i f t e n  in  der  M ark  re ic h t  
n ic h t  ü b e r  das  18. J a h r h u n d e r t  h in au s .  I n  h o ch k u l t iv ie r te n  
G egend en  ha b en  sie ab e r  s ich e r  s e i t  a l t e r s  b e s tan den .  So sind 
beisp ie lsw eise  in  L ü b e c k  F e s t s e tz u n g e n  ü be r  die S tau z ie le  von 
1291 und  1308 b e k an n t .  D o ch  w ü rd e  ein n äh e re s  E in geh en  
h ie ra u f  h ie r  zu w e i t  führen.

F ra g e n  w ir  uns  n un ,  wie s ich die S c h iffa h r t  m i t  den d urch  
die M ühldäm m o geschaffenen H in d e rn is se n  abgefunden  ha t .

D a ß  die S law en an d e r  O s tsee  eine s e h r  leb haf te  Schiffahrt, 
g e h a b t  haben ,  i s t  schon  a u sg o fü h r t  w orden. M an d a r f  als 
s iche r  an nehm en ,  daß au c h  die B innen flü sse  v o n  ih n e n  be fah ren  
w u rd en .  A u ch  dio D eu tschen  hab en  h ie r  von  A nb eg in n  Schiff
f a h r t  be trieben. W e n n  au ch  die ä l te re n  N ach r ich te n  n u r  s p ä r 
lich sind,  so s ind  doch einzelne F a h r t e n  a u f  der  E lbe  im 10. 
und  11. J a h r h u n d e r t  v e rb ü rg t .  S e i t  A n fa n g  des 12. J a h r 
h u n d e r t s  s ind  eine R eihe  von E lbzö llen  b e k an n t ,  u nd  1127 ließ 
B ischof  O t to  von B a m b e rg  W a r e n ,  die e r  a u f  d e r  M esse in  H a lle  
g e k a u f t  h a t te ,  zu Schiffe au f  d e r  Saa le ,  E lbe  u n d  H a ve l  und 
d a nn  w e i te r  zu L a n d e  n ach  P o m m e rn  ve rfah ren .  Im  13. bis 
15. J a h r h u n d e r t  \yird eine g ro ß e  R eihe  von F lü s s e n  und  B ächen  
a ls  schiffbar  bezeichnet ,  dio h e u te  zu m  Teil n ic h t  e inm al einen 
F isch e rk ah n  t r a g e n  können.

A ll  diese S ch iffah r t  h ä t t e  n u r  d u rc h  U m lad o n  von Schiff 
zu Schiff  a u f r e c h te rh a l t e n  w e rd en  können ,  w enn bei den M ü h le n 
däm m en  ke ine  beson deren  S ch iffak r tsan lag o n  v o rh an d o n  gew esen  
w ären .  So w orden  au ch  e in ige  U rk u n d e n ,  die von e in er  Schiff
f a h r t  zw ischen dom M ü h len d am m  von F ü r s te n w a ld e  und B erl in  
(1298) oder  „ober vnsem e D a m m e  zu S p a n d o “ (1399) sprechen , 
fä lschlich  so au sg e leg t ,  daß die Schiffe die M ühle n däm m e n ic h t  
h ä t t e n  übe rw ind e n  können .  D iese  b i lde ten  v ie lm eh r  n u r  die 
n a tü r l ic h e  u nd  g eb räu ch l ich e  A b g re n z u n g  von  F lu ß s t r e c k o n  — 
au ch  fü r  die F isch e re i :  so haben  z. B . die T iefw erderscl ien  
K ie tz e r  noch h e u te  dio F isch e re i  zw ischen dem B e r l in e r  und 
B ra n d e n b u r g e r  M ü h le n d am m , die B ra n d e n b u r g e r  F i s c h e r  dio 
zw ischen  dein d o r t ig e n  und  dem R a th en o w e r .

A ls  e in fachs tes  M i t te l  z u r  U e b e rw in d u n g  eines S t a u e s  s ind  
so g en an n te  S ta u a r c h e n  oder S ta u se h le u se n  b e k a n n t  u n d  noch 
h e u te  vielfach im  G eb rau ch  — so be isp ie lsw eise  bei W e s e n b e rg  
in  d e r  m eck len b u rg isch en  H a v e l  (Abb. 388  S e ite  192) und  bei 
S p an d au  im N iedern eu en d o rfe r  K a n a l  (die D a m m arch e)  (A b b .389). 
A ehnlicho  B a u w e rk e  n u n  m u ß  m a n  s e h r  bald  nach E rb a u u n g  de r  
M ühlen d äm m e h e rg e s te l l t  haben, bew egliche  W eh re ,  dio, schnell  
geöffnet, eine F l u t  du rch  einen G rab en  r in n e n  ließen, a u f  de r  
d ann  die Schiffe, die sich v o rh e r  v ie l le ich t  ober- und  u n te rh a lb  
g e sam m e l t  h a t t e n ,  v e rk e h ren  ko n n ten .  W a r e n  die Schiffe d u r c h 
g e lassen ,  so wurdo  das W e h r  wieder gesch lossen . Solche B a u 
w erk e  n a n n te  m a n  im M it te la l te r  in der  M ark  „ F l u t r i n n e n “ .

A ls  eine solche S ta u a rc h e ,  a lso  als  S ch iffah r ts r in n e ,  i s t  das 
„cana le  fluuium quod vu lg a r i  nom ine F lu t t r e n n e  a p p e l l a tu r “ 
anzusehen ,  das  zu e r r i c h te n  d e r  S t a d t  S p a nd au ,  w ie oben e r 
w ä h n t ,  1232 zugle ich  m i t  der  V e r le ih u n g  b ra n d en b u rg isc h e n
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Abb. 389. Dammarche bei Spamlau 
(eigene Aufnahme)

R e ch te s  g e s t a t t e t  w urd e .  D a ß  d iese R in ne  n i c h t  n u r  eine E n t 
w ä sse ru n g s r in n e ,  wie m a n  b ish e r  a l lg em ein  an n ah m ,  sondern  
au ch  o der  g a r  h a u p tsä ch l ic h  a ls  S ch iffah r tsg rab en  e r b a u t  wurde ,  
g e h t  m ir  d a ra u s  k l a r  h e rv o r ,  daß  die B ü r g e r  S p a n d au s  zug le ich  
„ im m u n es  s u p e r  Teoloneo i n  e o d e m  f l u u i o  ex ig en d o “ e r k lä r t  
w erd en .  D iese  F lu t r in n e  i s t  in  dem  j e t z t  K ö rn e rsc h en  M ü h l
g r a b e n  zu suchen. W i r  h ö ren  von ih r  n ic h ts  w ieder  b is  zum 
J a h r e  1450, wo de r  K u r f ü r s t  befiehlt:  „ i tem  to  g e denk en  d a t  
m an  m i t  on —  n äm lich  den S tä d te r n  —  r e d e t  vm m e die fry 
A rck e  d a t  sie die n ic h t  v p th ien ,  w a n u s  on g e l ü s t . “

E benso  w ird  in B ra n d e n b u r g  1821, also ba ld  nach  A n lago  
d e r  M ühlen, eine F lu t r in n e  d a se lb s t  e r w ä h n t :  „A v e rcn s  welch 
b u r g e r  uz dor a lden  s t a t  u c r t  d u rc h  dio vu lz rennen ,  die sal 
daz se lue  tu n ,  daz di uz der  n igen  s t a t  t u n :  h e te  a u e r  d ie  aide 
s t a d t  zu ih re s  se lues  ge b uw e  i te sw az  zu vorenne, daz sal  m a n  
g u te n  willen lazen v a re n  v r i . “ D iese  A n la g e  k e h r t  1324 und 
1420 w ieder  a ls  „ff lu fronno“ , 1454 als  „R ö n n y n g c“ und 1455 
als  „ a rc hen  vnd  sch if fa r t“ wiedor. Sie lag  vor  dem Annent.or im 
J a k o b sg ra b o n ,  wo j e t z t  noch die B ra u s e b rü c k e  an  den F a l l  des 
W a s s e r s  e r in n e r t .  V o r  60 J a h r e n  (bis  1846) s tan d  d o r t  noch 
die B ra u se a rch e ,  also d ie  a l t e  A n lage ,  die j e t z t  in  den Z u g  der  
E isenbahn  v e r l e g t  ist.

Von B e r l in  e r w ä h n t  das b ish e r  noch n ic h t  ve röffentlichte  
C ölner  S ta d tsc h re ib e rb u c h  von 1482 eine F r e i a r c h e ,  bei de r  
die S t a d t  eine F isch e re i  besaß.  16 J a h r e  s p ä t e r  b e sc h w e r t  
sich  F r ie d r ic h  II.  w ie in S p an d au  bei den B ü rg e rm e is te rn  und 
R a tm an n o n  v n s e r  s t e t e  B er l in  u n d  Coln „daß  ih r  v n s e re  A rc h e  
ohn v n s e r  u nd  derse lben  v n s e r  A m p t le u te  willen  v n d  v o lb or t  
offgezogen h abe t ,  so v n s  fa s t  Sch ad en  in b r in g t  und v n s  von 
E u ch  v e r f rö m b d e t“ . H ierbei  i s t  zu bem erken ,  daß  in B er l in  
also au ch  de r  Sch iffsdurch laß  k u r fü r s t l i c h  w a r  w ie  die M ühlen , 
w ä h re n d  sie an  den an deren  O r te n  von A n b eg in n  in den H ä n d en  
der  S t ä d te  w aren. Im  J a h r e  1527 h e iß t  
die A n lag e  ebenfalls  w iederum  „freye 
A r c h “ . D ie A rch e  l a g  v o r  d e r  S t a d t 
m a u e r  neben  de r  je tz ig e n  Sch leuse  oder, 
wie- e rw ä h n t ,  an  de r  Ju n g fe rn b rü c k e .

Von R a th en o w  haben  w ir  au s  1288 
schon  g e seh en ,  daß das fossa tum  n ic h t  
v e rb a u t  w erd en  solle, wie es he iß t ,  um 
den „d eeu rsu s  o b u le“, den A b la u f  der 
H a ve l  n ic h t  zu beh indern .  H ie ru n te r  is t ,  
wie bei den an d eren  S tä d ten ,  das  A b 
r in n e n  zu ve rs teh en ,  bei dem die B e 
fa h ru n g  des G rab ens  möglich  wurde.
S p ä te r  finden w ir  den Graben  a ls  f lu t
ren n e  oder F lu t ro n n e  (1335 — 1351), als 
S c h u tg ra b e n  (154S), das  i s t  der  durch  
Sehiitzon v e rsch l ieß b a re  Graben, und  als  
„ S ta d tg r a b e  unnd  S ch i f fa r t“ wieder.

In  allen F ä l le n  h a t t e  m an  also für  
dio Sch iffah r t  einen besonderen  G rab en  
an g e leg t ,  der  den eigentl ichen S ta u  in 
w e i tem  B ogen  um g in g .  D a d u rch  w u rd e  
das  Gefälle im K a n a l  n ach  Oeffnung 
de r  F lu t r in n e  g e m i ld e r t  u n d  die Ge
fahren  für Schiff, U fe r  u n d  B a uw erk e  
v e r r in g e r t .

Gleiche F lu t r in n e n  w erd en  in de r  U c k e r  bei P a s e w a lk  und 
N e dam , die d e r  S t a d t  P re n z la u  g e h ö r ten ,  und  in  d e r  S tep en i tz  
bei P e r le b e r g  g e n an n t .  In  W o l te r sd o r f  bei B er l in  i s t  noch im 
J a h r e  1550 ein eb enso lches  B a u w e rk  neu  e r r i c h te t  worden.

T ab elle  IV
A elleste Sclilflivlirtsanlagen in der Mark 

(F lu tr in n e, F lu lnrche, F reiarclie)
J  a h r F lu ß O r t
1282 H a v e l ....................... Spandau
1282 U c k e r ....................... Pasewalk u. Nedam
1288 H a v e l ....................... Rathenow
1807 Stepenitz . . . . Perloberg
1321 H a v e l ....................... Brandenburg
1432 S p r e o ....................... Berlin

Abb. 390. Aus dem Sklzzcnbueke Lionardo da Vincis 
(aus: Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaus 

von Professor Th. Beck)

D e ra r t ig e  E in r ic h tu n g en  m u ß ten  na tü r l ic h  neben den a n 
g e fü h r te n  G efahren  auch  die M ühlen  d u rch  g ro ß e  W asse rv e r iu s to  
und  p lö tz liche A b se n k u n g e n  des O b e rw asse rs  sch w er  schäd igen .  
B e s se ru n g  k o n n te  e r s t  d u rch  A n w e n d u n g  der  K a m m erseh lo u se  
e in tre ten .

W a n n  diese erfunden  is t ,  i s t  n ic h t  be kann t .  1253 soll 
W i lh e lm  von H o lland  die e r s te  bei S p a a rd am  e rb a u t  h a ben ;  
n a c h  R e h d e r  w e rd en  die K is ten sch leu sen  des S te c k n i tz k a n a l s  
z u e r s t  1480 g e n a n n t ,  s ind ab e r  jed en fa l ls  schon  im 13. J a h r 
h u n d e r t  a ls  solche e r b a u t  worden. G o t th i l f  H a g e n  g ib t  an, 
daß dio S ch leusen  v o r  1452 in  I ta l ie n  e r funden  seien. L io n ard o  
d a  V inci  (1 4 5 2— 1519) (Abb. 390) h a t  sie in  seinen S k izzen büchern  
in vielen v e rsch ieden en  F o rm e n  sk iz z ie r t  u n d  b eson ders  vie le 
e ig en ar t ig e  V e rsch lü sse  dabei en tw orfen . A iich  von V i t to r io  Z onea  

(Abb. 391), einem P a d u a n e r  B au m e is te r  
(1 5 6 8 —1602), s ind  u n s  Z e ich nu n g en  e r 
h a l ten ,  von denen h ie r  b eson ders  die e iner  
K e sse lsch leuse  von In te re s s e  is t .  ( B e c k ,  
B e i t r ä g e  z u r  G esch ich te  d .M asch in en b au s .)

V on solchen Sch leusen  i s t  in  de r  
M a rk  ab er  e r s t  in  der  M i t te  des 16. J a h r 
h u n d e r t s  dio Rede. Im  J a h r e  1548 
sch l ieß t  nä m lich  Jo a c h im  II.  m it  der  S t a d t  
R a th en o w  einen V e r t r a g ,  n ach  dom diese 
z u r  V e rb a u u n g  des S c h u t tg r a b e n s  m i t  dem 
V ie rg eb ind en  das  b a w lo hn  d a rs t re c k e n  
soll. 11 J a h r e  s p ä te r  h e iß t  es, daß  „die 
newe S ch leu se  den Mollen un d  g em eine r  
S ch iffa r t  zu G u t t e “ e rb a u t  ist. D ie  S t a d t  
v e r l i e r t  das  b ish e r  e rhobene „G raben- 
g e l d t “ und  t e i l t  sich d a fü r  m i t  dem  K u r 
fü rs ten  das  S ch leu sen g e ld  und  da r f  ih ren  
G raben ,  das i s t  die b ish e r ig e  Sch iffah rts-  
s t ra ß e ,  te i lw eise  zu sc h ü t te n .  W e i l  der  
B a u  den M ühlen  zum  V o rte i l  is t ,  soll 
d e r  R a t ,  dem die M ühlen ,  wie oben g e 
s a g t ,  se i t  l an g em  g e h ö r te n ,  die A u fs ich t  
übe r  die Sch leuse  haben. —  B ei R a t h e 
now i s t  also dio e r s te  K a m m ersch leu se  
1548 — 1559 e rb au t .

Abb. 388 Stauschleuse bei Wesenburg in Mecklenburg 
(eigene Aufnahme)
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Abb. :S91. Nach Vittorio Zonca 
(aus: Boitritge zur Geschichte des Maschinenbaus von Heck)

Abb. 39Z Die Schleuse in Berlin und die .Medaille auf die erste Erbauung in Stc.in 
(aus: Berlin und seine Bauten und nach Berliner Medaillen, 

herausgegeben voiu Verein für die Geschichte Berlins)

Nach B e r g h a u s  w u rd e  diese Sch leuse  a u ß e rh a lb  der  S t a d t  
e r b a u t  u n d  w a r  eine K e sse lseh leuse .  D e r  T e ich  bei d e r  g roßen  
oder V o rd e ra rch e ,  de r  j e t z t  z u g e s c h ü t t e t  wird ,  soll d e r  K esse l  
d e r  eh em aligen  Sch leuse  g e w esen  sein. H e u te  i s t  n ic h ts  m e h r  
davon  zu e rkennen .  D a ß  dieses a b e r  g u t  m ög lich  i s t ,  w i rd  die 
G e sc h ich te  von B ra n d e n b u r g  lehren.

D o r t  w u rd e  ebenfalls  im  J a h r e  1548 oine „b es ten d ig e  
W a s s e r s c h le u ß e “ zu  e rb a u e n  begonnen . D e r  K u r f ü r s t  h a t t e  
w egen  be ider  B a u w e rk e  m i t  m e is te r  L u t k e n  au s  H a m b u r g k  
e inen  V e r t r a g  abgeschlossen . A u c h  h ie r  w u rd e  ein b e q u em ere r  
O r t  fü r  das neue W e r k  au sg e w äh l t ,  de r  a l te  S t a d tu m w a l lu n g s 
g ra b e n  de r  N e u s t a d t  w u rd e  e r w e i te r t  und  in  se inem  u n te re n

Abb. 394. Stadtschleuse Brandenburg „vor dem Steintor“ (eigene Aufnahme)

Abb. 395. Stauanlage Spandau vom Wasser aus 
(eigene Aufnahme)

Abb. 390. Freiarche Spandau, das alte M¡Ihlengerinne 
(eigene Aufnahme)

Abb. 397. Palmschleuse 
(aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1900, Seite 753)
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Teile  v e r le g t .  V o r  dem S te in to r  w u rd e  in  ih m  die Sch leuse  i
e r r ich te t .  E s  w a r  au ch  h ie r  eine K esse lsch leuse  u n d  h a t  sich
bis h e u te  in ih rem  a l ten  Z u s ta n d e  e rha lten .  A u c h  die B e 
d in g u ng e n ,  u n te r  denen sich die S t a d t  an  dem B au  be te i l ig te ,  
w aren  g e n a u  die g le ichen  wie in R a then ow . D e r  K u r f ü r s t  
liefcrto  das  Holz, beido te i l te n  sich in die Sch leusenge lder .  
A u ch  die K o sten  d e r  U n t e r h a l t u n g  w u rd en  ge te i l t ,  w äh ren d
au ch  dazu  de r  K u r f ü r s t  das Holz au s  seinen W ä ld e rn  zu liefern
h a t te .  D ie  a l ten  A rc h e n g rä b e n  w u rd en  fü r  die S ch iffah rt  g e 
sp e r r t ,  blieben ab er  als  E n tw ä s s e r u n g s g r ä b e n  offen. Die U n t e r 
h a l tu n g  der  A rch en  blieb den S täd ten .

Bei diesen beiden B a u te n  w a r  der  B ü rg e rm e is te r  J o h a n n  
B lankenfe ld  von B erl in ,  d e r  auch  bei der  V e rb e s se ru n g  der  
R ü d ersd o rfe r  G ew ässer  au ssch lag g eb en d  w a r ,  der  V e rm i t t l e r  
zw ischen dem K u rfü r s te n  un d  d e r  S t a d t :  in der  Cölner S t a d t 
s ch re ib e rc h ron ik  h e iß t  es bei de r  V e rze ich nu n g  se ines  T odes :  
er h a t  „in seinem L eben  m i t  w u n d erse l tsam o n  und  v ie lfe lt igen 
Gebeuden an  Teichen, Graben, S ch leusen  und  Ä n d e r n  viel W e se n s  
g e t r i e b e n “ . W i r  k ö n nen  ihn also a ls  einen de r  e r s ten  m i t  N am en  
b ek a n n ten  F ö rd e re r  d e r  M ärk isc h e n  W a s s e r s t r a ß e n  ansehen.

E tw a  um  die gloiche Z e i t  w ird  S p a nd au  eine K a m m e r 
sch leu se  —- h ie r  au ch  s e h r  an sch au l ich  Z w iep aß  g e n a n n t  —  
e rh a l ten  haben , denn  es i s t  u n s  eine S ch le u sen o rd n u n g  vom 
J a h r e  1572 e rha l ten .  U nd a ls  im J a h r e  1578 K a lk  von R ü d e r s 
dorf  zum  B a u  de r  Z itade lle  in S p a n d au  h e ra n g e fah re n  w erd en  
sollte,  da m u ß te n  von S p a n d au  au s  Schiffe en tg e g e n g e s a n d t  
wordon, denn B e r l in  w a r  n ic h t  p a ss ie rb a r ,  weil g e ra d e  an  der  
S ch leuse  „vfm W e r d e r “ g e b a u t  wurde .  A u ch  in F ü r s te n w a ld e  
w u rd e  die e r s te  Sch leuse  zu  je n e r  Z e i t  (1588) e rbau t .

T ab elle  V
Aoltcsto Erwähnungen von Kaimnerschleusen in der Mark

J a h r F lu ß  Ö r t
1548 H a v e l ......................  Rathenow
1548 ..................................  Brandenburg
1572 „ ......................  Spandau
1578 S p r e e ....................... Berlin
1588 „ ......................  Filrstenwalde

H a t t e n  w ir  f rü h e r  g e seh en ,  daß die S c h i f fah r tsan lag en  in 
Sp an d au ,  B ra n d e n b u r g  u n d  R a th en o w  von den S tä d te n  e rb a u t  
w aren  und  diesen geh ö r ten ,  daß  die m e is ten  S tä d te  a u c h  die 
M ühlen  besaß en  und d a m i t  H e r re n  a l le r  S t ro m b a u te n  u n d  der 
d a ra u s  en tsp r in g en d e n  E in n ah m en  w aren ,  so m u ß  es auffallen, 
daß sich  j e t z t  d e r  K u r f ü r s t  üb e ra l l  an d e r  E r r i c h t u n g  de r  
B a u te n  b e te i l ig t  u n d  A n sp rü c h e  an  die E in n a h m e n  erheb t .  
W a r e n  die S t ä d te  p e k u n iä r  den  A n fo rd e ru n g en  g ro ß e r  bau l ich e r  
A rb e i ten  n ic h t  gow achsen ,  die e in  n eu ze i t l ic h e re r  V e rk e h r  an  
seine S t r a ß e n  s te l l te ?  W a r e n  sie zu fr ieden, daß der  K u r f ü r s t  
die ha lben  Gefälle fü r  die U e b ern ah m e  des g rö ß e re n  Teiles  
de r  B a u k o s te n  einzog? L e id e r  h a t  s ich  b ish e r  ü b e r  diese V o r
g ä n g e  a k te n m ä ß ig es  n ic h t  finden lassen. D u rc h  die R efo rm at io n  
w a r  das  A n se h e n  der  F ü r s t e n  g e g e n ü b e r  den  S tän d en ,  dem 
L a n d e  m ora l isch  s e h r  g ehoben ;  d u rc h  die S äk u la r i s ie ru n g e n  
w a re n  sie in den B es i tz  g ro ß e r  M it te l  g e lan g t .  E s  h a t t e  die 
E n tw ic k lu n g  zu m  ab so lu ten  F ü r s t e n tu m  im 16. J a h r h u n d e r t  
ih ren  A n fa n g  genom m en. D ie neuen  R e ch te  leg ten  au ch  neue 
P f lichten  für  das  W o h l  des L a n d e s  a u f  un d  so i s t  auch  dieses 
ebenso w ie  die w e ite ren ,  noch zu  besp rech en d en  S o rge n  fü r  die 
W a s s e r s t r a ß e n  als  ein A u sf luß  der  a l lg em ein en  Z e i t r i c h tu n g  zu 
b e t ra ch te n .  I n t e r e s s a n t  i s t  h ie rbe i,  daß noch h e u te  in  B ra n d e n 
b u r g  u n d  auch  w ohl in R a th en o w  ein Teil d e r  S ch leu sena b gab en  
in den K ä m m ere isäck e l  d e r  S t ä d te  fließt.

B ish e r  ha be  ich n u r  von n a tü r l ic h e n  S c h i f fah r ts s t ra ß en  g e 
sprochen. M an w a r  ab er  au ch  schon f rü h  in den K o lo n isa t io n s 
g eb ie ten  zu m  B a u  von K an ä le n  ü b e rg ega n gen .

D ie L ü b e c k e r  b e gann en  1391 z u r  H e b u n g  des Salz  v e rk eh rs  
zw ischen  L ü n e b u r g  u n d  L ü b e c k  eine k ü n s t l ic h e  V e rb in d u n g  
von  d e r  S tec k n i tz  d u rc h  den M öllner  See  z u r  D e lv en au  zu 
graben .  D ie S te c k n i tz  w a r  u rk u n d l ich  schon  se i t  J a h rz e h n te n ,  
w ahrsch e in l ich  ab e r  schon  se i t  l '/2 J a h r h u n d e r t e n  sch if fbar  
und  m it  S ta u sc h le u s e n  ve rsehen .  D ie  D e lv en au  e rh ie l t  F l u t 
r in n en  neben den M ühlenw ehron .  In  s ieben J a h r e n  w a r  die 
ganze  K an a lv e rb in d u n g ,  deren  8  k m  lan g e  S c h e i te lh a l tu n g  m i t  
dem M öllner  See au ssp ieg e l te ,  fe r t ig g e s te l l t .  N ach  einer  b is 
he r  u nv erö ffen t l ich ten  A b h a n d lu n g  des H e r r n  O b e rb a u d ire k to r  
Reiider  sollen eben h ie r  die H a h n e n b u r g e r  u n d  die P a lm 

sch leu se  (Abb. 397) schon im J a h r e  1480 als  K is ten sc h le u se  
beze ichne t  werden.

D u rc h  E r b a u u n g  dieses  K a n a ls  w u rd e  d e r  S t a d t  W is m a r  
der  e in t rä g l ich e  H a n d e l  m i t  L ü n e b u r g e r  S alz  en tzogen . Die 
S t a d t  woll te  d a h e r  ebenso w ie  die m eck le n b u rg isc h en  H erzö g e  
und ba ld  auch  die S t a d t  L ü n e b u r g ,  dio sich durch  das  n u n m e h r  

i  k o n k u r ren z lo se  L ü b e c k  ü b e rv o r te i l t  s ah ,  eine w e i te re  K a n a l 
v e rb in d u n g  der  E lbe  m i t  de r  O s tsee  schaffen. 1430 g e s ta t t e n  
da ru m  die H e rz ö g e  den L ü n e b u rg e rn ,  die S ud e  u n d  Schaa lc  
d u rch  S ch leusen  fa h rb a h r  zu  m achen ,  so daß  die Schiffe bis  in 
den S ch aa lsee  g e lan g e n  k o n n ten .  E s  d a u e r te  ab e r  noch ü b e r  
100 J a h r e ,  b is  m a n  das  W e r k  d u rc h  E r b a u u n g  von 15 S ch leusen  
d u rc h fü h r te  ( 1 5 5 0 —1560). D ie  S c h a a l f a h r t  h a t  indessen  nie 
g rö ß e re  B e d o u tu n g  e r la n g t ,  s ie blieb eine S a c k g a ss e ;  die 1430 g e 
p lan te  V e rb in d u n g  des S ch aa lsecs  m i t  W i s m a r  w u rd e  n ie  ins W e r k  
g e se tz t .  A u ß e rd e m  t r a t  ein a n d e re r  E n tw u r f  in  den V o rd erg ru n d .* )

S e i t  1480 b e m ü h te n  sich näm lich  dio m e ck len b u rg isch en  
H e rz ö g e  w ie d e rh o l t  bei den b r a n d e n b u rg ise h e n  K u r fü r s te n ,  daß 
ih n en  die F a h r t  a u f  de r  u n te re n  E id e  fre igeg eben  werde,  welche 
s t re ck e n w eise  d u rch  b ra n d e n b u rg isc h e s  G ebie t  floß. S ie  w o l l ten  
dio E ide  b is  zum  S c h w er in e r  See sch if fbar  m ach en  u n d  d ann  
von Y icheln  an  d iesem  See oinon K a n a l  n a c h  W i s m a r  bauen. 
D ie Q u itzow s m u ß te n  ab er  die E ide  sperren .  A l le  V o rs te l lu n g en  
d u rc h  drei M e n sc h en a l te r  h in d u rc h  u n d  s e lb s t  g e w a l t s a m e  V e r 
suche  d e r  M e ck len b u rg e r  s c h lu g e n  fohl. D e sh a lb  en tsch lossen  
sie s ich, 1568 die E kle  obe rh a lb  d e r  b ran d e n b u rg ise h e n  G renze  
e in fach a b z u g ra b en  und  ih r  e inen  L au f ,  dio noch h e u te  so be- 

! n a n n te  „N eue E id e “ , g a n z  ü b e r  i h r  e igenes  Gebie t  zu  geben, 
j  1572 w a r  da s  W e r k  t r o t z  b r a n d e n b u rg isc h e r  H in d e ru n g sv e rs u c h e  

m i t  W a f fe n g e w a l t  beende t .  D ie F a h r t  i s t  dann  s p ä te r  be
son d e rs  du rch  den M a th e m a t ik e r  T i lem an n  S te l la  au s  Siegen 
in W e s t f a le n  bis zu m  S c h w er in e r  See  ge fö rd e r t .  A u c h  an  der 
V ie ch e in e r  F a h r t  i s t  m i t  g r o ß e r  Z u v e r s ic h t  g e a r b e i t e t  w o rd en ;  
sie w a r  1582 b e inahe  f e r t ig g e s te l l t ,  so daß S te l l a  eine Ichno -  
g raph io  a n fe r t ig en  m u ß te ,  die an  viele F ü r s t e n  und  S tä d te  vor- 
s a n d t  w u rd e ,  u m  fü r  die neue F a h r t  zu  w erben .  U n d  t ro tzd e m  
g e r ie t  das W e r k  noch  im g le ichen  J a h r e  ins  S toc k en  u n d  w u rd e  
1597 g a n z  aufgegebon. D ie  V e rb in d u n g  zw ischen  E lb e  und  
W is m a r  w u rd e  s t ä n d ig  w e i te r  b e a rb e i t e t  und  doch i s t  das 
W e r k ,  an  dem noch dre i  w e i te re  J a h r h u n d e r t e  p ro je k t ie r t  haben, 
b ish e r  noch  n ic h t  ins  L eb e n  geru fen .

W a r e n  d iese beiden K a n ä le  in  ih r e r  e r s te n  A n la g e  ganz  
oder vornehm lich  n u r  m i t  S ta u sc h le u se n  a u s g e s t a t t e t ,  so w aren  
in  den S te l la sc h en  A rb e i te n  des 16. J a h r h u n d e r t s  doch schon 
f a s t  d u rc h w e g  K a m m erse h lc u se n  v o rgesehen  (Abb. 398). S e iner  
H a n d  e n t s t a m m t  die einzige B au sk iz z e  au s  d iesen Z e iten ,  die 
m ir  zu H ä n d e n  gek o m m en  ist.

Dio M ark  h a t  d iesen  ä l t e re n  K an ä le n  ke ine  A l te rs g e n o s se n  
an  die S e i te  zu se tzen .  W a r e n  den K u r f ü r s t e n  die M ißerfolge  
der  b e n a c h b a r te n  M ec k le n b u rg e r  zu  w e n ig  e rm u t ig e n d ?  A b e r  
zu de r  Zeit ,  in  de r  m an  h ie r,  w ie  w ir  gesehen ,  zu den K a m m e r 
sch leusen  ü b e rg e g a n g e n  w a r ,  da b e g in n t  sogle ich  eine g ro ß e  
A o ra  der  S ch iffah r tsp ro jek te .

S e itd em  dio G ew al t  d e r  d e u tsc h en  K ö nige  m e h r  u n d  m eh r  
von den H e r re n  d e r  einzelnen T e r r i to r ie n  v e r d r ä n g t  w a r ,  w a r  
H a n d e l  und  W a n d e l  a u f  den F lü s s e n  ebenso wie a u f  den L a n d 
s t ra ß e n  im m er  m e h r  m i t  Zöllen un d  G e le i tsgo lde rn  b e la s te t  
w orden .  E in e  g ro ß e  R eihe  von S tä d te n  h a t t e  S ta p e lg e re c h t ig 
k e i ten  au sge b i ld e t ,  die den V e rk e h r  au ß e ro rd en t l ich  b edrü ck ten .  
So w a r  es z. B. d u rc h  die N ie de r lag en  in  F r a n k f u r t  u n d  B re s la u  
dah in  gekom m en, daß  die O der  zw ischen  beiden S tä d te n  ü b e r 
h a u p t  n i c h t  be fah ren  w urde .  A n  de r  E lb e  w a re n  P r a g ,  P i rn a ,  
D resden ,  M a g d e b u rg  und  H a m b u r g  s ta p e lb e re c h t ig t ,  und  a u ß e r 
dem w u rd en  viole W a r e n  ge zw u n g en ,  den  L a n d w e g  zu nehm en , 
weil sie in L ü n o b u r g  u n d  L e ip z ig  s ta p e lb a r  w a ren .  J e  m e h r  die 

i Sch iffah r t  z u rü c k g in g ,  um  so m e hr  w u rd en  die F lü s s e  m i t  
W e h r e n  v e rb a u t ,  ohne daß g e n ü g e n d  fü r  Sch iffszüge oder F l u t 
r in n e n  g e so rg t  w o rd en  w äre .

J o a c h im  II .  s u c h te  n u n  d e r  S ch iffah r t  au f  O d er  u nd  E lbe  
freie B a h n  zu schaffen u n d  beide F lü s s e  m i t  de r  O s t-  und  
N o rdsee  zu verb inden .  Sch on  1540 ließ er  desha lb  einen E n tw u r f  
fü r  den F in o w k a n a l  au fs te l len ,  d e r  jed och  n ic h t  z u r  A u s fü h ru n g  
kam . D esh a lb  w u rd e  1 5 2 7 — 1555, w ie  auch  schon  zwei J a h r h u n 
d e r te  f rü h e r  (1337 — 1355), w iederum  v e rsu ch t ,  die S ta p e lg e re c h t ig 
k e i t  von F r a n k f u r t  zu  b rec hen  u n d  d e r  S t a d t  die B e f a h r u n g  der 
O d er  b is  B re s la u  ab zuzw ingen ,  desha lb  so l l ten  neben  den vielen

*) Vgl. S tu h r ,  der Elbe - Ostsee - Kanal zwischen Dömitz und Wismar. Schwerin 1899.
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W e h r e n  au f  der  Oder, die h e u te  m e is t  v e rsch w u n d e n  
sind ,  Schiffs- u n d  F lo ß d u rc h lä s s e  e rb a u t  w erden .  A b e r  
a lle  diese V o rh ab en  sch e i te r ten  a n  dem W id e r s ta n d e  
F r a n k fu r t s ,  das  d a d u rch  se inen  H an d e l  u n te rg e h e n  sah.

D a ra u f  so l l te  F r a n k f u r t  (1556) d u rc h  den n a c h 
m aligen  F r ie d r ic h  - W ilh e lm sk a n a l  u m g a n g e n  werden.
Jo a c h im  schloß m i t  dem K a ise r  F e rd in a n d  den V e r t r a g  
von  Milllrose (1558), in dom die V e r te i lu n g  de r  A rb e i t  
f e s tg e s e tz t  w u rd e .  D e r  K a ise r  so l l te  den  K a n a l  von  
M üllrose  b is  z u r  O d er  bauen ,  er  g in g  auch  ba ld  an  die 
A r b e i t ;  ab er  Jo ach im  zö g e r te  u n d  sah  s ich  schließ lich  
—  v o rn e h m lich  w ieder d u rch  F r a n k f u r t s  E in s p ru c h  —  
g e n ö t ig t ,  d a s  U n te rn e h m e n  g anz  au f
zugeben. D e r  K a ise rg ra b e n  verfiel, y  
u n d  ho u te  e r in n e r t  an  die begonnene 
A r b e i t  n u r  noch  d e r  N am e K a ise r-  
mühle.

Im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  a ll  d iesen 
E n tw ü r fe n  s teh en  n a tü r l i c h  auch  die 
v o rh e r  besch r ieb en en  S c h leu se n b au ten  
an  H a v e l  u n d  Spree ,  die den e rw a r te te n  g rö ß e re n  D u r c h 
g a n g s v e r k e h r  b e w ä l t ig e n  sollten.

A u ch  a u f  d e r  E lbe  s u c h te  der  K u r f ü r s t  der  Schiff
f a h r t  E r l e ic h te ru n g e n  zu  schaffen ;  e r  w a r  b e te i l ig t  au  
den V ersam m lu n g e n  von  1548  b is  1571, d u rch  welche 
die d rü ck en d e n  E lbzölle  u n d  S ta p e l re c h te  g e m ild e r t  
w orden  sollten. D u rc h  den S c h u tz  aber,  den d e r  K u r 
f ü r s t  von S ac h sen  u n d  die H e rzö g e  von B ra u n s c h w e ig  
den N ieder lagen  ih r e r  S t ä d te  L e ip z ig  u n d  L ü n e b u r g  
an g ede ihen  ließen, vorliefen die V e rh a n d lu n g e n  ohne 
E rg eb n is .  Sch ließ l ich  w u rd e  die A u f h e b u n g  des L ü n e b u r g e r  
S ta p e ls  n u r  d a d u rc h  e r re ich t ,  d aß  den B ra u n s c h w e ig e rn  die 
V e rd o p p e lun g  ih r e r  E lbzülle  zu g e s tan d e n  w urd e .  W ie  v e r 
h än g n isv o l l  d ieses Z u g e s tä n d n is  w a r ,  e rgab  s ich ,  a ls  au ch  
die an d eren  U f e r s t a a t e n ,  d a ra u f  fuß en d ,  ih re  Zölle  zu v e r 
doppeln  anfingen.

E benso  s u c h te  m a n  die S aa le sch if fah r t  d u rch  A n la g e  neu er  
S ch leusen  u n d  einen S t a a t s v e r t r a g  m i t  Sac h sen  u n d  A n h a l t  zu 
s ich e rn  un d  zu  ve rb esse rn .

A u c h  im I n n e r n  seines L a n d e s  t r u g  d e r  K u r f ü r s t  d u rch  
k le in e re  B a u te n  z u r  H e b u n g  d e r  S ch iffah r t  bei. V on  de r  V e r 
b e s s e ru n g  d e r  R ü d e rsd o r fe r  G e w ässe r  d u rch  E r r i c h tu n g  des 
S ta u e s  bei W o l te r s d o r f  (1550) h a b en  w ir  schon g e h ö r t .  F e r n e r  
ließ er  (1568) den  K ru m m e n se e  bei S p e re n b e rg  u n d  den M ellen
see bei K la u s d o r f  d u rch  einen sch i l lb a re n  G rab en  m i t  e iner  
S ch leuse  ve rb in d en ,  um  den e inzigon G ip sb ruch  se ines  L an d e s  
b e sse r  a u s n u tz e n  zu können .  A u ch  das  Nottcf i ieß  l ieß or räu m e n  
u n d  sch if fb a r  m achen .

Sein  B r u d e r  H a n s  von K ü s t r in  w i rk te  in d e r  L a u s i t z  im 
selben Sinne.  E r  fü h r te  (1556) den H a m m e r s t r o m  bei P e i tz  
und  den P r io r g r a b e n  bei K o t tb u s  aus.  A b e r  au ch  andersw o ,  
im N o rd o s te n  D e u ts c h la n d s ,  g i n g  m a n  dam als  au f  V e rb e s se ru n g  
de r  S ch iffah r t  aus.  D ie  B il le  bei B e rg e d o rf  w u rd e  m i t  S ch leusen  
versohen . L ü b e c k  p lan te ,  den S ch aa lsee  m i t  dem R a tz e b u r g e r  
See  s c h if fb a r  zu  v e rb in d e n ;  G ra f  F r ie d r ic h  v o n  H o ls te in  woll te  
m i t  H a m b u r g  u n d  L ü b e c k  g e m ein sam  einen N o rd -O s tse e k an a l

d u rch  die A ls te r ,  B es te  u nd  T ra v e  erbauen .  A u c h  die 
M oldau  zw ischen  B udw e is  und  P r a g  w u rd e  dam als  zu r  
H e b u n g  d e r  F lö ß e re i  u n d  Sch iffah r t  reg u l ie r t .

T ab elle  V I
Wasserbauten und Entwürfe des 1«. Jahrhunderts
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Bau des Alstor-Bosto-Trave-Ivanals durch Lübeck, 
Ham burg und Friedrich von Holstein.

werden Schleusen an der Bille bei B ergedorf gebaut.
Joachim  II. plant den Finowkanal.
ers te r Gebrauch der in Danzig erfundenen Schlam- 

mühlen (Bagger).
Joachim  Ti. sucht die Schiffahrt auf der Elbe zu 

regeln.
R egulierung der Moldau von Budwois bis Prag.
V erbesserung der R üdersdorfer Gewässer durch 

Joachim  II.
E rbauung der Schaalfnhrt.
Anlage des Ham m erstrom s bei P eitz  und dos P rior

grabens bei K ottbus durch Johann von K üstrin.
P lanung und teilweise Ausführung des Müllrosor 

Kanals.
Saale-Schlonse bei Bernburg erbaut.
Bau der W asserstraße Eldena - W ism ar durch 

mecklenburgische Herzöge.
E rbauung der Neuen E ide durch mecklenburgische 

Herzöge.
Joachim  II. läß t den ,,neuen Kanal“ zwischen 

Krummen- und Mellonsee boi Sperenberg her- 
stellen und das Nottefließ ansbauen.

p lant der Lübecker R at Ratzeburgor und Schaal
see zu verbinden.

A b e r  au s  f a s t  all  d iesen E n tw ü r f e n  u n d  B a u te n  des 16. J a h r 
h u n d e r t s  i s t  n ic h t s  gew orden .  Z u m  Teil feh lte  es wohl am 
Gelde, v o r  a llem  a b er  i s t  die k u rz s ic h t ig e  p a r t ik u la r i s t i s e h e  
P o l i t ik  d a m a l ig e r  Z e i t  d a ra n  Sch u ld .  W i r  haben  geseh en ,  wie 
d ie  B ra n d e n b u r g e r  den M eck len b u rg e rn  n ic h t  die B e fa h ru n g  der 
E id e  g e s t a t t e n  w o ll ten ,  obwohl ih r e r  durch  H e b u n g  des V e r 
k e h rs  g rö ß e re  Z o l le in n ah m en  g e w a r t e t  h ä t t e n .  A u s  g le ich  e ig en 
s ü c h t ig e n  G rü n d en  ka m en  die K a n a lb a u te n  zw ischen  O d er  und 
E lbe  u n d  die B e f re iu n g  des  V e rk e h r s  von den  l ä s t ig e n  F esse ln  
n ic h t  z u r  D u rc h fü h ru n g .

D ie  n ä c h s te  Z e i t  m a ch te  noch  ein ige  F o r t s c h r i t t e ,  ab er  
schon  s ta n d  d e r  3 0 j ä h r i g e  K r ie g  v o r  de r  T ü r ,  de r  unsere  
W a s s e r s t r a ß e n  w ied er  ve röd en  u n d  die geschaffenen K anäle  
w ieder  zum  V erfa l l  b r in g e n  sollte .  D och  ba ld  na ch  diesem 
K r ie g e  g in g  d e r  g ro ß e  K u r f ü r s t  von  neuem  au f  dem einm al be- 
s c h r i t t e n e n  W e g e  vor .  U n te r  se inem  N a ch fo lg e r  w u rd en  die 
bis d a h in  hölzerne^i W a s s e r b a u te n  d u rch  s te in e rn e  e r se tz t .  D e r  
S o ld a ten k ö n ig  w i r k t e  vie l  d u rc h  E n tw ä s s e r u n g e n  im  H avel lande ,  
und  sein g ro ß e r  Sohn  fü h r te  das  inn e re  Gedeihen se ines  e r 
w e i te r t e n  L a n d e s  zum  g ro ß e n  Teile  d a d u rc h  herbe i ,  daß  e r  den 
M elio ra t io nen  u n d  d e r  W a s s e r w i r t s c h a f t  in allen L a n d es te i len  
u n g e h e u re  M i t te l  opfer te  u nd  d iese d u rch  A n la g e  n e u e r  Schiff
f a h r t s s t r a ß e n  zu e inem  g ro ß en  g a n z en  v e rband .  A lle  diese 
S ch öpfungen  s ind  so m a n n ig fa l t ig ,  daß sie den G eg en s tan d  
einer  län g e re n  beson deren  A b h a n d lu n g  bilden  kö n n ten .

*) Nach den Akten des großherzoglichen Geheimen und H auptarchivs Schwerin
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S ind  n u n  die S tu d ie ren d e n  d e r  T ech n isch en  H o ch sch u len  
vor  a l lz u f rü h e r  E in s e i t ig k e i t  b e w a h r t  u n d  a u f  A llgem ein es  h in 
g e le n k t  und  d a r in  g e fe s t ig t ,  so g i l t  es, sie nach dem E i n t r i t t  
in die B e r u f s tä t ig k e i t  in  d ie ser  g e is t ig e n  R ic h tu n g  zu e rh a l ten  
u n d  w e i te r  zu fördern .  In  den g roßen  p r iv a te n  u n d  öffent
l ichen  U n te rn e h m u n g e n  i s t  eine das einzelne O rg a n  e in sc h rä n 
k en d e  O r d n u n g  une r läß l ich ,  die s e h r  vie le  A r c h i t e k t e n  und  
In g e n ie u re  in einem K o n s t r u k t io n s b u r e a u  oder  e in er  so n s t ig en  
A b te i lu n g  z u rü c k h ä l t .  E s  g e h ö r t  g ro ß e  F ä h ig k e i t ,  K r a f t  und  
G e w a n d th e i t  dazu, in  an dere  A b te i lu n g e n  ü b e rzu g eh en ,  v o r  allem 
in n ic h t tech n isch e ,  und  s ich  so einen E in b l ick  in  das  G anze des 
U n te rn e h m e n s  zu  verschaffen. Im m e rh in  h a t  die P r i v a t w i r t 
s ch a f t  u n m it te lb a re s  In te r e s s e  und  g en ü g en d e  F re ih e i t ,  dem

S treb e n  in die W e i t e  R e c h n u n g  zu  t r a g e n .  S ie  s u c h t  n a c h  solchen 
N a tu re n  und  h a t  ke in  V o ru r te i l ,  sie au s  techn ischen  K re isen  
zu n ehm en ,  w enn  sie d o r t  v o rb a n  den sind. Viel schw ie r ig e r  
Hegen die V e rh ä l tn i s s e  in  den ö f fen t l ichen  V e rw a l tu n g sk ö rp e rn .  
D iese  h a b e n  ih re  E in r i c h tu n g  u n d  B e s e tz u n g  au s  Z e i te n  h e r  
übe rn om m en , in  d e r  da s  n e u e  t e c h n i s c h e  W e s e n  so g u t  wie 
ke ine  Rolle spielte .  E s  i s t  ihnen  in n e r l ic h  frem d und äußerl ich  
u n b equem , beson ders ,  w enn  es m i t  A n sp rü c h e n  a u f  persönliche  
G le ich b e re ch t ig u n g  h e r v o r t r i t t ;  s ie  k o n n te n  es aucli b ish e r  m it  
m a n ch en ,  z w a r  n u r  die F o r m  be tre ffenden, a b e r  doch b e re ch 
t i g t e n  G rü n d e n  ab w eh ren .  W e n n  in  den ö f fen tl ichen  V erw al-  
t u n g s k ö rp o r n  D e u tsch lan d s  da s  ju r i s t i s c h  v o r g e b i ld e te  E le m e n t  
h e r r sch e n d  gew o rd en  und  bis  h e u te  geb l ieben  is t ,  so i s t  d ies  also  zw a r  
e rk lä rl ich ,  ab e r  u n te r  den he u t ig en  L e h e n s  V erhä l tn issen  n i c h t  m e h r
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g e re c h t fe r t ig t .  E s  i s t  auch d u rc h a u s  n i c h t d a s S t u d i u m  der R ech ts 
w issen sch a f te n ,  sondern  die n u n  einm al aussch ließ lich  den J u r i s t e n  
zu g es ta n d e n e  p r a k t i s c h e  U e b u n g  in  der  V e rw a l tu n g s tä t ig 
keit ,  die sie no tw en d ig e rw e ise  au ch  die S p itzen  e innehm en läß t .  
W ä h r e n d  der  an geh en d e  T e ch n ik e r  in ein abgesch lossenes  
Z e ich en z im m er  g e s te c k t  oder  zu  oiner abge legenen  B a u a u s f ü h ru n g  
g e sc h ic k t  und  vielfach m i t  Dingen b e sch ä f t ig t  w ird ,  die auch  
eine w en iger  hochgebilde te  H i l f s k ra f t  le is ten  k ö n n te ,  gehen  
d u rch  die H ä n d e  des ju n g e n  V e rw a l tu n g s ju r i s t e n  in viel r a s c h e 
rem W ech se l  eine F ü l le  von versch iedenen  A ngelegenhe iten .  
E r  l ie s t  und  h ö r t  die A n s ic h te n  de r  B e te i l ig ten  u n d  de r  S a c h 
v e rs tän d ig en ,  e r  w o h n t  d e r  V e rh a n d lu n g  und  E n ts c h e id u n g  in 
den S i tz u n g en  bei und  h a t  de ren  V e r la u f  k u rz  sch r i f t l ich  n ieder-  
zulegen. So g e w in n t  er vollen E inb l ick  in die v e rsch ied en 
a r t ig s te n  V e rh ä l tn is se ,  M en sch en k e n n tn is ,  A u s d ru c k s fä h ig k e i t  
und persön liche  G e w an d th e i t ,  ohne daß N e n n esw e r tes  au s  seinem 
f rü h eren  S tu d iu m  in A n sp ru c h  genom m en  würde.  E s  i s t  aber  
g a r  n ic h t  ab zusehen ,  w a ru m  ein j u n g e r  T echn iker ,  besonders  
e in er  m i t  de r  neuen  V orb ildung ,  n ic h t  dasse lbe  sol l te  le is ten  
und  e r r in g e n  können ,  wenn e r  n u r  E r la u b n is  und  A n le i tu n g  
dazu  bekäm e. U n d  wenn e r  dann  einm al v e ra n tw o r t l ich  in der  
V e rw a l tu n g  s tü nd e ,  w ü rd e  er sieh m i t  B e f r ie d ig u n g  sagen  
können, daß e r  w e n ig e r  f rem de K rä f te  in A n sp ru c h  n im m t,  a ls  
an  g le ich e r  S te l le  e in  J u r i s t  tu n  m ü ß te ,  und daß die g rö ße re  
U n m it te lb a rk e i t ,  in de r  er  s e lb s t  zu  den m e is ton  G eg en s tän d en  
s e in e r  V e rw a l tu n g  s te h t ,  zu deren  ra sch e n  und  g lück l ich en  E r 
led ig u ng  wesentl ich  be i t räg t .

D aß  die g u te n  S e i ten  de r  g e g en w ä r t ig en  V e rw a l tu n g s 
e in r ic h tu n g en  h au p tsäch l ic h  äu ß e re r  N a t u r  s ind,  daß  die A u s 
b ild u n g  de r  B eam ten  a u f  rein  em pirischem  W ego s e h r  k o s t 
spie l ig  ist, daß  t ro tzdem  ein M angel  an  V e rh ä l tn is  und V e r 
s tä n d n is  zu dem G e gen s tän de  der  V e rw a l tu n g  bestehen  bleibt,  
daß d a ra u s  s ich die N e ig u n g  e rg ib t ,  die F o rm  ü ber  die Sache 
zu s te l len ,  daß dio g a n z e  V e r w a l tu n g s tä t ig k e i t  zu wenig  von 
S e lb s tv e r t ra u e n  und S ch ö pfe rk ra f t  g e t ra g e n  w ird ,  sondern  vie l
fach f o n n o n s ta r r  und einengend  a u f t r i f t ,  all  das s ind T a tsach en ,  
deren  F o lg e n  schon  lä n g e r  a l lg em ein  be k la g t ,  deren U rsach en  
ab er  e r s t  se i t  k u rze m  e ingesehen  und z u g es ta n d e n  werden.  
S u c h t  doch die V e rw a l tu n g  s e lb s t  nach  A b h i l fem i t te ln ,  indom 
sie den an g eh en d en  und den ä l te re n  ju r i s t i s c h e n  V e rw a l tu n g s 
beam ten  n ic h t  bloß im R ah m e n  der  V e rw a l tu n g  se lbs t ,  sondern  
au ch  au ß erh a lb  desselben in K u rse n  an  H o chschu len ,  in freien 
I n s t i t u t e n  u n d  in  d e r  , P r iv a t in d u s t r i e  G e legenhe it  schaff t  zu 
S tu d ie n  und  E r f a h ru n g  au f  w ir t sch a f t l ich em ,  sozia lem  u n d  tec h 
nischem  Gebiete . Dio h e u t ig e  V e rw a l tu n g  s t e h t  a lso  a u f  g anz  
dem selben S ta n d p u n k te ,  wie die T ech n iker .  Sic e rk e n n t  an, daß 
für ih re  V e rw a l lu u g sz w ec k o  dio e in se i t ige  ju r i s t i s c h e  B i ld u n g  
n ic h t  au sre ic h t .  D e r  T ec h n ik e r  e rg re i f t  au ch  d iese lben H ilfs 
m i t te l  wio die V e rw a l tu n g ,  um den  G e s ic h tsk re is  se in e r  A n 
g e h ö r ig en  zu e rw e ite rn .  Dio A n r e g u n g  s ta a t l i c h e r  B ehörden , daß 
ju r i s t i s c h e  V e rw a l tu n g sb e a m te  v o rü b e rg eh e n d  B e s c h ä f t ig u n g  bei 
B anken, in g rö ß e re n  F a b r ik e n  und in so n s t ig en  P r i v a t u n t e r 
n e h m u n g en  finden m öchten ,  h a t  d e r  V e re in  D e u ts c h e r  In g e n ie u re  
in s e in e r  d ie s jäh r ig en  H a u p tv e rs a m m lu n g  zu D resd en  m i t  dem 
S a tz  e rw id e r t :

W i r  w ü n s c h e n ,  d a ß  d e n  D i p l o m - I n g e n i e u r e n  a n  
a l l e n  s t a a t l i c h e n ,  k o m m u n a l e n  u n d  p r i v a t e n  S t e l l e n  
G o 1 e g  e n h e i t  z u r  Ve r  w a  11 u n g  s a  u s  ii b u  n g  g e  b o t  e n  w e r  d e.

Die Yerkelirsverliältii und die Untertuimeluug der
Dipl.-Ing. Ferdinand

Die Unterbringung des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses von 
Groß-Berlin wird in den nächsten Jahrzehnten  nur dann in 

einigermaßen befriedigender W eise gelingen, wenn schon je tz t  en t
sprechende Vorbereitungen und weit ausschauende Maßnahmen ge
troffen werden. Diese E rkenntnis ließ den Plan reifen, bereits in der 
nächsten Zeit durch einen groß angelegten W ettbew erb die Grund
linien für dio künftige bauliche A usgestaltung von Groß-Berlin zu ge
winnen. Die V erteilung der Bewohner der W elts tad t auf eiue weit 
ausgedehnte Fläche is t dabei als ein Hauptziel anzustreben und der 
W ettbew erb soll sich deshalb auch auf ein Gebiet von 50 bis 60 km 
Durchm esser erstrecken. Das gedachte Ziel würde am vollkommensten 
erreicht werden, wenn es gelänge, an den Rändern jen er Fläche eine 
großoroZahl ansehnlicher gartenstadtartigerN iederlassungen ins Leben zu 
rufen, und bedeutende Bevölkerungsmassen zur V erlegung ihres W ohn- 
sitzos in die äußersten Teile jenes künftigen Groß-Berlins zu veranlassen.

W e n n  ein V ere in ,  dessen M itg l ied e r  vorw iegend  de r  P r i v a t 
in d u s t r ie  an gehö ren ,  so lchen A n t r a g  s te l l t ,  so w ird  er in g le ich e r  
F a s s u n g  a ls  z w e i te r  H a u p tw u n s c h  u n se re s  V e rb an d es ,  dem g e 
wiß z u r  H ä lf te  techn isch e  B ea m te  öffentlicher  K ö rp e rsc h a f ten  
angehören ,  e r s t  r e c h t  B e r ü c k s ic h t ig u n g  e rw a r te n  können.

I I I .
W ie  soll n u n  die neuo V e rw a l tu n g  beschaffen se in?  W e lc h e  

S te l lu n g  sollen die T e ch n ik e r  d a r in  e r lan g e n ?  K a n n  die k ü n f 
t ig e  V e rw a l tu n g  von  einem S ta n d  alle in g e fü h r t  w e rd en ,  der  
n u r  a u f  einem Gebiete  s t re n g ,  in den ü b r ig e n  G eb ie ten  n u r  
nebensäch lich  au sg o b i lde t  is t?  Nach al lem  V o rh e rg e s a g te n  m ü ß te  
diese F r a g e  dah in  b e a n tw o r te t  werden, daß, wenn in der heu tigen  
Z e i t  ein S ta n d  alle in b e fäh ig t  w äre ,  dies  der  techn ische  sein 
würde.  A b e r  die F r a g e  i s t  besser  zu  ve rne inen .  D ie h e u t ig e n  
L e b e n sv e rh ä l tn is s e  s ind  zu v e rw icke l t  u n d  in zu lebhaf tem  
F lu s se .  Neben den J u r i s t e n  u n d  T ec h n ik e rn  t r e t e n  au ch  die 
K auflouto  als  B ew erb er  auf. K e in e r  von ih n en  k a n n  allein 
he rrschen .  U n d  woll te  m a n  einen neuen  S ta n d  au sb ild en ,  dessen 
A n g eh ö r ig e  J u r i s t e n ,  K a u f leu te  u n d  T ech n ik e r  zug le ich  sein 
sollen, so k a nn  es geschehen ,  daß sie n ich ts  von alledem w e rd en  
und au f  jed em  Gebiete  von den e ig en t l ich en  F ac h lo u to n  ab 
h ä n g ig  sind. M an führe  s t a t t  de ssen  den J u r i s t e n  au c h  in  
W ir ts c h a f t s le l i r e  u nd  T ech n ik  ein, den T ech n ik e r  in  R ec h ts -  
und W ir ts e h a l t s le l i re .  und  den K a u fm a n n  in R eeh ts leh ro  und 
T ech n ik  und ste l le  dann alle drei  zu  g e m einsam em  A rb e i te n  
a n ;  in g le ich b e rech t ig te m  W e t t e i f e r  w ird  g a n z  s ich e r  d e r  r ech te  
M ann  an den r ech te n  P la t z  ge langen .

N o chm als  s tehen  w ir  m i t  dem d r i t te n  u n s e re r  H a u p t -  
w ü u sch e  neben  dem V ere in  d e u tsc h e r  In g en ieu re ,  in d em  wir 
a u ssp rech en :

W i r  h a l t e n  e s  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  d a ß  d ie  A e m t o r  
d e r  s t a a t l i c h e n  u n d  k o m m u n a l e n  V e r w a l t u n g e n  d e n  
A k a d e m i k e r n  a l l e r  B e r n  f s k l a s s o n  z u g ä n g l i c h  g e 
m a c h t  w e r d e n ,  s o f e r n  s i e  s i e h  d i o  e n t s p r e c h e n d e n  
K e n n t n i s s e  e r w o r b e n  h a b e n .

So b eh a r ren  denn A r c h i t e k t  und Ing e n ieu r  in d e r  U e b er-  
zo ugung ,  daß z u r  E in n a h m e  lo i tender  S te l lu n g e n  E a c h k e n n tn is  
das  e r s te  E rfo rd e rn is  i s t ;  s ie  e rk e nn en  a b e r  an, daß dazu auch 
ein f rü hze i t iges  E in d r in g e n  in die w ir ts c h a f t l ic h en ,  r e ch t l ich en  
und e th isch en  B ez iehungen  t r e t e n  m uß ,  die jed es  techn ische  
H a n d e ln  z u r  F o lg e  h a t .  S ie  fo rd e rn  G e legenhe it ,  s ich m i t  
d iesen S e i ten  ih res  W i r k e n s  in S ch u le  und B erufs tä t igke i t ,  v e r 
t r a u t  zu m ach en  und  sie fordern ,  daß ein so e r g ä n z te r  t e c h 
n isch e r  B i ld u n g s g a n g  auch in den öffentlichen V e rw a l tu n g e n  
d ie jenige G le ichb e re ch t ig u n g  findet, die e r  s ich  in p r iv a te n  
U n te rn e h m u n g e n  b e re i t s  e r ru n g e n  h a t  und täg l ich  m e h r  e r r in g t .  
S ie  v e r la n g en  n ic h ts ,  a l s  wozu sie s ich  s e lb s t  w ü rd ig  g e m a c h t  
h ab en  und noch w ü rd ig e r  m achen  wollen.

D a s  w a re n  die le i tenden  G edank en ,  die den V crb an ds -  
v ere inen  im vor igen  J a h r e  m itg e g eb e n  w u rd e n ;  d ie se r  G e is t  
e r fü l l t  die von  den V ere inen  e r s t a t t e t e n  B o r ieh te  und . d ie  von 
u n s e re r  A b g e o rd n e to n v e rsa m m lu n g  g e s te rn  g e fa ß ten  B eschlüsse .  
M öge dieser  G e is t  Sie, meine H e rren ,  die f reundlich  m einen  
W o r te n  ge fo lg t  s ind,  in  une rm ü d lich em  W e i te rw i rk e u  begleiten ,  
s t ä rk e n ,  e rheben  und  zum  endlichen Ziele führen.

N i c h t  w o g e n  u n s ,  f ü r  d e s  V a t e r ] a n d e s  W o h l  e r 
h o b e n  w i r  u n s e r e  S t i m m e .

isse von Groß-Berlin Straße „Unter den Linden“
ila tzmann in Dresden

Eine solche Vertoilung der Bevölkerung is t offenbar nur hei 
Schaffung geeigneter V erkehrsm ittel zu ermöglichen, dio eine rasche 
Zurüeklegung der bedeutenden E ntfernung zwischen dem Stadtinnorn 
und den weit entfernten W ohngebieten erlauben. Die A usgestaltung 
des V orortverkehres erscheint sonach als eine wesentliche V oraus
setzung für die Anlage einer weiträum ig gebauten W eltstad t, deren 
W ohnungsverhilltnisso gegen die des heutigen Berlin wesentlich ver
bessert sind. Dio Vorortbahnen werden bis in weitere Entfernungen 
hinaus fortgesetzt und auch in die Lücken zwischen den strahlen
förmig auseinandergehenden Fernbahnen hineingeführt werden m üssen, 
sie sind durch Uebergang zum elektrischen Betriebe leistungsfähiger 
zu gestalten, und sie werden für die D urchführung der aus dem 
äußeren V orortgürtel kommenden Züge ohno A ufenthalt durch die 
inneren V ororte und V orstädte bis zur G eschäftsstadt einzurichten 
sein. Dieser Ausbau des Vorortverkehres, wie er ja  in bescheidenem
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Umfange bereits heute im Gange ist, bedarf aber noch einer sehr 
wesentlichen Ergänzung, nämlich der Fortsetzung der Vorortbahnen 
in das Stadtiunere hinein und die Verknüpfung der einzelnen Strecken 
zu mohrercn, den S tad tkern  durehsclmeidenden Linien, die damit 
gleichzeitig zu Stadtbahnen werden.

Gegenw ärtig liegen die Endpunkte m ehrerer Vorortbahnen am 
Rande der G eschäftsstadt oder sogar noch gänzlich außerhalb ihres 
Bereiches Nur diejenigen Vorortbahnen, deren Züge über die S tad t
bahn geführt werden, verm itteln neu unm ittelbaren Zugang von den 
Vororten in einen beträchtlichen Teil dos S tadtkernes, und diesem 
Um stande vor allem verdanken die an diesen Strecken liegenden Vor
orte ihre schnelle Entwicklung. Die Anziehungskraft der übrigen 
Vororte als W ohnstätten  für die in Berlin tätigen Personen is t stark 
dadurch beeinträchtigt, daß diese zum eist vom Endbahnhof der Vor- 
ortlinie aus noch ein weiteres V erkehrsm ittel benützen müssen, um 
den W eg zur A rbe itsstä tte  zurückzulegen, so daß ein größerer Auf
wand an Z eit und Geld en tsteh t.

Eine erhebliche Besserung der Vorkehrsvorhiiltnisso von Groß- 
Berlin schien in A ussicht zu stehen, als vor mehr als Jah resfris t der 
P lan einer angesehenen Firm a bekannt wurde, der die H erstellung 
einer Verbindungsbahn zwischen dom W annseebahnhofe und dem i 
S te ttin er Vorortbahnhofe bezweckte. Diese — natürlich als U ntor
grundbahn gedachte — neue V erkehrsader sollte die Durchführung 
der von der W annseebahn kommenden V orortzüge durch das S tad t
innere und ihre W eiterführung auf den nördlichen Vorortlinien nach 
Tegel, Oranienburg oder Bernau ermöglichen. A uf diese W eise wäre 
für die wichtigen V ororte im Süd westen und für das ausgedehnte, 
besonders entwicklungsfähige Gebiet der säm tlichen nördlichen V or
orte die dringend erwünschte V erbindung mit dom Stadinneren her
gesto llt worden; zugleich hä tte  man eine neue, oft schon verm ißte 
zweite Stadtbahn zwischen dem Norden und Süden Berlins erhalten 
und endlich wäre durch die geplante V erbindung dieser neuen m it der 
alten Stadtbahn durch eine Um steigestello für fast säm tliche Teile 
der G eschäftsstadt eine bequeme Bahnverbindung m it den meisten 
Vororten hergeste llt worden. Diese neue Bahnlinie entsprach so sehr 
einem dringenden Bedürfnis und is t  für eine gedeihliche Entw icklung 
von Groß-Berlin so unentbehrlich, daß es nicht rech t begreiflich er
scheint, warum seither von der weiteren Verfolgung dieses Pianos 
nichts m ehr zu hören war. lndossen muß wohl angenommen worden, 
daß er später wieder auftauchon und in absehbarer Zeit der V erw irk
lichung entgegengeführt werden wird.

Gerade die Ergebnisse des W ettbew erbes „G roß-Berlin“ dürften 
deutlich erkennen lassen, welche wichtige Rolle die V erbesserung des 
V orortverkehrs für die Bosiedlung dor Um gebung Berlins in der er
wünschten weiträum igen W eise spielt. Dabei wird das ßodürfnis her- 
vortroten, nicht nur jene oben godachto S tadtbahn herzustellen, son
dern auch für die V orortlinien von L ichterfelde-Ost und Zossen sowie 
für die je tz t  im L ehrter und Görlitzer Bahnhofe endenden L inien die 
Erbauung von V erlängerungsstrecken in den S tad tkern  hinein ins 
Auge zu fassen, wodurch sich bei geeigneter Verknüpfung noch einige 
weitoro S tadtbahnlinien ergoben würden, so daß dann die Geschäfts
s tad t durch etwa vier verschiedene Linien durchquert und von don 
W ohngebieten in den Vororten aus auf dio kürzeste und schnellste 
W eise zu erreichen wäre. Durch geschickte Anordnung von Um steig
stellen an allen Kreuzungen dor Stadtbahnen würden sich gleichzeitig 
Verbindungen zwischen den V ororten mit allen einzelnen Teilen des 
S tad tkernes, sowie auch m it den äußeren S tad tteilen  und Vororten 
an den anderen Außoulinion ergeben.

Das soeben angedoutote Netz von S tad t- und Vorortbahnen, 
welches als ein fast unentbehrliches M ittel zur Schaffung von Groß- 
Berlin erscheint, wird allerdings nur un te r Aufwendung ganz gewaltiger 
Sum men hergeste llt werden können. Diese Kosten dürften sogar so be
deutend ausfallon, daß ihre V erzinsung durch die Reineinnahm en aus 
den Fahrgeldern niemals in hinreichendem Maße erzielt worden kann, 
insbesondere wenn die Tarife so niedrig angesetzt werden, wie es 
nötig erscheint, um die schnelle Entw icklung der weiter entfernten 
V ororte n icht zu beeinträchtigen. Trotzdem  ste llt sich die V erw irk
lichung dieses Gedankens keineswegs als wirtschaftlich undurchführbar 
dar, wenn für die Verzinsung und T ilgung des Anlagekapitals ein Teil 
des W ertzuwachses herangezogen wird, den die im Bereiche der S tad t
bahnen gelegenen Grundstücke der Geschäftsstadt, sowie auch die 
Grundstücke in denV orstädten  und V ororten erfahren würden, deren Ver- | 
kehrsverhältnisse sich durch jene neuen Anlagen so wesentlich verbessern.

Augenblicklich mag ja  dieser W eg  zur wirtschaftlichen Durch
führung von Verkehrsunternehm ungen in einer W elts tad t noch wenig 
gangbar erscheinen; doch dürfte sich gerade in dieser H insicht die 
W andlung der Anschauungen rasch vollziehen, is t doch im Laufe 
weniger Jah re  die B esteuerung des unverdienten W ertzuw achses am 
Grund und Boden von weiten und ausschlaggebenden Kreisen als 
durchaus gerech tfertig t und wohl durchführbar anerkannt und erprobt 
worden. Jedenfalls lieg t es besonders nahe, den W ertzuw achs der 
G rundstücke zugunsten solcher öffentlicher Verkehrsanlagen zu be
steuern, durch deren Schaffung erfahrungsgemäß eine sehr merkliche 
Steigerung der Bodenpreise hervorgerufen wird.

W ird  die Anlage eines Netzes von Stadtbahnen, wie es oben an
gedeu te t wurde, als notwendig für Groß-Berlin erkannt und für w irt
schaftlich ausführbar gehalten, so wird man fordern müssen, daß schon I

je tz t  keine baulichen M aßnahmen im Stadtinneren von Berlin getroffen 
werden, welche die spätere Anlage dieser Stadtbahnen wesentlich ver
teuern oder erschweren. D ieser Forderung kann indessen nur dann 
genügt werden, wenn m öglichst bald die Linienführung jener künftigen 
Bahnen im allgemeinen fostgelegt wird. E s s teh t ja  zu hoffen, daß 
aus dem W ettbew erbe „Groß-Berlin“ auch für die Anlage solcher 
Stadtbahnen geeignete Vorschläge sich ergeben, und es wäre denkbar, 
daß hierauf g estü tz t von den beteiligten Behörden ganz bestim m te 
Bahnlinien durch den S tad tkern  von Berlin für die spätere Ausführung 
in A ussicht genommen werden. Die zahlreichen Pläne, welche bereits 
bisher von dor S tad t selbst, sowie auch von anderer Seito für städ
tische Schnellbahnen aufgestellt worden sind, zeigen deutlich genug, 
daß es dringend erforderlich ist. die Grundlinien für den weiteren 
Ausbau des V erkehrsnetzes im S tad tkerne von Berlin nach großen 
Gesichtspunkten baldigst festzusetzen. Daboi gebührt den oben ge
dachten S tadt- und Vorortbahnen insofern der Vorrang, als sie dio 
Verbindung m it den entfernteren V ororten herstollen und somit für 
die künftige E ntw icklung von Groß-Berlin von der größten Bedeutung 
sind, da nur m it ihror Hilfe die Verteilung der Bevölkerung dor 
W eltstad t Uber eine hinreichend ausgedehnte Fläche erreich t werden 
kann. An zw eiter S telle wären dio Bahnen zu berücksichtigen, welche 
dem Schnellverkehrn innerhalb der geschlossen gebauten S tad t dienen, 
also nach A rt der bostehondon Hoch- und Untergrundbahn odor dor 
geplanten städtischen Linien den V erkehr innerhalb der S tad t Berlin 
und der unm ittelbar anstoßenden N achbarstädte verm itteln. E rs t an 
letz tor Stolle kämen Linien in B etracht, die zur V erbesserung der 
V erkehrsverbältnisse auf kurzen Strecken bestim m t sind, und Teil
strecken von Bahnen für langsamen Vorkehr bilden, wie es die von der 
Großen Berliner Straßenbahn geplanten Tunnelanlagen sind. Dieselbe 
Reihenfolge der Bahnen ergibt sich auch in H insicht auf ihre tech
nischen V erhältnisse. Die S tad t- und V orortbahnen werden nämlich 
bei Ausführung als Untergrundbahnen, wie sie ja  im S tadtkerne von 
Berlin nur allein in Frage kommen, die größten Tunnelquerschnitte er
fordern, und ibro Linienführung wird auch wegen der Notwendigkeit 
scharfe Krüm m ungen zu vermeiden die m eisten Schwierigkeiten bieten. 
U m gekehrt wird es am leichtesten sein für die unterirdische Führung 
der Straßenbahn geeignete Linien zu finden.

Z urzeit besteh t nun die Gefahr, daß im Gegensatz zu dom eben 
gekennzeichneten planmäßigen Vorgehen zu allererst bestim m te E nt
würfe für unterirdische Straßenbahnanlagen im Herzen von Berlin ge
nehm igt werden.

Dies erscheint, soweit die U ntertunnelung der Leipziger und 
Potsdam er S traße in B etrach t kommt, nur insofern bedenklich, als 
der Straßenbahntunnol hier die Ausführung dor diesen S traßenzug 
kreuzenden S tad l- und Vorortbahnen später erheblich verteuern wird. 
W as aber dio U ntertunnolung der Straße „U nter den L inden“ anlangt, 
so wäre dioso kaum vereinbar m it der künftigen Schaffung eines 
leistungsfähigen und nicht überm äßig kostspieligen Netzes von S tad t
bahnen. Dieser 60 m breite und etw a 1 km lange Straßouzug wäre 

j  nämlich bei diesen bedeutenden Abm essungen und bei seiner günstigen 
| Lage im Innern des S tad tkernes in hervorragendem  Maße zur Anlago 
I oines wichtigen unterirdischen Knotenpunktes dieses Netzes geeignet, 
i  und vor allem wtlrdp sieb gerade liier die M öglichkeit bieten, sehr 

bequeme Um steigestollon zwischen m ehreren Stadtbahnen herzustellen. 
So könnten z. B. hier die beiden Stadtbahnen, welche einerseits den 
W annseebahnhof m it dem S te ttin er Vorortbahnhofe, und andererseits 
den L ehrter Bahnhof m it dem Görlitzer Bahnhofe verbinden, m itein
ander verknüpft werden, wozu sich vielleicht als d ritte  Linie noch eine 
Verbindungsstrecko zwischen dem Bahnhofe Zoologischer G arten und 
dom Schlesischen Bahnhofe gesellen würde, die zu r E ntlastung der 
hestehenden S tadtbahn auf dieser Strecke zu dienen hätte. Auf dioso 
W eise würde inm itten von Groß-Berlin, ein U ntergrundbahnhof von 
bedeutendem Umfange geschaffen werden, von dem aus man unm ittel
bar nach der großeu Mehrzahl der V orstäd te und V ororte gelangen 
könnte, und die großartige P rach tstraße „U nter don Linden" würde 
sich dann in ausgeprägtester W eise als der M ittelpunkt des W e lt
stadtverkehres darstellon. Dabei würden sich auf der Straßenoborfläche 
bei geeigneter V erteilung der Zugänge zu den Bahnsteigen der un te r
irdischen S tadtbahnen bei weitem nicht so ungünstige V orkohrsver
hältnisse ergeben, wie sie schon heute an gewissen Knotenpunkten des 
Straßenverkehres bestehen.

Eine derartige Bahnhofsanlage „U nter den Linden“ wäre jed en
falls für Groß-Berlin von weit größerem  N utzen als der zurzeit hier 
geplante Straßenbahntunnel, dessen E rbauung verm utlich nur von einem 
sehr kleinen Teile der Bevölkerung tatsächlich als ein dringendes Be
dürfnis empfunden wird. Zum m indesten erscheint es wohl angozeigt, 
die E ntscheidung über diesen L indentunnel der Straßenbahn vorläufig 
hinauszuschieben und abzuwarten, welche Vorschläge der W ettbew erb 
„G roß-Berlin“ für die G estaltung der V erkehrsverhältnisse im S tadl- 
innern zeitigen wird. Möglicherweise ergib t sich dann, daß der U n ter
grund „U nter den L inden“ für den Berliner Verkehr in weit günsti
gerer W eise nutzbar gem acht werden kann, als es nach don E n t
würfen der Straßenbahn der Fall sein würde. Diese Tunnelpläne er
heischen eben eine Prüfung auch von dem G esichtspunkte-aus. daß 
der für Groß-Berlin so kostbare Raum unter der breitesten Straße der 
S tad t nicht vorzeitig zu Gunsten einer V erkehrsanlage von immerhin 
verhältnism äßig geringer B edeutung verschleudert werde.
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Die große Berliner Kunstausstellung
RogKTtmg'sbauineister

Bei weitem nicht so reichhaltig wie im V orjahre is t die dies
jährige A rchitokturabteilung am L ehrter Balmhof. Und trotzdem  oder 
vielleicht auch gerade deshalb bietet sie dem K unstfreund, der sich 
so rech t in sie vortioft, viel Erfreuliches!

Ein Saal is t vollständig dem Andenken H e rm a n n  E n d o s  g e
widmet. E r en thält die Hauptwerke dieses A ltm eisters, die uns be
reits  zum großen Teil im H eft 16 dieses Jahrganges unserer Z eit
schrift- vorgeführt worden sind und die ja  m eist bosonders allen 
Berliner A rchitekten gute Bekannte sind! Hier zeigt sich eine in 
sich abgeschlossene K unst in vornehm ster Form , eine K unst freilich, 
die bereits historisch betrach tet sein will, will man ih r die rechte 
verdiente W ürdigung widerfahren lassen. Das is t in dem schönen 
G edächtnisblatt dieser Zeitschrift geschehen, und es genügt daher, 
hier auf letzteres zu verweison! —

D er zweite Saal bringt in bunter Reihenfolge Zeichnungen und 
Modelle m oderner architektonischer Schöpfungen, unter denen mir 
recht viele große Freude bereitet haben!

U n ter den Modellen sind wieder diejenigen einiger Reichsbank
gebäude von H a b ic h t  besonders anziehend. W ir werden diesmal 
durch Backsteinbauten überrascht — eine neue Seite im rastlosen 
Schaffen dieses begabten A rchitokten! Am besten gefällt m ir die 
Reichsbank für L ü n e b u r g .  Als M itarbeiter is t  hier K a ß b a u m  ge
nannt. — Am reizvollsten is t aber doch ein anderer Reichsbankbau, 
nicht in Backsteinformen, ein kleines bescheidenes W erk, aber voll 
feiner künstlerischer Stim m ung — der Reichsbankneubau L a n g e n 
b e rg . Entzückend is t dies Haus m it seiner naiven Dachlösung, den 
großen Schieferflächeu und den dazu so g u t stehonden grünen F en ste r
läden! Ein reizvoller Farbenakkord! Der Katalog nennt hier den ver
storbenen S i e m e r i n g  als M itarbeiter; das scheint ein Fehler zu sein. 
— Ein W erk S io m e r in g s  im Verein m it H a b ic h t  is t ein Landhaus 
in W e s to n d ,  von dem auch oin Modell Anschauung gib t — ein vor
nehmer Landsitz in wohlabgewogenen Verhältnissen.

Ganz anders geartet, doch ebenso fein is t eine Stallhofanlago m it 
W ohngebäude von P a u l  B a u m  g a r t e n  — ein Modell in sehr kleinem 
Maßstabe. Die Baulichkeiten gruppieren sich um einen rechtwinkligen 
Hof; überaus reizvolle Motive von Loggien, Vorhallen, Giebeln und 
Türmchen klingen zusammen zu einer Gesam twirkung, die gleichwohl 
ganz schlicht und selbstverständlich erscheint.

Dann die Urnenhalle für B e r l in  von W i l l i a m  M ü lle r !  Das 
is t ganz prächtig! Eine weihevolle, friedliche Stim m ung, wie sie nur 
ein Kirchhof haben kann! W enn man das sieht, braucht man um die 
ästhetische und dam it um die seelisch-gem ütliche Seite der F eu er
bestattung nicht bange zu sein. — Ueber die hygienische Seite können 
ja  Zweifel nicht mehr bestehen. —

O tto  L io s h o im s  Berliner K riegervereinshaus „M arinehaus“ zeigt 
m ustergültige städtische Putzarchitektur. Das sag t genug! Eine 
andere Nuance neben G e ß n e r !

Das W esen des Putzbaues haben auch F r i t z  und W i l h e l m  
H e n n in g s  in ihrem  Arndt-Gym nasium  ausgezeichnet getroffen. Nur 
sparsam ist W erkste in  verwendet für den Sockel, das H auptportal usw\ 
Die F en ste r sind lediglich als Löcher in die Putzflächen hinein- 
geschnitten, ohne jegliche Profile und Gesimse. Ziegeldach. Aber 
das Ganze is t ausgezeichnet in V erhältnissen und Maßen. E in gu t 
durchgebildeter Turm  beherrscht glücklich den ganzen Bau. Grund
risse fehlen leider.

K ie h ls  Realschule in der E m ser Straße in R ix d o r f  zeigt 
anderen architektonischen Standpunkt. Die feinen klassizistischen 
Putzform en von der W ende des 18. Jahrhunderts m ußten hier der 
modernen Aufgabe dienen. Das is t so dezent geschehen, daß man an 
der M atorialwahrheit nicht zweifelt. Vorzüglich is t die Gruppierung 
des Ganzen — Hauptbau und D irektorwohnhaus m iteinander reizvoll 
verbunden. N icht günstig  erscheint im Grundriß die Zweibündigkeit 
der Korridoranlagen tro tz  der Beleuchtung von der S tirnseite! —

B o d o  E b h a r d t s  Schloß N e u e n s to in  w irkt un te r den Modellen 
am auffallendsten. Ein U rteil Uber das W erk  is t schwer zu fällen, 
wenn man den früheren Zustand des restaurierten  Schlosses nicht kennt!

E. Zastrau in Berlin
Von den Zeichnungen wollten m ir besonders die kleineren, oft 

skizzenhaften, g u t gefallen.
V ier Rahmen von B e c h e r e r  und B a r d o n h e u e r ,  eine Bebauung 

in B o n n  darstellend, zeigen vorzügliche städtebauliche Lösungen. In 
dies Gebiet gehört auch eine große Vogelperspektive von W u lf f ,  die 
Umwandlung des Pariser Platzos betreSend. Das P ro jek t is t m it dem
jenigen I h n e s  verwandt. Aber gerade die V o g elsch au , scheint mir, 
zeigt, daß das nicht der richtige W eg  ist. Die Geschlossenheit des 
P latzes leidet! —

W underfein sind die Ostseekirchen von L a h r s ,  in schlichtester 
Manier gezoichnet. Da s teh t mau lange davor und vergiß t die pracht
vollsten E ntw ürfe darüber! — Dagegen der H errschaftssitz in P lö n  
von K a r l  S ta h l !  D ort die Linie — hier ein Farbenkom plex von 
verblüffender W irkung! Im pressionistisch! — W ieder anders eine 
Skizze dor W estfront dos F r o i b o r g e r  Doms: Kohle und Kreide — 
wenige Flächen und Striche: Aber schon aus einiger Entfernung glaubt 
man eine Photographie zu sehen!

Prachtvoll sind die Reiseskizzen K ic k to n s !  F r a u e n b u r g !  
Stimm ungsvoll auf getöntem  Pap ier hingezaubert! Dann die evan
gelische Kirche zu D e u t s c h - E y l a u  und die Ordensburg R e h d e n  
bei Graudenz! Das is t  beneidenswert reif!

U nter den Entw ürfen fiel mir B ö r n s t e i n s  neues Polizei- und 
V erwaltungsgebäude in B re m e n  auf. Eine prachtvoll reiche Archi
tek tu r in „deutschem “ Barock —  doch eine sehr subjektive originale 
Leistung.

Ein Landhaus in N ik o la s s e e  von S t r a u m e r  fällt durch seinen 
vorzüglichen Grundriß und noch mehr durch die flüchtige, doch er
staunlich sichere Kohlezeichnung der Perspektive auf!

Der Schloßbau W eiß zu C o lm  von H e id e n r e i c h  und M ic h e l  
w irkt durch schlichtes roizvolles Barock; die kräftigo Putzfarbe g ib t 
eine vornehme Farbenstim m ung.

S c h w e c h te n s  neue DombrUcke zu K ö ln  im poniert durch ge
waltige M onum entalität; Stein- und E isenkonstruktion organisch an
einanderzufügen, is t dem M eister leider nicht gelungen.

Von C re m o r  und W o l f f e n s t e in  in teressiert das Innere der 
neuen Synagoge in P o s e n  — eine farbige Perspektive.

Noch manches andere W erk wäre zu nennen! Es war hier nur 
mein Bestreben, Eindriicko wiederzugeben, wie sie auf mich w irkten 
beim häufigeren Durchwandern der A usstellung. Kunstgenuß is t sub
jek tiv! Aber aus der Freude, die jem and am Schönen empfindet, 
kann vielleicht ein anderer auch Anregung schöpfen.

Gedenken möchte ich zum Schluß noch der A bteilung für Raum 
kunst, die w ieder einen bedeutenden Teil der A usstellung einnimmt. 
Sehr glücklich war der Gedanke, die Zusammenwirkung der Künste 
in einer „W ohnung und Galerie eines K unstfreundes“ zu zeigen. 
Freilich , die W ohnrilume unterscheiden sich n icht gerade wesentlich 
von den sonst an dieser S telle gesehenen, bieten doch aber viel 
Schönes! H ier is t S a lz  m a n n  s Speisesaal in dor Raumwirkung wohl 
am bedeutendsten; die großon schlichten barocken Möbelformen wirken 
überzeugend! — E igenartig  vornehm ist das A rbeitszim m er von Frau 
O p p le r - L e g b a n d ,  dessen dunkel violette Stim m ung bem erkensw erter
weise durchaus nicht m ystisch w irkt! A uf die prachtvollen, geschm ack
vollen M aschinenstickereien Uber dem Ecksofa sei besonders aufm erk
sam gemacht. — Das K im b e lsc h o  W ohnzim m er muß hier wegen der 
überaus prächtigen In tarsien  erw ähnt werden. Das is t n ich t für jeden! 
Aber ein Dokum ent des hohen Standes deutscher K unsttechnik sind 
die Möbel jedenfalls. Ich glaube übrigens, sie stehen nicht rich tig  in 
dem Raum m it den düsteren Panneelen, tro tz  der m erklichen Absicht, 
die Stücke herausleuchten zu lassen.

Am besten is t der oben erwähnte künstlerische Gedanke in der 
Galerie, deren schöne H allenarchitektur von M ö h r in g  stam m t, ver
w irklicht worden. Dieser Raum ist m it den K unstw erken, die er en t
hält, so verschieden sie sind, wahrlich ein einheitliches Kunstw erk! 
Dieser Raum weist auch vor allem deutlich den W eg, den die E n t
wicklung unserer K unstausstellungen nehmen m uß. dam it sie den 
letz ten  ihnen noch anhaftenden Schein des „K unstspeichers“ verlieren!

Vermischtes
H err Professor Go e c k e  besichtigte kürzlich m it seinen Studenten 

die in H e rm sd o rf bei Berlin neu angelegten S traßenzüge und Anlagen, 
Uber die bereits in Nr. 52, Seite 257 des vorigen Jahrganges einiges ver
öffentlicht wurde. Die H erren nahmen zunächst die A rchitekturen des 
P fe f fe rsc h e n  W irtshausgartens am Eingänge der W aldseestraße, der 
neuen höheren M ädchenschule der Gemeinde, sowie einer Anzahl von 

- bekannten A rch itekten  erbauten Landhäusern in Augenschein und 
machten dann einen R undgang durch das alte Dorf. Uber den Gutshof 
und den älteren Teil der Kolonie, unter ständigen E rläuterungen und 
V orträgen Uber die einzelnen Eutwicklungsphasen des Ortes und über 
die Einflüsse und W andlungen, welche O rtssta tu te  und baupolizeiliche 
Bestim m ungen auf die Entw icklung ausgeübt haben. An einer großen 
Reihe von Beispielen konnten die teils guten, teils schlechten Erfolge

des Zusammenwirkens der verschiedensten Faktoren anschaulich vor
geführt worden. A ußer der bau- und straßenbautechnischen Seite 
wurde auch die kom munalpolitische Entw icklung durchgesprochen und 
die verschiedenen Phasen der bisherigen Abwässerbeseitigung, der 
W asser- und G asversorgung, der M üllabfuhr und der geplanten 
Kanalisation in allen ihren technischen und wirtschaftlichen Kon
sequenzen eingehend erörtert. W ährend einer Erholungspause in der 
W aldseehalle wurden die technischen Schwierigkeiten der H erstellung 
des W aldsees und dessen praktische B enutzung als V orfluter für 
einen Teil der Regenwässer besprochen. Horm sdorf verfügt wie nur 
wenige Orte über ein stattliches übersichtliches Anschauungsmaterial 
aus den verschiedensten E ntw icklungsstufen dor Gemeinde.
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