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Zur Finanzierung von Kleinbahnen. 
Von 

Dr. rer. pol. Kurt Kunow, Berlin-Zehlendorf.1) 

Die Formen der Finanzierung . 
.Aus demtJatsii.chlichen, innersten Zwook einer KleiIllbruhn ergibt sich 

diie Form der Aufbringung dar Mittel zu ihrer DurCJhftthrung. Handelt 
as sich um ein rein~ Erwerbsunternehmen, ,go wird sich &1lSiSChlien1i'ch 
privates Kapital zur Begriind'UIlg einer Klemba;hn zusammentun. In den 
ersten Anfangen des Ei,senbaJhnwesaD!s ,in Preunen f.ood sich g,enug Ka
pital, 'oos in den Eisenbahnunternehmungen cine giinstige Anlage sab. Da;s 
war natiirlioh, da zuerst die Linien gebaut 'Wuroen, die neben dem volks
wirlischaftIichen Nutzen ,au~h cine hohe Ertragsfiihigkeit und hohen Ge
winn versprachen. Von ,den nebenbahnahnlichen Kleinbllihnoo sind zu
nachst auch solche Strecken durclt prirvate InitiaUve gebaut women. Bei 
den Stranenbahnen und ,stiidtischen Schnellbahnen war f,ast aUISschlie,n
lich die Aussic:ht auf e,ine giinstige Verzinsung ides Anl,a:gekapitals flir 
den Bau mange-bend. Der Grund ,dafiir liegt in der 'l'atsache, da,n 'ein 
stiidti,sches Personenv,erkehrsmittel emen bereits vorhandenen V'e'rkehr 
eben durch die verbes:serte Beforderungsmoglichkeit an Elich 'zreht und 
da.nn durch die zeitliche V,erkiirzung dier Entfernungen die Ausdehnung 
des Stadtgebietes ,erweioort um ISO fortzeugenu wieder neuen Verkehr 
entwickelt. So ruht die Prosperitiit und damit der Erwerbsgedanke in 
dem Charakter eines ,solchen UntemehmeiIl!s salbst. 

Ha.nz im Gegenosatz dazu ,Siteht der groJlte Teil der nebetnba:hnliJmlichen 
Kleinbahne:n. Bi,e ,soUen nicht in eirster Lini'e eine verbesserte, schnoellere 
und billigere BefOrderunglElgJellegenheit flir bere.its vorhandenen Verkehr 
darstellen, sondern sie 'SoUen gerade cine volkswirtsc.h:aftliche wer'bende 
Funktion erfiilloo.. Lhre Aufg,abe i:st es, erst den Anreiz zur ver:beaserten 
Produktion oder zur Neuansiedlung von lii.ndlichen oder gewerblichen 

1) T.eHabdruck aus de'r iDiss€Tt.a.tion. 
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Betriehen zu gehen, alceo ellsi Verkeh:r zu entwickeln, ein Gebielt zu er
schUeUeill. Bei einem l80lchen Wirllschaftseharakter del' neberrbaillniiJm
liche!n KIeinbahnsind giiD!stige Ertr.a.g,saussiehten zunoohst natiirlidh 
niCiht v.orhmdoen und €line AnI-egung pri'V1aten Kapitrul,s illl 'solehen Unter
nahmelll wurde ein gl10fies Ri'Siko bedeuten. So hat sieh wegoo del' 
ZurliekhJaltung des PrivatkapitaJls ldoer Staat aI'S Vertreter der offent
Hchelll Interess,en genot:ilgt g,esehen, von sieh aus einzugreifen und durch 
Untel'stutzung,en die Entwiek:lung des Kleinbahnwesen,s zuerleichtern 
und zu fOl'dern. Aus dem gleiehen Grunde traten auch die Krei,se als 
Klei'nbahnunterneihmer lauf, UJIIl armeren Gabietan uberhaupt e!ine Bahn
vel'bindung zu sehaffen und auf Anlegung planmaRiger Verkethl'snetze 
nlllCh allgemein-wirtschaftliehen urn:d nicht nach priv,atwirtschaftliehoo 
Erwerbsge,siClhtspunktenhinzuwirken. Gerade die Kreise eTtschienen he
rufen zur Wahrnehmmng raumlich ibegrenzter Interessen, d8i ihr ,dureh
schnittlicher Gebietsumfang ,eine gewisse Einheit darstellt, die nieht zu 
klein, label' auc:h nicht zu grofi j'st und so dem Begriff dier ortlichen Be
deutung del' Kleinbahn 'aID eille'st€ln entsprieht. Die Provinzen aIlS die 
weiteren Kommunalverbande kormte'll sich ,im Interesse del' EntwicJdung 
des Verkehrswesens eliner Untel1stiitzung .ihrer,sei ts nichtell tziehen, da 
die SchaUung von KI,einbahnen einer Verbesserung und Vermehrung 
de,r bestehende'll Strallennetze gleiehkam und deren Bau in den uTisprung
lichen Aufg,abenkrei,s del' Provinzen gehorte. So kamen also aI,s Fak
toroo fUr die F.i:rnllnz'ierung del' nebenbahnahnliehen Kleinbahnen in Be
trlllCht: >eine'Tlsleits pri'Viates Kapital, andere:r:seHs 5ffentlichels, aufgebracht 
v,on Staat, Provinzen und Kreioon, wozu noch €line Uuterstutzung o'der 
Bete>i1igung durch die engstoo Kommunalv,el'bande: Stadte und Ge
meinden und 'lleuerdings nach del' Dbernahme del' Staatseisenba.hnen auf 
Qa>s Reich eine Reichisunterstutzung hinzukommt. 

Die amtliche, bi,sher vom preuUischen Mini,sterium deT offentlichen 
Arheiten und je1tzt vom Reichsverkehrsministerium veroffentlicht.e 
St.atistikder Kleinhahnen unt,erscheiuet folgende foof Finanzie,rungs
gruppen: Staa,t, Provinzen, Kreise, ZunachstbeteHigte und "in sonstiger 
Weise". Wiilirend die drei erslten Gruppen eindeutig Ibestimmt sind, ist 
die Gruppe Zunachstooteiligte (Interessenten) nicht von~inheitlichem 
Charakter. In iibr sind neben pl'ivat,em Kapital del' Anheger (Grund
OOsitzer, Inldust-deUe Thsw.) - vornehmlich Aufwendung,en fur Iden 
Grunderwerb - a!Uch in weitgehentdem Malle und oosondel's hei StraRen
bahnen :&ap,italbeteili'gungen von Stadten, Gem8linden, ,auch vom Staat als 
Fi8kus enthalten. Die "in ,sonstiger Wei,se"aThfgeb:mcMen Kapitalien 
stammen demgegenuoor im allgemeinen von meht unmmelbar interelSlSie,r
ten Pel'sonen odeI' Pelrsonenvereinigungen her. Es sind z. B. Kapital-
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einl,agen der Bau- oder Betriebsunternehmer Bowie bei Prirv,atleuten auf
genOJJUOOI1e Darlehen od,er offentlich be'gebene Anleihen. Bei rein pri'Vat 
finanzierten Untel'lI1ehmurrg,en wil'ld unter idJieser Gruppe das ,aufge
wendete Erwerbisikapital einer Privatunternehmungaufgeftihrt. Eine 
salcha GlieJderung gibt kain vollkommen klares Bnd tiber dlie Art der 
Finanzierung eine,r Kleinbathn, da n'icht OhnlO weiteI'es llIlliS den zusam!IIlen
fassenden Bezeichmmgen ZunachsvbeteHigte und in oSonstig,er Weisa e,r
sichtlich ,ist, ob €is sich 11m privates oder offentliehes Kapital handalt. 
Ganz abgesehen werden mufi wi Idem Ver.such eLiner ,systematiscllen Be
handlung der F,inamzierungsfrage voneiner Gruppierun:g nach den Fi
nanzierung'sarten im einzelnen, also nachder Formeiner Unter:sttitzung 
oder den Bedingun:gen einer BeihiUe, d,a dann eine Unzlllbl von Sondier
grupp·en unteDschieden wero<m mu.ate. 

Bei einer Betl'lachtung naeh den beizeichneten flinf Gruppen la,sElen 
sieh aueh iSchoneine grofie Zahl von tatlSachlich vorhandenen Kombi
IIIationen feststeUen. Nach den amtlichen stat,Lstischen Angaben fUr ,da.s 
Jabr 1920/21, w10bei die Wirkungen des Versai'ller Vertr:ags, jedoch nieM 
der Genier Beschlu£ uber Ober!Schlesienoortic]{,g,ichtigt isP), ergeiben Bieh 
fill die ne'benbahnahnliehen KI,einbahnen in Preufien insgelSiaIIDt 22 ver
schiedene Formen, von Idenen jedoch nehen mohreren haufig wi,eder
kehrenden, gleichsam Einheitstypen eine grofie Zabl nUT selten vor
kommen. 

Alos Hauptformen hahen sieh folgende Kombinationen 
zwar in der Reihenfolge der Haui,igk>eit: 
1. Staat Provinz Kreis Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
2. Staat Provinz Kreis Zunlichstbeteiligte 
3. 
4. Staat Provinz 
5. Staat Provinz 
6. 
7. 

In sonstiger Weise 
Kreis 
Kreis In sonstiger Weise 

Zunachstbeteiligte 
Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 

heraus, und 

67 x = 21,6 0/0 

48 x= 15,5 " 
40 x= lR " 
28x= 9 " 
26x= 8,4 " 
22 x = 7,1 " 
20 x = 6,45 ~ 

81,05 % 

Die iibri.gen Formen sind erheblieh weniger z.ahlreich. Darla1l,s er
giibt slich, da£ offentliche Verbande ,Slich in hohem Ma£e an nebenb3!hn
almlichen Kloeinbahnen beteiligen, andereraeins aberauch ein nicht un
betraehtlicher Teil ,solcher iBahnen durch priv.ate,s Unternehmerkapiital 
finanziert wird. Die Hohe deir aufgebracihten Ka.pi,tali,en ioSt d:abei jedoch 
noeh 1lIi:cht berucksichtigt. 

1) Bisher iIl()ch nicht vleriiffe'ntlic1ht,e's slatist.iscnes Mate-rial a'U6 dem preufii
schen Ministeriuro fiir Handel un.d' Gewe-rbe, das 'in ner diesji:i.hri,gen (1922) Aus
gabe ,der Statistik der Deutschen EilSeDibahnen (heraUlSoge'g·eben vom Reiichs
v€rkehrsministerium) e,rscneinen wiid. 

1* 
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Bei den StDafi-enbahnen i,st das BiM umgekehrt. Dort uberwiegt rdas 
Erwerbskapihal, ,das in den ,stiiJdtiMhern Stra.Ben- und SchnerUbahnen als 
privatwirtlsehaftlieh werbendJe'll Anlage'll eine ertragreiche Betatigung 
sucht. Nach. der KleinbaiJ:mstati,stik fUr 1914/15 und zwar unter Fort
l'aJssung der Bahnen in den abgetrennten Gehieten und unter Bernck
sichtigung rd.er Veranderungen ,aus AnlaB delr Umgestaltung Berlins, wo
durch 15 Einzelunternehmungen in den Besitz der neuen Einheits
g,emeinde GroB-Berlin iiberrgegrangen sind1), tl'eten drei Hauptformen 
hervor: 

l. In sonstiger Weise 61 x = 35,47 0/0 

2. Zunachstbeteiligte 
3. Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 

56 x = 32,56 " 
20 x = 11,63 " 

79,06 % 

Die anidern 14 verschiedenen Kombinationen verschwinden dem
gegeniiber. Der preu.6ische Staat hat nach dem ,augenb~icklichen Stand 
ausnahmsweise nur in zWlei Fanen eine Unter:sttltzung giewiihrt, rhei der 
StaJdt Emden und der Stadt Plane. Friiher kam noch al,s dritter F,all eine 
Beihilf.e an die M-emeler StraBenbahn hinzu. Der hohe Hundertisatz, der 
auf die Finanzierung durch die Zunachstbeteiligten enWillt, iet darauf 
zurnckzufiihreiIl, daB ursprUngIich von Pdvatunternehmern gebaute 
Ba;hnen spateI' von den Stadt-en und Gemeinden erworhen wordlen grind. 

Das Eigentumlichean den Kleinbahnen und besonders an den ne.hen
bahnahnlichen KleiIl!hahnen iet, daB die verschiedeIl!sten Faktoren ,an der 
Finanzierung, d. h. an der Entlsteh'l1ng dierser Bahnen beteiligt ,sind. Die 
wesentlichen Unter;schiede bestehendlarin, oh nnd inwieweit Qffentliches 
und privates K,apital zusaiIllIDenwirken. So lassen sieh ganz a.ngem~.in 
drei GrullJdformen unterscheiden: 

1. Finanzierung mit nur privatem Kapital als priva,twirtschaftliche 
Form, 

2. FInanzierung mit priVla.tem und oHentlichem Kapital als ge.
mLschtwirtoohaftliche Form, 

3. Finan2)ierung mit rein offentlichem Kapital als gemeiIl!wirtschait
Hehe Form. 

Das Merkmal fUr die el1ste Gruppe i,st, dafi das Anlagekapital aus
schlie.6lich von Priv,atp,ersonen oder private'll GerseI1schaftenaufgebracht 
wil1d. Eine erinzelne Privatperson kommt bei rder KOistspieligkeiteiner 
Bruhn nur in ,sIeit.ernen Fallen, beri vel'haltnisma.6ig kleinen Anlagen und 

1) Neues Mat,erial nach dem Stande del' letzten J ahr,e liegt nicht vor. Das 
preufiische Ministerium fur Ha;ndel und Gewerbe hearbeitet die Statistik dar 
Stra.ll.erubahnen nicht mehr und. d'e,r Verein Deutscher Strafienbahnen, KleiIl'bahnen 
und Privateisenbahnen, dEr d,ie Fortfti'brung tilbemebmen wollte, hat bi,sher noch 
nichts unternomm~m. 
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bei gtInstigen Rentabili ta tsauB,skhten als Eigenttimel' und Uniernehmel' 
in Frage; sie kann eine Kleinbahn aus reinem Erwerbsinter,esse oder 
abel' auch alls 1llunitte.lbar pl'iyatwirtschaftlichem Interesise hauen. 1m 
Jahre 1920/21 gab e.s bei den nebe.nbahnahnlic1wn Kleinbahnen nUl' zwei 
8olchm' "Cnternehnmngen, von clenen eine einem Rittergutsbesitzera.ls 
Zun~lchstbeteiligtem gehurte. Yon den Stran'enhahnen hesanern 1914/15 
"del' Pl'iYatpersonen Betriebe, die jelCloeh s~i.mtlich Sondertypen del' 
Stranenhahnen waren: zwei Pfcnle- und zwei Draht,seHba.hnen. Drei 
yon den Besitzern ,vllr,den nls Zunaehstbeteiligte .aufgeftIhrt. Ent
sprechend clem "Cmfang del' erforderlichen Kap.ita1ien ist es also meist 
eine :'lehrzahl von Per.sonen, die ills Kleinbahnunternehmel' auftritt. Sie 
konnen sieh zu,;,ammenschlienen zu den iibHchen Gesellschaftsiormen, 
jecloch kommt prakUsch nul' die Form ;(le1' AktiengeseUseha.ft und del' 
Ge sell s.chaft mit besehrankter Haftung VOl'. Die AktierngelseUschaften 
Uberwiegen bei weitem: von 49 nul' mit priYu tem Kapital finanzierten 
nebenbahnahnlichen Kleinbahnen waren es 31, yon 71 Stl'anenbahnen 54. 
Die Form del' Gesellschaft mit heschl'anktel' Haftung tritt hei heiden 
Kategol'ien nul' 10 bzw. 6 mal auf. vVenn bei Unternehmnngen, de,ren 
Eigent1ime1' Stadte odeI' Gemeinden sind, die Aufbringung dels Anlage
kapitals unte'r del' Rubrik in ,,::onstiger "Weise verzeichnet wird, so beruht 
das darnuf, duJ; diese Kommunen ih1'e 'samtliehen Rechte und Pflicht,en 
aus del' L nternehmung durch Vertrag einem priv'aten BetriebsUiIlter
nehmerauf bestimmte Zeit abgetreten haben. 

Bei den GeseUschaftsunternehmungen la:s.sen sieh wiederum we,itere 
"Cnteral'ten untersche.iden: 

1. soiche Gesellschaften, die Kleinbahnen Ian verschiedenen Orten 
besitzen, sieh also nicht auf eine bestimmte Gegend beschranken; 

2. sole·he, die eine Kleinhahn ueben einem anderen gewerblichen 
Bet1'ieb besitz·en oder umgekehrt; 

3.ilOlehe, die eine Zusammenfassung. von Privatkapital del' intel'
essierten Gegenddal'lstellen, kleinere Einzeluntel'nehmungen. 

unter dieerste Gruppe sind die gro£en Kleinbahngesellschaft.en, die 
gewerbsmanigen Unternehmungen Zll rechnen, wie z. B. die Allgeme.ine 
Deutsche Kleinba<hngelseUschaft flir die nebenbahnahnlichen Kleinbahnen 
und die Allgemeine Lokal- und Stra£enbahngelseUschaft flil' die Strafien
bahnen. 

Bei,spiele fUr die zweite Gruppe finden ,sich besonders ,hei den 
Stra1l.·enhahnen. Des utteren gehort einer GeseUschaft eine Kleinbahn 
urud ein Elektrizitats.werk, das nicht nul' zur Versorgung del' Kleinbahll' 
mit Stromdient. Die gronell' Elektrizitatsgesell:sehaften, deran Gelsehl1fts
gebiet llicht ortlich begrell'zt ist, wie z. B. die Allgemeine EI.e<ktrizitats-
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g'eselLschaft, ,sind Ifliuch KleLinhahnunterne:hmer. Aber auch 'flinder,e ge
wel"bliche Unterneh:mungen besitzen KlehlJbahnen: Ein Ei:senw-erk, €lin 
Bergwerks- und Htittenverein, zwei Be·rggewerkschaf1Jen, -ein Htitten
werk, ·die gro.6en F~rbenfabriken in Leverkusen, ein Tonwerk, eine 
Porzellanf3Jbrik, ein Gut mit Ziegel06i, eine Ha:fenbetriebsgesellschaft 
und schUeJUich ScMffruhrtsgreSellschaften. und Reooelreien., die ,auf den 
NOl'dlseeinseln im AIl!schlu.6 an ihren Dampferverkehr Kleinbahnen als 
Eigentfuner betreihen,sozUID Be[,spiel die Hamburg-Arnerika-Linie auf 
Sylt. Eine von diesen Ge.Slel1schaften hat als einzig'e unter ,allen 
preu.6ischen Kleinbahnen die Form der Genossenschaft, tl"Otz.dem gerade 
dJi,e'Se Ei'gentumsform in der Entstehungszeit des Kleilibahnwesens fUr 
besonders g.e,eignet gehalten wwde. _·Ule solcha Bflihnen v·eI"danken ihre, 
Entstehung in erster Linie den :engeren Wtinschen und Zwecken anderer 
Wi:rtSichaftsunternehmungoo. 

Die Art dar :Ge1dbeschfliffung richt,et ,sich nach der Getsel1schafts
form, 'also Ausg3Jhe von Aktien mit oder ohne Differenzie,rung in Vor
zugs- und Strummaktien Older garantierte und nichtgamnt,ierte Stl3JIlIIl
akthm bei Aktieng:esellscha.ften und Stammeinl.a.gen bei Gesell sch a,f ten 
mrit beschrankter Ha;ftung. Daneben weI"den, hauptsachlich boo gr,ollen 
Unterneihmung,en nach Lagoe der Verhiiltni,sse Schuldver,schre.ibungen 
ausgegeben, SoOnst An}.eihen, Darlehe'll oder Hypotheken ,aufgenomllen. 
Die Aktien und Obligationen der grofien Gesellschaften, vor aHem der 
ZThf 'erstoo Grupp'e g.ehorigen, we,rden ,auch zur Borse zug-ela.sse'll und 
dort gehandeH, so z. B. in Berlin die Aktien der Aachener Kleinbahn
gesellschaft od.e,rdie Aktien und Obligationen der Allgemeinen Deutschen 
Kleinbabng8lSiellschaft u'lld der Allgemeinen Lokal- und Strnfioenbahn
gesellschaft. Gezwu.ng,en ,sind .;;olche G8ISellsahaften dazu, wen'll :i.hnen 
nur 'ain beschranktes prhcates odeI' Bankkapital zur Verftigung steht: 
8IS bedentet ·eine Erweiterung des Kapitalkreises. Lie'fmann1) sprioht 
diese KleinbahngeseUschaften· dar ersten Gruppe zurn Telil g,emdezu ,als 
F,inanzi,erung,sgeosel1schaften ·an. Hinter ihnen steht Kapital voo Grofi
banken, das .in ertrwgsfii:higen Bwhnunternehmungen uutzbar angelegt 
werden solI. Die BauaUlSfiihrung iibernehmen ·entweder die GesellschaHen 
selbst oder sie tibertrn.gen sie einem leistungsfiihigen Bauunternehmer, 
wie etwa Lenz. Sie selOOt aber sind Betrioebsfiihre:r, wie sieauch Bahnen 
anderer Eigent.timer be1treiben. Be,i Vergrofierung des Geschaftskl'eises 
werden be:sondere Tochterges'ellschaften gegriindet, wie z. B. die 
NasSiauische Kleinbahnakti'enge,seUschaft von der Allgemeinen Deutschen 
Kleinbahngesell:scbilllft, die allerdings nicilt nur mit privatem Kapital d,er 

1) iLiefmann, -Bdteiligung>S- und Fillliuzi'erungsgesellschaften. Jena 1909. 
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Muttergelsellschruft (daoS aber den Hauptteil ausmacht), sOI1dern auch 
Off:ent1iohem Kapital finanziert i'st. J e grofier ein Teilunternehmen, um 
>SO eher wird dezent1'lalisiert. Di'e.se Finanzierungsg'esellscharten be
schrank en sieh nieht auf Kleinhahnen, sondelrn sind ,auoh Untemehmer 
von privaten Nebenbahneill. Ein 80ndergehiet bilden di'e Gesellscha.ften, 
die ,gieh den Ansbau ,der stadtisehen Strallenbahnen zum Ziel gelsetzt ha,ben. 
Hermes1 ) hat naehgewiesen, daB die elektrischen Strafienbahnen ZUln 
grollen Teil Schopfung'elll des K1apital,s delI" Elektroindustrie sind, die sich 
daJdurch Wirkung,s- und AbsatzIDogliehkeiten schuf. Er untell'schei.det 
drei Typen Isolcher GeseUschaHen: 

1. reine Finanzierung.sgesellschaften, 

2. reine Betriebsge.seHscha.ften, 

3. gemi.schte (FinMlzierungl8- und Betriebs~) Gesellschanen, 
und weist sieben verschiedene Methoden del' Sohaf,fung von St'raE,en
bahnen nacho 

Heute treten die Ent,stehungsformen zum Teil nicht mehr in die 
E1'Ischeinung, da in zunehmenden ~lafie die Strafienbahnenin dM Eigen
tum der Stadte tiberftihrt worden ,sind. Die uTsprtinglicne FinalllZi'erungs
form liifit ,slch bei Bebraehtung aUer be,stehenden Kle:iribahnunternehmun
gen zu einem bestimrnten Z'eitpunkt iiberhaupt nicht erkennen, da Ver
iinderungen in der Aufbringung des Anlagekapital1s sowohl fUr dieerste 
AnLage wie fUr ,spatere ErweHerungen aus mannigf,achen Grlinden, haupt
Isachliehdurch Weensel des Eigentiimel1s eintreten. Auch ohne einen 
solchen kann ehl'e vollkommene Dmfina,ll'zierung, Z. B. hei Dmhau in 
Normalspur oder Ei'llfti!hrung des elektr,ischen Betriehels, ,sich aI,s not
wendig erweis'en. Die SchaHung von privaten ,elektri:sch hetdehenen 
Strafienbahnen und strudt1schen 8chneHhahnen i,st je!denfaUs wegen des 
holl-en Ka.pit1albeaar'f,s kaum moglich ohne Inanspruchna;hrne des Ka,pita,ls 
oder die Mitwirkung groJler Hanken. ,Als Bei,spiel sei hi'er die 
Finanzierung des mod,ernsten st.i1dtisch!en Verkehrsunter,nehrrneniS, das 
zugleich das grofite p.rivate Anlagekapitalaller Kleinbahnen in Preufien 
aufwei:st, kurz skizziert. 

Die Gelsellschaft flir elektri,sehe Hoeh- und untergnmdhahnen in 
Berlin wurde 1897 ,als Aktiengese,uscooft mit einem Grundkapita.l von 
12,5 Millionen durch die Deut,sche Bank unld Siemens & Ha.l,ske g,egrtinoot. 
Der Zweck w,ar zunacbist, die der Firma Siemens & Hal~ske berei ts er
teilten Genehmigung,en zum Bau und Betrieb einer 'e,lektrischen normal
spurigen zwe:igleisigen Stadtbahn in Be,rlin, Oharlottenhu:rg und Sohone-

1) Her-me,." Finan'zierung un:IT RentahiliUit de,uts'cher 8tralle·n,haihnen. 
Jpna 1909. 
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berg zu iibernehmen un:d die Projekte Wirklichkeit werde.n zu 1 lllSsen , 
also nehen den technischen VoraUlSse,tzungen auch .die finanzieUen zu 
schaff en. Daruber hinaUJs aber sollte zum Aufgabenkreis dar Gesellschaft 
goooren: der Erwerb und die Ausnutzung von GeiIlehmigungen flir 
andere etwa g,eeignet erscheinende Linien in Berlin oder zur Verbindung 
Berlins mit Vororten oder umliegenden Ortschaften, sowie die Erbauung, 
der Setrieb, die Pachtung, VerpaC'htung und sonstige Verwertung solcher 
Linfen und die Beteiligung an Unternehmen dieser Art und schlie1Hich 
jede mit di,esen Zw.ecken in Zusammenhang st€hende Tatigkelit, inshe
'sondere die Errichtung, dar Betrieb und die Verwertung von elektri,schen 
Kr,aftstationen wie der Erw,erb, die Verwaltung und Verw'ertung von 

Nordring 

Wes end 

Alorilnderplatz 

e Umstrigrbahnhofe 

Grundstiicken. Das ist ein recht vieJ.seitiges unrl umf.angr'eiches Pro
gramm, das die Gesellschwft als ,ain gro.Bziigiges Erwerbaunternehmen 
kennzeichne.t. Es erfiillte damit ,aber die doppelte Aufgabe, Bowohl die 
Errungenschaften auf dem Gebiete deT Elektroteohnitk mlJSzuwerten als 
auchdie Verkeh:rsverha.ltnisse ,der aufbliihenden und wachsenden GroE
stadt zu verbessern und 'zu verfeinern. PrivatwirtschaftliCher und volks
w.irtschaftliche,r Zweck kommen iSich hieJ:" l3l,so sehr nahe. 

Di,e UT,spriingliche Linie .sollte eine Verbindung vom vVesten nach 
dem Osten schaff en, yom Stadtbahnhof Zoologi,scher Garten nach dar 
Wal1Schauer Briicke (Stadtbahnhof Wa:r:schauer StraEe) mit einer Ab
zwea.gung nach dem wichtigen Verkehrszentrum lam Pot:sdamer Platz. 
Das beiigefiigta Liniensch~mazeigt, wie dann nach und n.ach diese 
Stammlinie Erw'eiterungen nach dem Stadtinnern, nach Norden und weiter 
nach Westen € 'I'fuhr. An diese Strecken der HochbahngeseUschaft 
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schlossen sieh spater yon Slidwelsten her die kommunalen Bahnen cler 
StUJdtgemeindenSchoneberg und Wilmersdorf und des Forstfi>skus 
(Domane Da,hlem) an, so da£ ein geseihloSisenes, einhe:itliches und zw€'ok
mii£ig,e,s Verkehrsnetz ,entstan.d. 

Die angegebenen Jahreszahlen hezeiehnendie Eroffnung de,s Be
triehes auf den Teihstrecken. Dieses Schnellhahnsystem, das allmahlich 
Stuck fur Stuck gewaehsen ist, i,st auch heut'e noeh nicht 'eudgultig a;h
gesehlossen. Mehrere Ausbauprojekte schweben schon soeit langer Zeit, 
ihre Verwirklichung ist nur durch den Krieg und die unglinst:ige Wirt
sehaftslage d·er ~achkrieg1szeit aufgeschoben worden. 

Der Geldbedarf fur den Aushauder einzelnen Streeken[lJhsehnitte 
einseh!. de,s nieht unbedeut.enden Grunderwerhs und der Anlegung delr 
Kraftwerke und Betri,ehshahnhOfe ist je nach Erfordernis durch Erhohung 
des Aktienkapitals und dureh Ausgahe VOn festverzinslichen Teilischuld
verschreibungen gedeckt worden. Zwischendurch hat die Deutsche Bank 
huufig durch Gewahrung von Kre,dit ausgeholfen. Die Steigerun.g der 
Investitionen hat sich folgend,ermaEen vollzogen: 

Jahr 

1897 
1899 

1901 
1902 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1912 

I, 

+ 7,5 
+10 
+10 
+ 10 

Aktien 

12,5 Mill. 

20 
30 
40 

50 

1913 + 10 60 
1914 + 20 . " 

5 % Vorzug"aktien: 60 + 20 

Obligationen 

4 0,'0 12,5 Mill. (davon zunachst nur 7,5, 
spater 7,8 Mill. begeben) 

3k " 7,~ 

4 10 

4 15 
4 20 
4 

" 
10 

4~ " 10 » 

1920 (Rest uer Ausgabe 1899: 4,29 Mill. begeben) 
1921 

Ende 1921 belief sichdie Summe doer ,dividendenhereehtigten Stamm
und Vorzugsaktien auf 80 ,~Iilionen und die Ohligationenschulidauf 
83,[) Millionen. Die Begehung der Aktien und Schuldvel1sehr.eibull'gen er
folgt,e immer SO, da£ die Deutsche Bank oder ein Konsortium unter ihrer 
Flihrung oder die Elektrisehe Licht- und Kra.ftanlagoerraJktiengeseUschaft, 
eine TochtergeseUschaft der Deutschen Bank, dieW ertp,ap.iere iIbernahm, 
urn sie weiter zu begeben. Di'e Moda.litaten der Ausgabe Ider Akti,en 
und Anleihen: Aus~abekurs, BezugsrJ8cht ·uer Aktioniire,Eintritt der 
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DilVidendenberechtigung und EirnzahlungeineI'l8eiils, Ausg.abekul1S·, Kiin
di,gungSlfrist, Au-slosung, Tilgung.sfrist und Rlickzahlungskur.s anderer
seits sind sehr verschieden gewesen und eini,ge Ma.le .sind komplizierte 
Tr,allSiaiktionen vorgernommen wor,!len, die den weit verzweigten Einflufi 
der Deutschen Bank beleuchten. Fur das anfangliche Gl"Ilnd.kJapital und 
ebenso fUr 10 Millionen Vorzug.saktien, die flir die Nieubaustrooke Witten
bergpllatz-G1eisldreieck verwendet werden S'ollten, sind wah rend der 
"Vorbereitung.szeit" Bau~inseD! gezahlt worden. 

Trotzdem das Gesamtunternehmen mit privatem Kapital finanziert 
worden lISt, hat die Gesiel1sClhaft flir den Bau und Beltrieb der Ahzweigung 
Witterrbergpl.atz-Uhlandstrafie einen einmaligen ZuscbuJl, von 2,6 Mil
Honern YO'll de.r friiheren StadtgWleinde Charlottenburg erhalten, wei! 
diese besonderen Wert auf die Stroecke .als Grundstock fUr eine spatere 
Linie langs des Kurflirstendamm l'egte. Flir die Erwedterung der West
linie von BismarckstnaJle nach Reich.skanzlerplatz mU£ten die beteiligten 
Grundbesitzer: die Stadtgemeinde Oharl0 tteniburg, der FOl'stfiSikus und 
vor allettn die Neu-Westendaiktiengesellschaft, die auch von der Deutschen 
Bank zur Ersc.hliefiung neUJen HaugeHindes in Westend alg; Terraingesell
scha.ft g,egriindet worden war, eine Burgs0haft fUr Ve,rzinsung und Til
gung der aufgewendeten Kapitalien UDld Deckung etwa,iger Fehlbetrage 
li!bernehmen. Di'6Ise Gerw'oo.rleistung wurde geforoert, da die neue Strecke 
wegen der noch dUnnen Besied:lung Ides durchfahrenen GebieteSi und des 
entsproohend sCihwachen Verkehrs zunachst nur geringe Ertrag.saus&ich~ 
ten bot. In gleicherW,ei'se hatte schon friiher die Firma Si,emens & 
Ha,lake eine 4%ig,e Zinsgarantie fUr das erste Jahr nach Eroifnung des 
vollen Betriebes auf der StanIDliStrecke geleistet. An der &haMung eine-: 
GemeiIlischaftsbaihnhof.sauf de.m Nollendorfplatz hat sich die frlihere 
StaJd:tgemeinde Schonebe·rg nach Ma.Gg'abe ihres Interesses mit KapUal 00-
teiligt. Dureh die8'e ausnahmsweisen ZUSlClhfusse von au..Gen her, die 
keirnelsw~gs Unterstlitzungen gleichkommen - denn /Wenn sie nicht zu
gelbiUigt worden waren, hatte die Gesellschaft 'WlIlhrsoheinlic.h auf die 
Hauten verzichtEJIt -, tritt ,aber kei,ne Veriinderung im W:esell del' Hoch
bahngeseUsc.l1'aft ein. Sie ist im Geg,enteil a;ls ein Zweig'llIl:ternehmen 
der Deutschen Bank ein Beispiel fur die moderne hochkapitalistische 
Finanzverklettung, bei der sich ve,rSiChieden.artige Unternelunung'eIll eines 
Finanzkonzerns ,aneinander beteili.gen. Um die Dootsche Baruk gruppie
ren I81ich hier, soweit erkenIlihar, die Hoc.hbahJligesellschaft, die, Neu
Westenldaktiengesellschaft und die Elektrische Licht- und Kraftanlagen
wktiengeaeUsohaft. Die HoClhbahngesellschaft ist ihrerseits wiedierum an 
der: AUgemeinen Berliner Omn1busruktiengeael1schaft namhaft beteiligt. 
Durch den Unterne,hmungsmut des priv.aten Gro./llkapitals hat immerhin 
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Berlin eine Schnellhahn bekommen, obwohl fUr ihr Zustandekommen 
auEerordentlich hohe Summen notig waren. 

Durchschnittlich siIl!d die Baukosten ,e'inJschl. dies Grunde,rwe,rbs fur 
1 km ,aufe,tw,a, 4,6 MilHonen cit zu stellen gekommen. l'Didessen ist der Bau 
del' UntergrundE>trecken noch erhebHch teurer gewe,oon. Flir das -Stuck 
Leipz~ger Platz-Spittelmarkt hat del' Kilometer 10,5 Mill. und f.tir 
Spittelmarkt-Alexanderpl,atz sogar 11 Mill. gekost,et; in dies'em Abschnitt 
liegt die Untertunnelung del' Spree. Del' Durchschnittssatz ermiilligt 
sich infolge del' niedriger,en Baukost'en fUr die Hochbahn; die 1,5 km 
Hoclrbahn del' Nordstr,eoke erforderten z. B. nul' 3,·1 Mill., d. h. 21/3 Mil
Honen rur den Kilometer. Die Auf.wendungen fur die Betriebseinrichtun
gen, die Anl,agen zur Kraftv,ersorgung, den Wa,genpark und di,e Betriebs
bahnhOfe bewegten sitch eUwla zw,ischen 17 und 25 % del' Bau:kosten einschl. 
des Grunderwerbs. All~ die.se Kostenbetrage sind jedoch auf den ein
z,elnen Linien verschieden lln.d we'rden hedin.gt durch ,die natiirlich ge
gebenen VerhaltnisSie und die technischen Moglichk,eHen. Auf dHr Strecke 
Spittelmarkt-Nordring wurden z. B. aUein flir Verlegung und Umiinde
rung von Leitungen und Kanalen, insbesondere der Ent,wasserung;s
anlag'en 3 Mill. verausgabt. Die Bauausfiihrun.g samtlicher Linien 131g 
in den Randen von Siemens & RaIske und in del' Anfangszei't auch del' 
Betri,eb. Sait Anf,an.g 1903 betrei,bt die Gesell:sehaft ihre Linien (1922: 
27,4 km) 8elbst einschl. einer Flaohhahn, die von ihr im AnschluB an den 
Endhahnhof vVa,rschauer Brucke als ZUlbringlerlinie naeh Lichtenberg an
gelegt worden ist (3,8 km). Dazu kommt die BetriebsfHhrung auf den 
erwahnten kommunalen SchneUbahnen (10,2 km). 

AuEer den Verkehrseinnahmen hat die GeseUschalt solche auch 
aus Verkauf, Verpachtung uend Vermietung von Grundstucken und Hau
sern, Verpachtung von BahnhofsriiJumelll, Verkauflsstanden, Viaduktbogen, 
durch R,eklameflachen, >!lurch Beteiligung 'Un anderen Unternehmungen 
usw. 1m ganzen hat die Rochbahngelsellschaft immer eine gtlnsti,g.e und 
steigende Rente erzielt, die nur durch die Wirkungen des Kriegesetwas 
gedruckt wurde. Die Dividende auf die Stammaktien betrug in den 
Jahren 1903 his 1921: 3Y2, 4, 476, 5, 5,5, 5, 5%, 5%, 6, 6, 4%, 4, 3, 3%, 
5%, 576, 5%, 5% %. Dieses Schnellbahnunternehmen steht ,also privat
wirtschaftlich gesund ,d,a und hat sich 'allgemeinwirtschaftlich als niitz
lich, ja notwendig .erwielsen. 

1m Gegensatz zu solehen stadtischen V erkehrsuntern~hmun:gen fur 
den Pel1sonenverkehr ist es spezifi,seh flir die nehenbahnahnlichen Klein
bahnen, dan neben privatem Kapital in mehr oder mi,nder st.arkem G~ade 
Offentliche.s K.apital beteiligt ist. Darin drlickt sich das andersge,artete 
Wesen di,eser Bahnen aus. Nur in verhaltnismaBig seltenen Fallelll ge-
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wahrt eine nehenbahnahnliche Kle,inbahn erine gtinsti.ge A l1ssicht auf 
Renta!biIWit. SolIe'll diese kleinsten offentlichen Bahnen ,im Interesse 
d,er wirtschaftlichen Er'schli,e,fiung und Hebung abseits gelegener Ge
biete gehaut werden, so isteine finanzielle Untersttltzung aus offent
lichen Miitteln eine notwendige Vor,allssetzung. Erst dUTch diese wird 
die EntstehJung tiberhaupt erst ,ermoglicht undauch ein Anreiz zur Be
ieilignng von priva,tem Ka,pita.l gegeben. Grundsabzlich stehen hier 
also die volkswirtsc:haftlichen Ge,sichtp1IDkte im VorlCLergrund. An del' 
Aufbrlngung de's Anlagekapitals konnen von den oHentlichen Korper
schaften im ,allgemeinen teilhaben: Geme,inden, Stadta (Stadtgemeinden 
und Stadtkreis1e), del' Staatsfiskus ,als Zllnachstbeteiligter, Landkreise, 
Provinzen, del' preU£ische Staat und seit kllrzem allch das Reich. 

Der tibergro.Ge T,eH aller preu.Gischen Unternehmungen von nehen
hahnahnliehen Kleinbahnen hat die Form gemischtwirtsCthaftlicher 
Finanz'ierung. Je nach Umf.a.ng, Bedeutung und sonstigen Verhaltni-ssen 
einer nebenbaJmahnlichen Kleinbahn sind ,die einzelntm Faktoren betei
Ugt; grofiere Bahnen werden auch durch mehrere Stadte, Krei'se, ja, auch 
Provinz·en untersttitzt. Die Art deer Beteiligung wird wesentlich be
stimmt durch die organisatorische Form einer Unternehmung, und um
gekehrt wird die,se wieder entschieden durch das trberwiegen des einen 
oder anderen Finanzierung,sfaktors. Als Eigentiimer schaHen Staat so
wie Provinzen aus, aU0h wenn einige von ihnen die Hetri,ehsfiihrung von 
in ihl1em Gebie,te gelegenen KleinbaJmen tibernommen hruben. Die Unter
stutzung durch Idie Provinz'en kann unmittelibar oder mittelbar eriolgen, 
entweder ineinelT Baruntersttitzung oder in e'iner Zinsbtirgschaft oder 
einem Zinszuschu.G oder auch bei Gesellschaftsunternehmungen in einem 
Darlehen an eiuen Kreis bestehen, urn die,sem die BeteHigung und die 
Wahrung ,de,s Venkehrsinteresses dels Krei,ses zu ermogliehen. Rier welT
den di,e heiden UntersttittZungsarten ,gleichgestellt, obwohl z. B. edne 
Zinsburg,schafterst wahrend des Betriebels wirksam wir.d oder auch 
weg,en gtinstiger Rentabilitat .gar keine pmktische Bedeutung zu BT

lang,en hraucht. Auchdurch 'erine mittelbare Untersttltzung wird das 
Zustandekommern einer Hahn gesichert. Die nebenbahnahnlicheI1 Klein
hahnen siehen .also bei gemisehtwirtschaftlicher Form im Eigentum eines 
Kreises,einer Stadt oder Gemeinde, auch mehre'rer Stadte oder Ge
meinden oder einer PrivatgeseUschaft. Sind mehrere Kommunen Eig,en
tumer, dann wird zum Teil 'ein besondel'er Kleinbahn- od!er Zweck
verband gesehaffen. Eine nebenbahnahnliche Kleinbahn in Gesellschaft& 
eigentum braucht aber keineswegs in erster Linie durch privates Ka,pitaJ 
finanziert zu ,sein. Oft wird auch bei Kreiskleinhahnen eline Gesell
schaftsf()Tffi gewahlt in del' Weise, da.G sich die Mehrheit del' Kapitals-
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anteile in der Hand de·s Krei,ges oder ,zusammen mit Sti1dten USiW. be
findet. Ein solches Verfahren reehtferti.gt sieh weg.en ,der grofieren 
Beweglichikeit, AnpassungsHihi,gkeit und kaufmanni.seh gewinnhring.en
deren Verwaltung ,e.ines GesellschaHsunt.ernehmens. Diese hab-en die 
Form ·delr AktiengeseUs:chaft und GeseUschaft. mit heschrankter Haftung; 
jene machen .den grofieren Teil aus,diese sind fastau8schliemieh in 
,(}oen westlichen Provinzen gegrttndet worden. Der Begriffder Unte'f
.stutzung aus iiffentlichen Mitteln isu a1·so nieht klar belstimmt. Bei 
einem Unteruehmen eine,s Kreises geben Staat, Provinz, eine Stadt odeI' 
G(')1]leinde als Zunachsthet.eiligte eine iiHentliohe Unterstutzung, um
gekehrt Sta.at, Provinz und Kreis bei e·inem .stadtischen odeI' privaten 
GeseUsehaftsunternehmen. Jede Aufwendung off·entlicher Mittel fUr 
Kleinbahnzwecke braueht nicht immer e.ine Unt,erstutzung im eigent
liohen Sinne zu sein, vielmehr richtet sieh ihre begriffliche Fe'st.stellung 
n:ach del' Eig'entumS'form der Unternehmung. Beihilfen des Staate.s und 
der Provinzen sind jedoch immer 1JnteNltiHz'llngen. 

Die hanptsaohlichsten Eigentumsformen bei d,en oben aufgefithrten 
Finanzienmgsformen der nebenbahnahnlichen Kleinbahnen .sind nun fol
geI1Jc1e: Bei einem Zusammenw.irken von Staat, Provinz, Kreis, Zunachst
heteiligten und sonstigem Kapita.l sind yon 67 ge·sondert finanzi€lrten 
Bahnen 64 Gesellschaftsunternehmungen (davon 56 A.-G.) und nur 3 
kommunale Unternehmungen. Bei Nichtbeteiligung del' Gruppe "in: S011-

stiger WeLse" stehen 28 Gesellschaftsunternehmungen (davon 19 A.-G.) 
19 Krei8bahnen und eine ,in Privatbesitz gegenitber. Das Verhiiltnis 
v·ersehiebt ,siell bei Beteili.gung von Staat, Provinz, Kreis und sonstig·en 
KapitalkriUten: Die Kreisunternehmulligen machenliber die Hiilfte ,aus, 
9 zu 17 Gesellschaftsunternehmung·en (<lavon 12 A.·G.). Beiden in ge
ringer Zahl vorkommenden Kombinationen von 

Staat Provinz Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
Staat Kreis Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
Staat Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
Staat In sonstiger Weise 

Provinz Kreis Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
Kreis Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 
Kreis Zunachstbeteiligte 
Kreis In sonstiger Weise 

handelt e.s sich aussehliefilich um Ges·eHschaftsunterneihmungen. Heide 
EigentuIDsformen, GesellschaHs- und Kommunalunterneihmung sind 
nebeneinander vertreten, diese iedoch seltener, bei den Mischfor:rnen: 

Staat Provinz Zunachstbeteiligte 
Provinz Kreis In sonstiger Weise 
Provinz Zunachstbeteiligte In sonstiger Weise 

Die Kommuualunt·errnelulIJung.en v·erschwinden auch bei ciner Finanzie-
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rung nur dureh Zunachstbe,teiligte und oSonstige Kapitalgeber, da.s Ver
haitnis mt 4 : 16. Die drei vorhandenen Bahnen, an denoeD. Provmz, Kreis 
undZuoochstbeteiligte sich finanzieH beteil~gt ha;ben, sind samtlich 
Krei'sunte,rIllehimung,en; zwei davon st,ehen 1m GesamteigentuID ·zweier 
Lwndkreise und! aines Stadtkreises; hei d€T Kombinatiolli Provinz und 
Zunachstbetailigta sind ,drei Bahnen Kommunal- und aine eine Gesell
schaftsunternehmung. Eine Eigoo.ttimI.ichkeit find at sich bei einer Klein
bruhn im Regierungsbe,zirk CaSlSel, die durch Staat, Provinz und Zu
na'cbistbe'teiligte finanziert (durch letzte,re allerding,s nur in 8'ehr ge. 

ringem Umfange) und trotzdem Ei~Emtum des Krei,ses i,st. 
1m allgemeinen la.Bt sich bei der Betr.aohtung der beteiligten Finan

zierungsf,aktoren und der Hohe der einz.elnen Kapitalsanteile Bowie der 
Un1iernehmungsfornn imrner nur ain ,anniilherudes Bild vOilidem wirklichen 
Geprage aines einzelnen Vnternehmens gewinnoo, denn d'ie au.Gere Form 
kann nruch Zweckma.Bigkeitsgrtinden gewiihlt sein und f,inanzieUe Ver
schiebungoo, vor aHem bei AktiengeooUschaften, sind leicht :moglich. Wie 
801100 zum Beisp~el generell Unternehm'1lIlgen beurteilt werden, hei 
denen, wiie haufig in den westlichen Provinz,en, die LandelSlbanik: einem 
Krei,se (xi-er einer Stadt Darlehen in voller oder teilweis.er, jedoch 
immer erheblicher Hone des a,nteiligen Kreisikapitals und die Provinz 
selbst einen J,a,hre,szuschun zur Verz,insung und auch Tilg'llng dieser 
Darlehen gibt? Nur bei Berticksichtigung aller helsonderen Verhaltnisse 
kann flir jeden Einz.elfall ein UrteH gefunden werden. 

Einflache'r ist es bei Stranenbahnen. Entweder ist ei,n,e private Er
werbsg,elSieHschaft oder eine St,adt Eigenttimer. Der Wirkungskreis 
und die verkehrliche Bedeutung e,iner Stra.Beniba:hn i&t fUr gewohnlich 
erheblich enger und hegrenzter als bei der nebenbahnahnlichen Klein
bahn. W'enn be,i' dieser etwa der Kreis oder ein gronerer Teil de,sselben 
das Verkehrs:gebi,et -ist, ,so deckt sich bei jener die Einflu.Bsphare duroo
schnittlich mit dem WeichbHd! der Stadt einschl. der Vororte UIlId er
weite'rt sich nur in R1heinland und WesHalen wegen der Dichtigkeit der 
Besiedelung auch auf· nahe gelegene gro.fler,a StMte. Daher ,stehen die 
Stra.fie·Il'bahnen dort haufig im E,i,gentu.m mehrerer Stiidte odetr Ge
meinden, wozu im Regie,rungslbezirk Munster noch des Ofteren der Kreis 
als Mite,igentiimer kommt. In einem Fall ist das Eigentum sogar 
zwischen einer AktiengeseUsohaft und einer Stadt geteilt. Wegen d:e,r 
im allgemeinen nur stadtischen Bedeutung ,(J'er Stranenbahnen ist die 
Vntel'sttitzung durch Staat u>nd Provinz ,sehr beschriinkt. Der preu.flische 
Sta,at ist, wie schon erW'iihnt, nur in zWlei besonderen Fallen an der 
Finanzieri\lllg beteili,gt; in Emden war er a.nscheinend an der Verbindung 
ZUilll Hafen und in Plaue an dem Ans.chluB an die Landesi'rrenanstalt 
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interessiert. Gl'IUoosatzlich ist ,sonst eione Staatsunterstutzung fUr 
Stra.BeIl'bahnen IIIbg,elehnt worden. An zWe,i we:ite're preru.Bische Bahnen 
h.wOOn noch andere BUllJdeSistaaten Zuschii,sSie .ge,geoon, das eine Mal ,das 
Gro.Bherzo.gtum He6tSen, das andere Mal d,as Furstentum Lippe; das ent
spricht den Untel1stutzungen, die &lch mehrere nebeDibahniLhnliche Klein
bahnen, die auf .fremdes Hebiet hinuberreichelIl, z. B. yom Herzogtum 
Braunschweig, erhalten ha.ben. Die Strafienbaihnen, die durch Provinzeon 
unterstiitzt worden s.ind, liege'll h.auptsaohlich im RegierunglSibezirk 
DUsseldorf. Die Heihilfe be,steht in einem Zusohu.B 'zur Verzinsung. 

Einige Straflenbahneon befinden sichaucih im Eigentum ,eines Kreises 
(dJa,ra.n Hillt ,sich erkennen, wi'e flie.Bend di,e Grenze zwischen StraGeon
hahn und nebenbahnaihnlicher Kleinbahn ,sain kann) , ,eine einzige, 
Bochum~Herne, im G.esa:mteigentum del' Provinz We,stfalen und d'El'S 
Sta,dt- und La,ndkreis'eIS Bochum. DillS i,st der eine Ausnahmet[,all, daU 
auch ,e,ine Provinz eine Kleinbahn besitzt. Bei den Hahnen, die durch 
die Zuna,chstbeteiligten und in sonstiger W,e,ise finanziert werden, sind 
zur Hiilfte Kommunen Ei.gentumer. 

Zur Veranschaulichungder gemischien Finanzierung von Kletin
bahnen und gleichzeitig zur Aufzei.guDig del' EnVwicklung,stend,enzen Boll 
nuch hier ein praktisches Beispiel gegeben, und zwardie Entst.ehung und 
del' Auflbau der KI,e:inba,hnen der KreitSJe Ost- und Westhavelland in 
gro.Ben Zugen geschildert werden. 

Die folgen,de Dbersichtskarte macht di'e einzelnen Linien kelIlntlich, 
die, nacheinlllnderentstanden, schliefilich ein zus,ammenhangende-s Klein
bahnnetz darstellen und von einem Betrie-bsuntetrnehmer einh€litlich be.
trieben werden. Die Stammlinie ist die Strecke Nauen-Kebzin (Doppel
linie) , daran sOOlo.B ,sich Rothehof-Brand'enburg, Krakauer Tor mit 
~'\'hzwei.gung Roskow-Brandenb'Urg, Altsta,dt, ,an (Doppellinie mit Quer
sirichen), zum gro.Bten Teil im Kreise WetSthavelland gelegen; d!ann 
wurue das Kl,einba;hnsy.stem uber Nauen hinaus in den nordlichen T,eil des 
l\:reises Osthavelland ausgebaut: Nauen-V,elten (dick 'schwarz mit 
Zacken) und ,endltich die Abzweigung Botzow-Spandau (dick schrw:arz) 
geschaffen. Die dl"ei letzten Streck en we,rden fm nachlsten Albschnitt be
handelt werden. 

Die Kleinbahn ~,auen-Ketzin verdankt ihre Entstehung del" Initia
tiv'e eines Privatunternehmens. Die Zuckerfa:brik in Nauenhatte die Ab
sicht, zur Nutzba,rmachung des W,!lJSserweges del" Havel fUr ihre Ri.Lben
und Zuckertl"aIlJsporte 'eine schmalspurige Feldbfilhn VOtu N.auen Dlach 
Ketzin zu bauen. Del" Kreis OsthaveUand griff die,sen Plan auf und 
wollte die Gelegoo:heit benutzen, urn dureh gro.BeTen Ansbau dieser Linie 
uDid Einrichtung ftirden ,o:Hentlichen Verk,ehr del" Stadt Ketzin den schon 
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lange gewiinschten BahnaIllSchlufi zu verschatffen und die zwischen den 
beiden Stiidten lieg,enden OrtscbJaUen dem allgelIDeinen Verkehr zu er
schlie.l1en. N och vor Erla.B des Kleinbahng.es<etzes einigten sich im Mai 
1892 aIle an der Bahn Interessierten, eine normalsp'Ilrige Kleinbahn zu
nachst fUr dlen Guterverkehr, ISpat,erauch fUr ,den PersoDle.Thverkehr her
zustellen unld r.?:U diesem Zweck e,ine GeseUsc!haft zubilden. Die Grun
dung der Aktiengesellscha,ft OshlulNellandische Kreisbahnen erfolgte im 
August 1892 mit einecrn Grundkapital von 700000 .f1., WIOvon 

der Kreis Osthavelland 
die Stadt Nanen ..... 

" " Ketzin ... 

250000 uI6, 
100000 ~ 

100000 " 
" Zuckerfabrik Nauen. 100000 ~ 

ein Ziegeleibesitzer auSo Ketzin 100000 ~ 
der Bauunternehmer Lenz . . 50000 " 

zeichneten.1) DeT ZUJID. Ba'hnbau e.rforderliche Grund und Boden wurde 
von den beteriligt'en Stadten, Landgemeinden und Gutsbezirken unentgelt
Hch her:gegeben bzw. die Kosten fUr Grunderwerb d,er G·esellschaft er
stattet. E i n H Gerrneinde trug nurdie Haifte der Grunderwerbsko.sten 
,auf ihrem Gebi,ete. Die Eintraglichkeit,sberechnungergab eline 5 %ige 
Verzirrsung des Anlageka'pitals. Die Bahu wurde so ,e'infach wie moglich, 
jedoch dauerhaft und erweitungsflihig hergestellt. Das Gelande bereitete 
keine groJlen Schwierigkeiten, frust 34 % der 16,5 km (heute 17,'2 km) 
},angen Strecke liegen in der Horizontalen - di,e gro.Bte Steigung ist aller
dings 1 : 90 - und 69 % in Igerader Liuie. De'r kle,inst,e Krummungshalb
messer ilst 200 m. Neben kleineren Durchlwssen war nur eine gro.Bere 
Briicke, die DberNihrung tiber die ,staatliche Lehrter Bahn, erforderlich. 
Si,eben Bahnhofe wurden ,angelegt, der Anschlufi an die Sta>atsbahn in 
Nauen (Hamburger Bailm:) hergestellt. Di'e AusrUstung dar Ba,hn mit 
Betriebsmitteln wurde auf das Notwendigste beschrankt: 3 Lokomotiven, 
3 Personeillwagen und 35 Giiterw:agen, da der Ha,uptverkehr durch 
umf.angreiche Ruben-, Isowie Ziege'l- urul Milchtransporte zu erwarten war. 

Schon das 'erste Betriebshalbjlahr 1893/94 zeligte, dafi die Anl,age den 
Giiterverkehr nicht bewaltigen konnte. Zudem hatte die Zuckerfabrik 
Nauen eine Erweiterung ihres Unternehmens 'beschlossen. Der Anschlu.6-
bailinhof Nauen illUme vollst,andig lhlllgebaut, Nebengleise auf deu ubrigen 
Stat.ionen verliilITgert und neuange,legt, die Ha.fenanlagen in Eetzin er
weitert, dae Betrieibsmittel vermehrt und son:stige bauliche, Ausg'estal
tungen: vorgenOiUl!lllen werden. Des weiteren wurde bald darauf 'ein neuer 
Anschlu.B an die Staatsibailin (Lehrter Hahn) von Rothehofaoo he,rgestellt, 
der 'eine E,rleichterung der Dhernahme gro.Ber Miilltransporte aus Herlin 

1) An e'ine Unter,stiitzung durch IStaat und Pl'OIVirrz war d,amals l1!och n:icht 
zu denkeu. 
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bringen solIte. Das KapUal fur dies.e Neuanlagen wurde 1899 durcheine 
ErhOhung des Aktienka pita Is um 180000 utt. beschafft. Del' Kreis Ost
havellancl zeichnete davon 120000 JIt., die restlichen 60000 .ft. Privat
personen aus dem Kreise. Indessen noeh im gleichen Jahre mulHe eine 
abermalige Erhohung stattfinden. Del' W,agenpark, Val' aHem die Zahl 
d,er offenen Gute'rwagoen, wurde ganz betrachtlieh vermehrt (von ur
sprtinglieh 35 auf 108) und auch d'er Oberbau mufite versUirkt werden 
{starkere Laschen, Vermehrung del' Schwellen und Einbau schwererer 
Sehi'enen in scharf.en GleiskrUmmungen), daer fitr den seit del' Betriebs-

eroffnung stark gewachsenen Verkehr nicht mehr .alllsl'eichte. Die neu 
ausgegebenen Aktien in Hohe von 220000 .At., durch die das Aktiemkapital 
uuf 1100 000 .Jt. gelbracht wurde, ubernahm del' Kreis OsthaveHand allein. 
Zwischen dieg.en beiden Kapitalserhohungen war die Ausg'abe von Aktien 
in Hohe von 1150000 .At. beschlossen word,en, urn di~ Bahn ube,r Ketzin 
hinaus nach Wildpark auszubauen. Da jedoch durch dieses Projekt die 
Anregung zum Ball ,cler staatliehen Nebenbahn Wildp,ark-Nauen ge
geben wurde und die,ses dadureh hinfallig geworden war, wurde del' Be,
schlu£ wieder rtiekgangig gemac:ht. Bis heut'e ist daIS Aktienkapital un
verandert gEilblieben, wenn aueh in del' Folg,ezeit standig Verbesserungen, 
Erwei terung,en usw. a usgeWhrt worden sind. Ein Vel'kehl'\Sunternehmen 
ist eben nieht,s Starres, das seinen ul'Isprtinglichen Zustand ruicht veT
iindel't, sondei'll mull sich gerade immel' den auftretenden Bedtirfnissen 

2 
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anpaasen und doabe,i mogiUchst zw,eckmaJUg gestaltet sein, wenn es seine 
wdrtBchaftliche Funktion e,rIlillen und a.uch eine angemessene Rente er
zi,elen will. 

Die Kleinbahn Naue.n-Ketzin hat ste,ts, ,aucil wiLhrend der Kriegs
zeit, trotz Be'tr.ie'bse,inschriinkuD!gen und sons,tigen Hemmnissen und in 
der Nachkriegszeit erinen soicheill "(}ooI'lschu.6 ,abgeworfen, daB eline ziem
lieh gle'ichble,i'hende gUJlIStige Divide.nde ve'rt,81ilt werden konn!el: 1894 his 
1908 5 %, 1908 hi,s 1912 4% 0/0, 1912/13 5 %, 1913 bi~ 1920 4% %, 1920/21 
3 %. Diese Babn, die MS Typ einer landliche.n KI.einbahn angesprochen 
werden kann, h'atsrioo ihren Verkehrsaufg,aben gewacrusen ,ge,zeigt. Helllte 
gehen von iilr 8 Privatansc:hlu.llgleise aus, durch die daa Gedeihen veT
schiedenartiger Unternehmungen gefOrde-rt wlird: zwei Zuckedahriken, 
ein Gut, erine gro~e BaumscllUle, eine Ziegelei usw. 

Die zunehmende Bedeutung der Bahn fUr :die allgemeine W ohUahrt 
des Kreilses drtickt sich auch in den finanziellen Grundlagen des Unter
nehmensaUlS, ohwohl dessen EigentuIDIsform die gleiche gehlieben ist. 
An Hanid dar Aktienanmeldungen zu den Gene(l'a.Iversammlungen lii.llt sich 
verfol,gen, wie ,de-r Kreis Ostha;v-eUand die Kleinbaihn immer mehr unter 
-seinen Einflufi und in seline Hand gehI'lacht hat. Die Bewegung vollizog 
,sicli folgendermafien: d'er Kreis war beteiligt 

1894 mit 250000 0/6 } 
1895 " 370000" bei 700 000 ~ .Aktienkapital 
1897 " 473 000 , 
1898 

" 
728000 • 

1900 
" 953000 " 

1904 
" 

954000 , 
1909 

" 
964000 , , 1100000 " 

1917 
" 

1034000 , 
1919 

" 
1038000 , 

1921 
" 1038000 , 1) 

Von den resilichen 62000 rJf(, Aktien hahen sich 1921 37000 rJf(, in d'e,r Hand 
des Generaldirektol'ls der Zuckerfabrrik Nauen und 5000 rJf(, in der Hand 
eines friiher als Gutsbesit~er an der Baihn inte'l'essieri-en Privatmannes 
nachweisen l,assen. Die Ubrig,en 20000 of{ Aktien bef.inden sich wahr
scheinlich - die Aktien sind Inhaberakti,en - v'ellstre'llt im Betsitz ein
zeIner PrivatpeI'lSonoo .aus dem Kooise. Besa.ll der Kreis Osthavell.and 
zur Ze.it ,der Entstehung des Unternehmens nur etwas Ulber % der Aktien, 
so heherl1scht er ,etS heute durch ,se:ine uberwiiltigende Aktienmehrheit 
vollkommen. Die Entwicklung hat sich also in Richtung auf dlUs offent-

1) Nach .den neuesten amtlichen statistischen Anga.oon soil de-r Kreis 1IllH' 

mit 844000 .It beteiligt sein. Daraus engiJbt s<ich der nur bedmgte Wert dieser 
Zahlenan.~aben. 
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liche Eigentum bewegt und ilie Bahn mu.6 ,aIs Kreisunternehmen bezeich
net werden, wenn sie auch formeH im Eigentum ,einer besonde,ren Gesell
schaft ,steht und a.uch haute noch priv'ates KapUal beteiligt iet. 

DielSels Beispiel z'eigt, dafiaus der au.6eren Form nicht unhedingt 
auf den inner en Ke.l"Il 'einer Kleirubailin geschlossen werden kann. Selhst 
hei gemilschtie([' Finanzierung undeiner Geslellschaftsform kann eine 
nebeD'bahnruhnliche Kleinbahn eti'gentlich kommunaler Natur sein. 

Klar erkenrubar wird der Grundchar,akter .8!ber, wenn eiue solche 
Bahn im Eigentumeiuets Kreises odeI' einer Stadt steht und an der Auf
bringllngder Mittel nur offentliche Verband,e beteWgt Is,ind, und aucb 
dann, wenn trotzauSISchliet.Blicb offentlichem Kapital aus irgendwelchen 
Grunden das Unterne.hmen in eine Gesellschaft,sform gekleidet ist. Nach 
dem zitierten statistilschen Material befanden sich von 28 nebenbahnabn
lichen Kleinbabnen, deren Anlagekapital durch Stalat, Provinz und Kreis 
aufgebracht ist, 19 im Eigentum doer Kreise, fUr 9 war eline besond,ere 
Gesellschaft gebildet. Die 8 Unternehmungen, die durcb Provinz und 
Kreis finanziert wOl"den sind, Slindsamtlich in del' Hand der Kr,ei,se.; hei 
Ihnen allen besteht die provinzielle Unterstiitzung in .einem Jahreszuscbu.6 
zur Verzimsung von Darlehen, die di'e Lande-shank gewahrt hat. Die 
Zabl der Uniernehmungen, .ilieallein durch eigene Mittel von Kreisen, sei 
es unmitte,lbar od,erdurch Anspannung des Kr·edits, durch Anleihen, ins 
Leben gerufen sind, ist gering; .es -sind nur 4 Bahnen. Diese Tats,ache ist 
dadurch zu erklaren, d'a.6 die Kr.eise lim allgemeinen nicht tiber die ent
sprechendem. Geldmittel verftiJgen, urn die meist bedeutenden Anlage. 
surnmen aulS eigener Kraft fltissig zu machen. Unter den nUT durch 
Zunachstbeteiligte finanzierten 22 Kleinihahnen Hnden sich 12 stadUsche 
und 1 gemeindliche Hahn. Aufi,erdem .flIber sind auch unter den Unterneh
mungen, die durch Staat, Provinz und Kr'eis in Verbirrdung mit Zunacbst
heteiligten oder andere Kombinatiorren aus diesen Gruppen finanziel't 
sind, nOM solche, indenen nur off.entliches Kapital steckt; wie, schon ge" 
sagt, sind in dem Sammelbegriff "Zllnachs:tbeteiligte" auch Stadte, Ge
meinden und der Staat aJ:s Fiskus enthalten. Einel bis ins kleinste g,en,aue 
Gesamtubel1S1icht ist wegen der Art der Stati"tik nieht zn gewinnen und 
1ie~e sich nul' durch N.achprtifung jeder einzelnen Ba.hn ermoglichen. 

Bei den Stra.6enhabnen erscheint unter der Finanzle1rungsgruppe 
Zunacbstheteiligte 'ein gro.6er Teil. Von den 56 Bahnen befanden sich 46 
im Eigentum von StiLdten, Gemeinden, auch mehl'eren Stiidten oder Ge
meinden zusammen. Die 8 Stra.6enbahnen im Rheinland, an denen die 
ZunachstheteHigten und die Pr.ovinz bet,eiligt sind, hatten samtlieh 
Stadte als Eig·entttmer; die mittelbare Unterstutzung durch die Provinz 
best-eht in einem J ahreszuschu.6 zur Vexzinsung del' von der Lande:sbank 

2* 
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gewahrten Darleihen. Strafienbahnen, die Kreise allein gebaut hahen und 
besitzen, gab as nUl' zwei. Bei den ubrigen Finanzierungsformen, bei 
denen neben Staat, Provinz, Kreis oderr eliner oder mehrerren dieser 
Gruppen auch Zunachstbeteiligte Ka·pital aufgebl'acht haben, sind diese 
immer offentliche Korperschaften: Stadte und Geme'inden. Diese FaIle 
kommen aber selten vor. 

Die Betrachtung der Kleinbahnen, die nur mitoffentlichem Kapitul 
geschaUen sind, ergibt folgenden grrundsatzlichen Unterscihioo: Nebell
bahnMmliche Kleinhaihllen werden von den Kreisen, Strafienbahnen vl)n 
d·ffi StMten gebaut. Damit wird die VerkehI\Sbedeutung diesel' beiden 
Klffinbahntypen zur Genuge ,gekennzeichnet. 

Um Beispiele fUr die gemeinwirtschaftliche Form von KleinbahneIl 
zu gaben, folgt hiel' die Schilderung 001' ubrigen Bahnen des im vor,igen 
Abschnitt erwa.hnten Kleinbwhnnetzes. 

1m Anschlufi an die Strecke Nauen-Ketzin entstand 8 Jahre spater 
eine weitere Linie, die hauptsiichlich dem Nachbarkreis Westhavellal1l1 
Verkehrserleichterungen bringen sollte. Der Zweck der Bahn war, nach 
Westen hin eine bequemere Verbindung mit del' Stadt Brandenburg, vOt' 
al1em zur VerarbeHung von Getreide in den dortigen Wassermuhlen zu 
schaffen und nach Osten hin - dorthin liegt die eigentliche Orientierung 
dJieser Bwhn - den Trans.port der in grofiar Menge gewonnenen Zucker
ruben Iliach del' Zuckerfabrik Nauen zu verbessern sowie den Weg son
sUger landwirtschaftlicher Erzeugni&&e (Milch, K'artofieln usw.) und auch 
von Zi·egelsteinen nach der Reichshauptstadt uber die Hamburger und 
Lehrter Bahn zu verkurzen. Aufie·rdem wurde dadurch die Lange del' 
Schienenwege zwischen d,en Stiidten Brandenburg und Nauen betrachtlich 
verringert. Di'e neue 8tr·ecke ging von del' be8tehenden in Rothehof 
(etwa auf halJoor Strecke) ab - eine urspriinglich noch geplante Ab
zweigung von Ketzin wurde fallen gelrussen -, verUe! nordLich del' Havel 
nach Brandenbur,g und hatte eine Abzweigung Vion Roskow uber di,e' nord
lich des langgestreckten Beetzsees geleg·enen Dorfer naoh l1er Altsta,dt VOn 
Brandenburg. Dort wurde del' An:schlufi an den Bahrrhof del' Branden
burgischen Stadtebahn, einer privaten Nehenbahn, hergestellt. 

Auch diese KI'einbahn iLSt eine ausgesprochen landliche; in dem 
von ihr durchzogenen Gabiet wird hauptsachlich Ackerbau getrieben und 
besonders del' Rubenhau g'epflegtjaufi-erdem sind aIlS landwirt.schaftliche 
Nebengewerbe Ziegeleien und Brennereien vorhanden. Die Gesamtlange 
del' beiden eingleisigen und normalspuri.gen Teilstrecken betra.gt 45,6 km. 

Die Finanzi·erung hat sich hier andel'S gestaltet als hei del' Stamm
strecke. Inzwi.schen war die Mogliohkeit einer Unterstutzung durch 
Staat und Provinz eroffnet worden und die Erfahrungen der el'sten Jahre 
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des Kleinbahnhaues und -betriebe,s hatten ergeben, dafi nebenbahnahnliche 
Kleinbahnen, die in 'erlster Linieallgemeinwirtschaftliche Zi'ele erreichen 
sollen, vornehmlich durchoffentliche Verbande, und zwa,r durch die 
Kreise angdegt we,rden miissen. Der Kreis vVestha,velland beschlofi 
daher, den Bau von s:ich aus zu unternehmen. Er selbst aher war finan
ziell nicht in der Lage, die Mittel allein aufzU'bringen. So wurde staat
liche und provinzielle BeihiJi,e in Anspruch genommen. Nach den all
gemeineTI Grundsatzen gab d>er Staat nur soviel wie die Provinz und diese 
wiooer trug die Hiilft,e des yom Kre,ise ,auf,glebrachten Anlageka,pitals bei. 
Die Kosten hir Grunderwerb wurden dabe:i nicht mit in das aufzu
bringende Kapital eingerechnet. Die Finanzi'erung vollzog sich also 
lolgendermafi'en: 

der Kreis Westhavelland brachte auf 1025000.46 = 1/2• 

der preuGische Staat . . . . . . . . 512500 " = 1f4, 
die Provinz Brandenburg ebenfalls . . 512500 " = 114, 
dazu kam eine Beihilfe der Stadt Brandenburg von 100 000 , 

Die Beitrage des Staatoo undder Provinz wurden aI,s Bete,iligung gegelben. 
Dem Anteile d€B Kreises wurdee,ine Bevorrechtung zugesprochen: Aus 
dem jahrlichen Reingewinn ,antfiel auf ihn vorab eine Verzinsung bis zu 
2 % seiner Beteiligung. Aus dem weiteren Reingewinn somen die An
teile des Staates und der Provinz mit 2 % v'erzinst werden und ,c1ann noch 
yerbleibende trberschuHse zur gleicnmafiiglern Verzinsungaller Ka,pital
betrage bis zur H6he von 1 % % verwende,t werden. Ein etwaiger Rest 
des Reingerwinns soUte ,schliefilich allen Beteiligten zur entsprechenden 
Kapitalstilgung zuiallen. Ais Rochstverzillisung war also 3;;'; % fest
gesetzt. Die Stadt Brandenburg erhi,elt antei1smafiig die gleichen Vor
recMe wie ,del' Kr'ei,s. Die iibrigen an di'e Beihilfe gekniipften Einzel
hedingungen waren bei Staat und Provinz die gleichen. Die Zunachst
beteiligten :di<:l Landgemeinden, Giiter und di'e Stadt Brandenburg h.atten 
den zum Bau eHorderlichen Grund und Boden unentgeltlich und lastenfrei 
herzugeben. Schwierigkeiten entstanden da;hei nur auf Bl.1ande,nburger 
Stadtgebiet, wo zur Enteignung geschritten w8l'den IDu£te. Das Gelande 
ist bei diesel' wie ibei den anderen BaJmen des Kleinbahnne,tze,s grund
sutzlich durch Auflassung als Eitgentum ubertrag.en worden, nicht nur fUr 
die Dauer deB Betriebes zur Verfiigung gesteUt. Die Zunachstbeteiligten 
hatten aufierdemeine Zinshiirgschaft hir die HuHte des Fehlbe,tl'1ages an 
einer 3Y2 %igen Verzinsung des vom Kreise aufglebrachten Baukapitals 
nach Mafigabe CLer Kre,issteuern zu iibernehmen. 

Diese mittelbare Unterstiitzung des Krei,sunternehmens hat von 
Anfang an, besonderls aber seit 1914, praktische Bedeutung g,eha,bt. Seit 
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Krieg;sauBbruch :sank der ·erzielte R.e'ingelwinn 1), de'r his dahin auch -eine 
mallilge V,erzinsung der Staats- und Provinzante.ile zugelassen hatte -
di,e Ertrag,sberoohnung hatte ,eine Verzinsung des Gesamtanliagekapiitals 
mit 2,6 bis 3 % in AUlSlsicht g,esteHt -, schnell von Jahr zu Ja:hr und seit 
1916, mit Allsnahane des GeschaHsjahres 1918/19, hat er ganzlich auf
gehort. Einem Betriebsiifhel1schu.B 2) von rund 52800 .Jt. im Jahre 1913/14 
standschHelHieh 1920/21 ein Fehlbetrag v.on 325000 .Jt. geg·emaber. Die 
Zinsbtirgschaft mulHe von den interessierten Gemeinden schonaU!s dem 
Grunde tibernDmmen werden, weil dell' Kreis fUr selinen K,a.p1talsanteil in 
vDller Hoheeine AnIeihe OOi der Provinz ,aufzune<hmen gezwungen war, 
deren Zinsfu.B sieh auf 3X % Istellte. DilEl Sumrmen, die der Kreis spater 
nDch tiber den ursprtinglich festgesetzten Beotrag hinalls ausgab, gen()ssen 
entsprechend den Beodingungen filr di·e HergaOO der Staatsbeihilfe nicht 
das ZinslvDrrecht und seine Aufw·endungell ftir Grunderwerb nahmen am 
H,eingewinn uberhaupt nicht teil. 

Di·e Allsfriihrung machbe lauch bier keine besDnderen Schwierig
keHen, 87 % bzw. 76 % der Strecke liege'll in del' Geraden, 57 % bzw. 
68,5 % in de'r Wag e rleeMen. An grofieren Brtick·en sind nul' zwei her
gesteUt, da,von eine zur tJiberquerung del' Seenkette nordlich del' Havel. 
Die Hahn liegt auf eilgenem Bahnkorper. Nachdem diEl' Firma Lenz die 
e1's.ten Vor:arbeiten ausgefiihrt hatte, wUl'de die endgiiltige Projekt
aufstellung und de'r Bauder Aktiengesellscha.ft o.sthavEl'llan,di,sche Kr·eis
bahnen ii'hertrag'en, da eine spatere eoinheitliche Betriebs.fiihrung durch 
di'€'se beabsichtigt war. 

Kurze Zeit danach 'ent.schlofi .sich auch der Kreis Osthav'elland, eine 
Erweiterungslinie zur Strecke Nauen-Ketzin in de'll nordostlichen Teil 
de,s Krei,ses .auf ,eig·ene Rechnung zu bauoo und zw,ar, da die spatere Fort
fiihrung del' Ista.atlichen Nebenbahn Treuenbrietzen-Wildpark-Nauen 
nach Kremmen ins Aug.e gefallt war, von Nauen nach Vdten. Nach dem 
Vor.schlag does Kreisausschusses wtirdoe "die Henstellung die'ser Kleinbahn
linie nicht nur einem bereiis in ,erheblichem Mafie vDrhandenen und VDn 
den Einwohnern der ber,tihrten Ortschaften schonseit lan:ger Zeit 
empfundenen VerkehI'lSlbed<iirfnisahhelfen, sDndern auch den lebhaften 
Wtin:schen aller Bet.eiligten entsprechen". 

Di<e Finanzi,erung del' eingleisigen, nDrmalspurigen, 25,6 km langen 
Strecke kam ahnlich del' vom Kreise Westhavelland gebauten Bahn zu-

1) Der Betra-g, der von ,den Betriehseinnahmen nach Deckung Ider Betrielbs
ausgruhen einschl. Vergiitung flir Betrie!bsfiihruIlJg und Voerwaltung:skostoenbeitrag 
und naoh A,hzug der Riicklagen fiir den El'neuerwngs- und Reservefonds v,erhleibt. 

2) Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben + Vergiitung 
fUr Betriebsfiihrung + Beitrag zu den allgemeinen Verwaltungskosten des Kreise.s. 
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stande. Von den Gesamtbaukosten (Bahnanlage einschl. erst,er Aus
rtistung, ausschl. Grunderwerb) trug del' Kreils 524879 ,j{. = X, der 
preufiische Staat gab als Beteiligung 262 440 ~Jf. unddie, Provinz Branden
Iburg den gleichen Betrag. Dem Baukap.ital de,s Krei,ses wurde auch hier 
eillle Vorzugsve:rzinsunlg yon 2 % eingeranmt. Der Grund und Boden 
wurde entsprechend d'en Bedingungen flir ,eine Beteiligung durch Staat 
und Provinz von den Zunachstbeteiligt,en unentgeltlich hergegeben. Zu 
ihnen g,ehorte auchder preufiische Forstfiskus, delssen Gebiet in der 
Falkenhagener Forst durchschnitten wurde. Die,se Dberla,ssung von 
forstfiskalischem GeHinde war jedoch beischriinkt durchdie v,ertraglich 
eingegangene und grundbuchlich eiI1Jgetragene Verpflichtung des Kreis183, 
dielse Landstiicke kostenlos 'wieder zuriickzugeben, sobald sie, fur den 
Eisenbahnzweck entbehrlich werden somen. Aufierdem durfte, der Fisklls 
zu keinerlei sonstigen Aufwendungen filr die Hesehaffung cLer Eisenbahn
grundstUcke und fur die Dauor 'der Benutzung de,s fiskaUschen Gelande,; 
auch nicht zu Steuern oder anderen offentlichen Lasten, die auf dieses 
gel,egt werden konnten, herangezogen werden. Del' Kreis hatte die 
Kulturko8ten der abgetretenen Stiicke zu ersetz,en und muJHe ,die Haftung 
fUr aile aus dem Bahnbetriehe entstehenden SchLiden, namentlich Feuer
schiiden, ilbernehmen. Als Gegenleistung fiir die Hergabe wurde zur 
Erleichterung der Holztrfmsporte der Forstverwaltung eine be,sondere 
Ladestelle angelegt, die nul' die5em Zweck, nichtdem oHentlichen \T e1'
kehr dient. Eine bare L nt'erstUtzung hat die ForstYerw,altung nicht 
gegeben. Die zllnachsttbeteiligten Gemeinden mull ten auJler der Her
gabe des Grund l1'IlJd Bndens ,auch eine Verzinsungdes Kreiskapitals hi,8 
zueiner bestimmten Hohe (10500 = 2 %) gewiihrleisten. 

Ein besonderes Merkmal ,dies'er Kleinbahn, die auch yon der Akticn
gesells-;haft Osthavellandi,sche Kreishahnen gebaut worden ist, ist, dall 
ihr Anhngs- und E;Jupunkt aneinen Struaisbahnhof ang,chliefit, auf del' 
einen Seite an den Bahnhof ~a,uen der staatlichen Hanptbahn Berlin-
Hamburg, ,auf der anderen an den Bahnhof Veltender staatlichen Neben
bahn Berlin-Kremmen. Die Sta,at'seisenbahnverwaltung 1st bei der Ein
fithrung del' Kleinbahn in ihre BahnhOfo 5ehr entgegengekommen und 
hat fUr Dberl.a,ssung fiskalischen Sta.a.t,sbahngeliindes .sowie fUr Mit
bedi'enung, Be1wachung, unterhaltung usw. der AnschluJlanlag,en teils 
nur g,eringfUgige Anerkennungs.gebUhren, to,ils miiJ1ige Pausch vergli
tungen, in den erst en 5 Betriebsj,ahren zum Teil sogar gar keine Ent
schiildigungen verlangt. Auch bei der8pateren UmgeMaltung des St.a.ats
ba.hnhofs Nauen, der eine yollkommene Anderung des Kleinbahn
anschlussios bedingte und eine Zusammenlegung der beiden Anf.angs
bahnhOfe der Str,ecken Ntmen-Velten und N:.men-Ketzin brachte, hat 
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die Kleinbahn f'inanziell glinstig ahgesohnitten. Eine Erhohung des 
AnJ,ag'ekaJp~tals ist erst im Geschaftsjahr 1919/20 infolge von Erweite
rungsbauten ei.ngetreten. An der Aulbrinrgung die'ser Ko'sten het'eiligten 
sichauch wied1er Staat und Provinz, und zw.ar tm gleichen Verhaltnis 
wie urspriinglich: 

Kreis Osthavelland . . 27900 uI6, 
Provinz Brandenburg 13000 » 

PreuLlen . . . . . . 13000 » 

Privat'e8 Kapital ist also fUr dlie Kleinhahn liberhaupt nicht heran
g,ezogen worden und selbst flir ,die verhaltnismallig geringen Kosten 
flir Erweite:ru.ngsbauten hat dar Staat und Provinz Unterstlitzungen ge
gaben. Diesa Strecke bot aruch von vornherein ke.inen AnreilZ flir einen 
Privatuntern-elhmer, denn ,die beriihrten OrtscbJaiten sind nur kleine 
Dorf.er und der AckeJ"lboden der Gegendauch nichtsonderlich fruchtbar. 
Gewerbliche Betrfebesind nur in geringer Zahl an dieser Boon inter
e8siert. Heute haben in .Nauen di.e sti:lJdti.sche Gl1Jsanstalt, die Kreis
elektrilzitiitaw,e'I"ik:er und eine SeHenfabrik, in Botzow eine chemische 
Fabrik lUnd rune 8ieldhmgs'Verelinigung Anschlufiglcise. Zwei friiher 
bestehende Anschliisse nach MiiUa.bladepUitzen aindautg,ehoben worden. 

Es war zwar 'eine Rentabilitat von fast 2 % errechnet worden, a.ber 
der Betriebsgewinn: hat nur in den J ahren 1912 his 1915 eillie V.erzinsung 
in diesar Hone gestattet. In den Jahren 1908 his 1910 war der Ver
zinrsung,ssatz sogar niedriger als 1 %, wahri8Cheinlich weH 1908 grofiere 
11lilltransporte aufhorten und damit ein nicht unbedeJUtender TeH der 
bisher be:fOrderten Mengen ,ausHel. Ein Durchgangsverkehr, der sonst 
foehlentde Einnahmen hatte ausgleiohen. konnen, war nooh der Geneh
migungsurkunde nicht erl,aubt. Die Hebung des Ert~ageB nach 1910 ist 
zUrUckzufiihren auf die Erweiterung dieserr Strecke durch dier Abzweig'ung 
Botzow-lSpandau, rdie wregen uHr unmittelbaren Vel'hind1A.ng mH der Stadt 
Spandau wieder grofieren Verkehr brachte. Wii.hrend der Kriegsjahre 
1917/18 hIliben sieb di,e Betriebse,rg,elmi'sse verschlechtert und 1919/21 
,s.ind ,erhebliche FehLbetrage wie bei viielen nebenbahnahnlichen Klein
hahnen eingetreten. 

Die letzte Strecke ,dieselS Kleinbahnnetzes ist zwar eigeilltlich nur 
aine Ahzweigung der vorigen; sie 1st ,auch gleichzeitig mit der Strecke 
Nauen-Velten am Jahre 1900 beschlossen worden, ist lIIber erst spater 
zur Ausftihrung gelangt und hat im Laufe deT Z'eit einen anderen 
Charakter als dliese hekommen. Sie war aI,s notwendige Erganzung der 
Strecke Nauen-Velten gedacht, um eine moglichst kurze, Befordernngs
moglichkeit nach Spandau und Berlin herzustellen, denn ,der Wag liber 
VeUen oder Nauen war ein grofier Umweg. Die Ausfiirhrung wurde 
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dur0h die UmbaupHi,ne fUr den Staat,s~ahnhof Spandau, an den die Klein
bahn ansch1i'efien sollte - die Einflthrung mufite bei der Neuanlage 
gleich mitbertlcksichtigt werden - verzogert und erst 1912 vollstandig 
beendet. 

Die encrgtiltige Aufbringung des erforderlichen Baukapitals, das 
durch die Anlegung kostspieliger Brtickenbauten fUr die Einftihrung in 
den Bahnhof Spandau eine star~e Steigerung .erfuhr, geschah nach den 
gleichen Grundsiitzen wie beider Strecke Nauen-Velten: der Kreis 
brachte 697296 cJ{ auf, Staat und Pl10vinz gabenals Beteiligung je 
348648 cJ{ und ebenfalls v. rden 1919/20 die Kosten ftir ErweHerungs
bauten in Hohe von 62 309 At lrn Verhaltnis % zu X zu X gedeckt. An 
der Herg,ahe Ides Bruugeliindes war .auch hier der FOfStftiskus bete,uigt, 
der zwar keine VerladelsteUe fUr srone Zwecke, jedoch au,s.drticklioh die 
Anlegung und Unterhaltung von Feuerschutzstreifen1 ) vedangte. Be
sondereSchwierigkeiten beirn Grunderwerb wurdendurch einen Guts
besitoor gemacht. Die Stadt Spandau hat, trotzdem die Hahn zu ungefiihr 
der Halite auf ihrem GeMete lag und sie belsonders intemsEoiert war, 
keine bar,e Unterstutzung 'zu den Ausftihrungskosten beli.getl1ag:en. Sie 
ha.t3ioor die Verpflichtung uhernommern, innerhalb des Stadtbe'zirks den 
notigen Grund und Boden aThS Pl'ivatbesitz zuerwerben und dies.en wie 
den stiidtioohen ~zum grofien Teil Stadtforst) kosten- und lastenfrei zur 
Verfiigung zustellen. vVeiter wurde eine Btlrgschaft fUr eine Mindest
verzinsung des Kr,ei'skapitals vertra.glich festgelegt, :und zwar eine 
vierprozentige Verzinsung fUr etwa dlie Halfte (340000 .lIt., d. h. die 
urspriingliche Hohe ,des Kreisanteiles ohne BeriieksicMigung del' Kosten 
fiirdie Einflihrung in ,den Bahnhnf Spandau) durch die St.adt zusammen 
mit den 8;D1del'en zunachstheteiligten Gemeinden auf die Dauer von 
10 Jahren naoh Betriebseroffnung, flir den Reist durchdie Stadt allein 
his zur endgiiltigen Tilgung de's Teilbetr.a,ges. Die zur Verzinsung und 
Tilgung verftiglbaren Summen aus dern Reingewinn sollten zuerst auf 
den el'sten Te>i1ootrag verwendet werden, so dafi also eine langfristige 
Verzinsung dies nalhen Kreisanlagekapitals durch die Stadt si0hergestellt 
w.ar. Sie iiberna;hm die,g,e Belastung, da ihr viel an dern Zustande
kommen der Kleinbahn gelegen war, denn sonst hiitte sie 'eine stadtische 
Gtiterhahn aus eigenen MiUeln bauen rniissen. DafUr solI ihr aber nach 
voUstandiger Tilgung des gelsamten Bahnkapitalsder Reingewinn zur 
Hiilite zuf,allen. Die Betrioebseinnahrnen del' Kleinbahn sollen nicht mit 
Kommunalrubgaben, weder der Stadt noeh des Kroei.ses noeh del' Ge
meindenbelegt weI'den, .so lange der Kreis Eigentiimer der Bahn i;st. 

') V gl. Zeit&chI'i'ft fiir Kleinhahnen 1905, Heft 3, S. 253. 
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Obwohl 'nach der Ertragsberechnung nur mit einer VeI"zinsung von 
0,43 % des Anla,gekapitals zu roohnen war, diesich spater ,a;ber ,erhohen 
soUte, hat nun dileSie' Hahn trotz der gering'Eln Lange von 17,2 km eine 
Entwic.kluilig g,enomrmen, die weit fiber das erwartete Mall binausging und 
-sie unter ldii,e wenigen nehenbahnahnli"hen Kleinhahoon einreihte, die 
einen guten Ertrag abwerfen. Gharakteristisoh ist fUr sie ·g,eworden, 
dall sie den Verkehr einer grofi,en Zahl gewerblicher Unoor:nehmungen 
nach dem Staatsbahnhof Spandau vermittelt. Einoige Anschlu.Ggleiseo, die 
schon vor ihrer Erbauungbestanden und die Verbindung mit der Staats
bahn durchein Miliitar,anschlufigle,is geha,bt hatten, wurden nach dassen 
Fortfall an die KI,einbahn verle,gt. I'hra weitere giin&tige Gestaltung 
beruhta abe'rauf einem wechselseitigen Be,fruchtungsprozefi und war 
durch die gliickliche LinienfUhrung lang'S des Havelufer.s zwischen 
Nieder-Noooodorf und Spandau bedingt. So wurde da,s Gelande zwischen 
Klei'Il!bahn und' W,a,sserstr,afie geradezu zur Anlage g,ewe,rblicher Betriebe 
vorbereitet, Ida nun die doppeUa Tr,ansportmoglichkeit zu Wass-er (Grofi
schHfahrtsweg Belrlin-Btettin) und mit der Bahn bestand. Eine Fabrik 
nach derandern siedelta stich an und baute AnlSchlufigleise. Heut.e sind 
auf der kurzen 8treoke zwischen Nieder-Neuendorf und Spandau 26 An
schhillgleise vor:handoen, di'a den vel'lSchtiedienls'OOn oUentliche!Il wie privaten 
Unternehmungen dienen: Zeugamt, Kreiskr.a.ftwerk, eine besondere 
8tiiJdti,sche Anschlufiba.hn mit weiteren Nebenanschliissen, Schl,achthof, 
eine Gasanst.alt, ain Stickstoffwerk, chemische Fabriken, Sagewerke, 
Holzhandlungen, Bauunternehmungen, eine Terra,inge:i"iellschaft usw. 
Naben dem Giite,rve'rkehr hat aber lauch ·der Personenv-ellkehr und zwar 
der Ausflug.&verkehr naoh den sULdtischen ,"Valdungen me auch di'e Be
forderuTIog von A'rooitern ei11'e hedient.end,e Ausdehnung gewonnen. Die 
enorme Steigerung des BetriebsiibeI'lschusses wahrend des Krieges ist 
durch di'e umfang~eicheI). Tr,ansporte von Kriegsmate-rial hervorgerufen 
wODden. Sowohl das Pulvermaga·zin in Nieder-Neuendorf wie das 
ArHlleriedepot in Spandau mufiten ihre ,sendungen iiber die Kleinba.hn 
rollen lassen. 

Erreichte in dem ersoon Geschaftsjahr des Betrieibes ,auf der ganzen 
Strooke 1912/13 die Verzinsung des AnJageka.pitals noeh nicht ganz 
1 %,.so stieg l80ie in dem giinstigsten, 1915/16, auf 29,3 %, um dann wieder 
zu fallen, ,sich ,aber auch in den Nachkrie.gsjahren 1919/21 immer noeh 
auf einer bemerkenswerten Hohe zu halten (1920i21 fiber 7 %). Durch 
diese au.Ger.gewohnliche Entwicklung ist es moglich gewesen, das 
Anlagekapital in verhaltnismafiig kurzer Zeit zum grofien Tail zu tilgen; 
von 'einem Gesamtkapital von 1 491 969 ,:/It waren 1920/21 ooreits 
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1015226 c4{ geHlgt. Die Zinsbtirgechaft der Zllnachslbeteiligten ist seit 
1914 dadurch hinfal1ig geworden. 

1m Gegensatz zu dieser Bahn konnte von dem Anlagekapiteal der 
iibrigen noeh nichts getilgt werden. Die libe-raus gunatigen Ergebnisse 
lassen deutlich erkennen, in wie, hohem Mafie die Prosperitiit ·einer 
Kleinbahn von ,ihrer geographischen La,ge, von den wirt,schaftlichen 
V,erhaltnissen der durchzogenen Gegend nnd der Linienfithrung abhangig 
ist, und welchen volkswirtscha,ftlichen Nutzen auch eine unsche,inihare 
Kleinbahn stiHen ka.nn. Die anderen besprochenen Kleinbahnen del' 
Kreise West- und Osthavelland haben landlichen Charakter und kommen 
nur ,in geringem Mafie gewerblichen Unternehmungen zugute; sie sind 
dienende Bahnen, deren Nutzlichkeit mittelhar wirksam wird. Bei der 
letztcn dagegen tritt die Forderl1ng landwirtschaftlicher Produktion in 
den Hintergrund gegenuber del' Unterstiit.zung industrieller Anl,agen; 
hier wird die Kl,einbahn durch ,die groUer·e KapitalintensiWt uner den 
erhohten Umsatz soIcher Unternehmungen zur werhenden Anla,ge. 
Dieses als Beispiel herangezogene geschlossene unde,inheitlich betrie
bene Kleinbahnnetz laUt erkennen, wie sieh zwar ,die, AU8,sichten fUr 
cine Kleinba,hn mit zunehmender Anna,herung an eine groUere Stadt ver
andern, wie aber timmer die Frage eines Kleinbahnbaues nul' Hnter 
Beriicksichtigung alIer gegebenen Yerhaltnisse uud ~loglichkeiten ent
sehieden werden kann. 

Die historische Entwicklung der Frage der Unterstiitzung aus 
offentlichen Mitteln. 

In dem Gesetzentwurf liber die Bahnen unterster Ordnung, der im 
Jahre 1892 dem pr,eufiischen Abgeordnetenhause vorgelegt wllrde i ), war 
eine Offentliche Unterstlitzung nicht vorgesehen. Das lag <durchaus in 
der R.ichtung del' E!wiigungen, ,die diese's Gesetz veranlalH hatten. Die 
For,deruThgen naeh dem Ball yon staatliehen Lokal- oder ~ebenhahnen 
waren immer zahlreieher und dringonder geworden. Die Verkehrs
entwicklung hane mit der ,der Wirtschaft nieht gleichen Schritt gehalten. 
Zudem gestaltete sieh die Produktion und del' Absatz der heimischen 
Landwirtschaft dureh die Konkurrenz de.s Au,slandes immer schwieriger. 
Der Staat aber konnte von sieh laus allen diesen Wtinschen nieht gerecht 
werden. Dureh die Dberfuhrung cler wichtigen Eisenbahnlinien in lSein 
Eigentum haHe er sieh schon hinreichend bela stet. So Iblieb nul' del' 
Ausw,eg, ,den privaten Unternehmungsge:ist, der durch die zunehmende 
Verstaatlichung immer mehr ausgeschaltet war, wieder fUr den ,Bahnbau 

') PreuEisches Hans der &lJgeOrdllct.en 1892, Dmcksache Nr, 138. 
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her,anzuZlieihen und das private KapHal flir odie neue Bahnart zu inter
essieren. D8Ishalb soUte, soweit ,80S mit od,en staatliohen P flicht-en sich 
vereinbaren liefi. volle Bewegung,sfreiheit gegehen werden. 

In den Beratungen der belsonderen Kommissionen de.s Atbgeord
neten- und H80rrenhauses war von verschiedenen Seiten eine Unter
stutzung aus oHentlichen Mitteln beantragt worden. ,so war in der 
verstarkten KO,mmis:sion des Herrenhauses fur Eisenbahnangelegenheiten 
zu § 1 des Kleinba;hngesetzes ein Antrag gestieUt, der ,eine einmaIige 
Dot,ation von 12 MiUionen M.ark, die den Provinzen zur Forde'rung des 
Baus von Kleinbahnen ert,eilt werden sonte, sogar zur Vorbedingung 
fUr da;s Gesetz ma;chen wollte. Die VerteUung auf die einzelnen Pro
vinzen soIne nach Idem Fl,acheninhalt und odeI' Zahl der Be'Volk,erung vor
genommen werden. Der Antr.a.g mufite jedoch zurtickgezogen werden, 
da f,ast aIle Kommissionsmitgliooer mit Rucksicht am den Stand del' 
Staatskasse ,dageg'en waren und aufierdem das Zustandekommen des Ge
setzes nioht iiberhaupt gefahrden wollten. Damit war eine gesetzLich 
f'estgele:gte Unterstutzung abgelehnt. Das gleiche SchickS'a.l, allerdings 
mit Stimmeugl8oichheit, hatte auch folgende Entechliefiung: "... die 
Konigliche Staatsr,egierung zu ersuc;hen, in :das Onlinariu,m des Etats 
einen Betrag entsprechend dem ,aUgemeinen Bedurfnis der Provinzen 
einzuste:Uen ,als Dispositionsfonds des Ministers del' offentlichen 
Arbeiten zur Unterstutzung von Eisenbahnunternehmungen llnterster 
Ordnung nach Anhorung del' provinziah,;tandilschen Organe."1) Wohl 
aber empfahl die Kommission eine andere Entschliefiung dem Herren
haus zur Annahme: " ... die Konigliche Staatsregierung zu ersllchen, 
den Prnvinzen durch den nacrustjahrig'en Et:at einen Betrag zur Unter
sttitzung des Ausbaus von Bahnen unterster Ordnung tiberweisen zu 
wollen." 1) Entscheidend fur die Annahme w,ar, dafi durch eine finan
zielle Unterstutzung des Staates ein Ansporn zum Kleinbahnbau g.egehen 
werd'en sollte, d'a :die Kleinbahnen an sich keine grofien Gewinn
aussichten bieten konnten. Auch wurde nicht verkannt, dafi durch ,den 
Bau von Kl,einbahnen die Ausg'ahen fur Wegehau vermindert werden 
konnten und ehenso eine Entlastung des staatlichen NebenbahnbaUls, der 
SGnst erheblich hohere Summen dem Staate kostete, zu erw.arten war. 

In den Beratungen der 18. Kommis'sion des A'bgeo.l'dnetenhauses zur 
Vorheratung des Gesetlientwurfs tiber die Bahnen unterster Ordnung 
wurde gleichrfalls die Frage einer oHentlichen Untersttitz'llng oohandeIt. 
Auch hier wllrde eine Untmsttitzung des Privatkapital,sdurch ,staat o.der 
Kommunalverbi::i.nde fur nohwendig gehalten, wenn das Gesetz wirklich 

') Pl'eulHsche-s Herrenhau.s 1892, Drucksache Nr. 69. 
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Erfolg huben sollte. Da.s Schwergewicht sollte jedoeh in die Provinzial
yerwaltungen gelegt werden, da ·cler Staat bei seiner FinanzlHge kaum 
imstande se,in wHrde, erhebliohe Mittie! herzuglehen. Die Provinzell 
konnten auEerdemd:ie Richtigkeit der einzelnen Linien uncl die Not
wendigkeit del' UnterlstHtzung im offentlichen Interessle am besien be
lIrteilen. Delli Staat·e se!bst sollte 'anclererseHs ,eine nicht allgeme.ine 
Untersutzung, sond,ernnur von F,aIl zu Fallbei Bahnen in wirtschaftlich 
schwachen Geg,enden na.hegelegt werden, um den Kleinbahnbau dort, wo 
8r am notigstlen sei, itberhaupt zu ermoglichen. Die Kommission bean
tragte also, folgende Entschlielhmg im Abgeordnetenhause anzunehmen: 

"a) .. der koniglichen Staatsregiernng zur Erwagung anheim Zll 

geben, ob die Erweiterung del' Verwenclungsz.we.cke in § 4 des Dot.ations
gesetzes vom 8. 7. 1875 auf die Fursorge flir den Ban von Lokalbahneu 
1md die Unterstutzung von Gemeinde- nnd Kreislokalba:hnen im Wege 
del' Gesetzgebnng herbeizufiihren .sei; 

b) die Erwartung aUiszusprechen, ·claE del' Staat sich an Lokalbahnen 
mit Gelclmitteln beteitigen 'w<erde, w.enn es sich urn AufschlieEung ,yirt
schaftlioh schwach:er Gegenden handelt."1) 

Die Regienmg dagegen gl.aubte, mit Unterstutzungen zuruckhaltend 
sein zu mussen, urn zunachst einmal die Ent,vioklung .des Kleinhalmhaus 
abzuwarten. Das wurdeaber nicht offen allsgesprochen, viclmehr er
klarte der Finanzmi'nister ;\iiquel irn Abgeordnetenhause, der Kleinb:lhn
bau sei Aufgabe CLer lokal Interessie:rten2). Deshalb konne der Sta~1t 

grundsatzlich nicht unterstiitzen; genereU Summen in den Etat einzu
steHen fur den Z.weck, denen, die zuerst kommen und starker driingen, 
zu heUen, sei im hochst.en Grade unzweckmaEig. An sich war die Re
gierung slch wohldarHber im k!,ar0n, daI1 schlielnich st.aatliche Unier
stiitznngen doch gegeben werden muUten, wenn ·das Kleinbahngesetz 
den gewunschten Anshau der Verkehr9wege und damit eine Entlastung 
der Staatsfinanzen bringensolltc. Schon 1878 hattc M. M. Freiherr 
y. 'W eber in einer a usfUhrliehen Denkschrift, die auf, V.eranlassung des 
preufiischen Handelsministers entstanden war, klar lansgesprochen, dan 
die Offentlichen VerbL-inde Staat, Provinzen und Gemeinclen an del' Finan
zierung del' Kleinbahnen mitwirken mul1ten. "Da del' Gemeinsinn nul' an 
sehr wenig Orten 80 kraftig entwi0kelt ilst, urn ein gemeinnutziges Un
ternehmen del' fraglichen Art durch freie Beteiligung del' Interessenten 
aUein zustancle zu bring en, ·die B.esitztitel del' Bahnen minderer Ordnung 
mit Recht wenig Anziehungskraft fUr das Finanzpnbliknm haben konnen, 

1) Pl'euJlische:s Raus 'der Ahgeordneten 1892, Drucksache Nr. 206. 
2) Ber:icht.e de" Preullischen Hflu~es der Abgeordneten 1892, Band II I 

S. 2048. 
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80 Wil'd e.s nur in wenig FallengeHngen, ,eine Bahn minderer Ordnung: 
von einiger Bedeutung ohne Hilfe des Sta,ates oder Pruvinz'en unli 
Gerneinden Izustande zu bringlen."1) 

"Die t'endenzgemal1en Grunder der Bahnen minderer Ol'dnung sind 
nieht die vat:erland&losen Kapitalien, sondern die l'a.nrueingese,ssenen 
Interessenten: Prov,inz, Gemeinden, Anlieger, meist unter HiUeleistung: 
des Staates." Er ha.tte imeinzelnen dargelegt, in welehen Formen, unter 
welehen Bedingungen usrw. Unterstiitzung,en gegelben werden sollten,. 
und hatte lliuch in seinen Gesetzentwurf tiber d'ie iBahnen minder-er Ord
nung diestaatliohe Hi.lfeleistung hineingenommen. 

In Auswel'tung des KommiSlSlionsantr,a;gs a) wurde nun trotz des 
Wider stands del' Regierung bei dol' zweiten Beratnng des Kleinbahn
gesetzes ein Antl'a:g von Tiedemann im Plenum des Abgeordnetenhauses 
am 14. 6. 1892 'ang,enommen und als § 41 in d'a.s Gesetz eingefUgt. Er 
lantet: "Die <au:f Grund des Allerhochsten Erlass'8s vom 16. 9. 186i, del' 
Gesetze vom 7. 3. 1868 und 11. 3. 1872 und del' §§ ,2 nnd 3 des Gesetzes 
vom 8. 7. 1875 dendol't g<enannien Pl'ovinzial- und Kommunalverbanden 
tiberwiesenen Kapitalien und Surnmen konnen anch zur Fol'derung des 
Banes von Kleinhahnen verwendet werden." Damit war ein W,eg vor
gezeichnet, wie del' Kleinbahnhau durch offentliche Mittel gefOrdert 
werden konnte. Inde&sen konnte diesel' W1eg nicht zum Ziele fUhren. 
d:adie betreffenden Dotationsmittel schon fa·st ,ganz fUr den Wegebau in 
Anspruch 'genommen wurden, manchmal so gar noch nicht einmal dazu 
ausreichten. 

Erst die soowache Entwicklung des KleiIl'hahnhaus in den ersten 
Jahren nach ErlaB des Gesetzes, die ihr,en Grund in der ,schwierigkeit 
(ler Kapitalibe:schaffung und der teilweise ablehnenden Haltung del' Pro
yinzialverwaltungen und d,er KreisEl< hatte, hesonders in den verkehrs
armen Lundesteilen, yeranlalHe die Regierung, nun dureh Unt'orstiitzungen 
in grofierem Umfange diesen in FluB zu bringen. Nicht ohne Einfhill 
.sind dabei wohl ,die guten Erfahrunge.p. gewesen, die Belgi'en mit einer 
gemisehten Finanzierung gemacht hatte, und die das ganze Land in 
gemdezu mustel'gtiltiger Weise bis in die kleinsten Ortschaften hinein 
mit Bahnen versor.gt hatte. Freilich liell sich in Preufien eine so stark 
zentralisierte Finanzierung mit tiherwiegend5ffentlichem Kapital wegen 
der grofieren Ausdehnung des Landes undder grofie~en Verschieden
artigkeit ,del' Verkehrsbedurfni,sse nicht durchfithren. AJhel' immerhin 
war ,der Beweis erbracht wOI'den, dall ein St.a,at durch t:atkriHtige Unter
sttitzung be,i aller Wahrung ,del' ol'tlieh individuellen Freiheit die Aus-

1) v. 'Veber, Der staatlicbe EinfluB auf ,die Entwicklung d'e[' EiscllIb:aJme.n 
minderer OrdnUlI,g, Leipzig l878, S. 59. 
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gestaltung der kleinsten Bahnen mit lolml he'grenzter Bedeutung in her~ 
yorragenidem :Malle beeinflussen kann, ohne sie selbst alleiin in die Hand 
zu nehmen. Auch Belgien haUe zuerst nur negative Erfol,ge gehabt. 

1m J ahr 1895 wurde also del' Volksvertretung ein Gesetzentwurf 
betr. die Erweiterung und Vervollstandigung des Staatse,i~';lllbah:1ll'etzeB 

'md die Beteiligung de,s Staates an dem Bau von Kleinhahnen1) vorge,legt. 
Es wurde anerkannt, daR eine st.aatliche Unte:rJsttitzung in den wirt,scha.ft~ 
lich Hchwacheren und verkehrsarmeren, also hauptsachlich den Land·· 
wirtscha.ft betreibenden Ge,biet'en eine ?-;'otwendigkeit s'ei, da daB Privat
Kapita! allein den Ausbau nicht in de'll gewollten MaRe he.werkstelligen 
wurde und konntc. In erster Linie sollten jedoch die Provinzen zur 
Lnterstiitzung herufensein. Da diese abel' nie-ht ausre.i0hen konnte, 
wollte del' Staat he.lfendeingreifen. Das !etzte volkswirtschaHliche Z,iel 
del' ,staatlichen Rilfe ,war ,die Rebung ·der wirtsehaftlichen Lage, beson
uersdie Steigerung ,del' Rentabilitat der landwirtschaftlichen Produktion 
durch VeI"be~serun,g der Verkehrslage. Damals st.and PreuRen in oiner 
sclnveren Agrarkrisis. Die sta.atliche Unterstiitzung soUte abel' nicht 
allge'llein sein, sondern nur von Fall zu Fall unter Berii0ksichtigung del' 
ieweils besonderen VerhliJtnisse bewilligt werden. DeI' :Minister del' 
liffentlichen A~beiten Thielen hatte von Anfang an uberhaupt grund
satzliche Bedenken geg~m die direkten Staatsheihilfen gehabt,,) da drurcn 
die Auss-icht ,auf sie del' ,Ville zur 8elbsthiUe gelahmt und tle.n1 Staa te 
eine zu gro13e Last .a.uferlegt weJ'den konnte. 

Die :\littel wurden in Form eines Dispositionsfonds bereitges('ellt, 
iiberden del' 'JIinister del' offentlichen Arbeiten unabhangig vom Parla
ment das Verfiigungsrecht hatte. Die Be,schliliSse liher di'e Gewiilhrllng 
yon Staatsunterstlit.zung>en werden vorhereitet in einem AusschuR, der 
sich zusa.mmensetzt aus Vertreterndes YIini,sters der offentliehen Ar
beiten (jetzt Handelsminister), des Finanzministers, ,des Mini,ster,s Wr 
Landwirtschaft, Domanen und Forsten und des Ministers de,s Innern. Die 
"\1itwirkung des 1IIini,steriums des Innern in diesel' Kleinblhnunter
~tiitzungskommi,s.sion hat nieht yon Anf1ang .an hestcmden, sonde'rn ist erst 
spateT auf Anregung del' Budget-Kommission des A,bgeol1dnetenhause.s 
eingerichtet worden. Die BeschaHung del' be:willigten Mittel erfolgte 
llurch Anle:ihen g.egen Ausgabe von Staatsschuldverschrei1bungen, ,soweit 
nicht Reste von besonderen Fonds vorhanden waren. 

_~uf diesem einma! e,ingeschlagenen "Ve.ge i,st del' pr-eul1i:sche St,aat 
bis auf den heutigen Tag fortgeschritten. Die Regierung hat sich fast 

J) PreuJ1i6ohes Hau,s der Ahgeordneten 1895, Druck<suche Nr. 78. 
') Berichte .des PreuJ1ischeit Hau&es .wer Abgeofl'dneten 1895, Sand II, 

S. 1462. 
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jedes Jaohr aufierhalb des Etats in besonderen GesetlZen, zum Teil mit 
anderen Maber:ien ZlliSammen, seit 1907 in den Anleihe,gesetzen zur Bereit
stellun,g von Mitteln fUr Kleinbahnen Summen zur Auffiillung de-s Klein
rJ.!thnunterstUtzungsfonrns bewilligen la"ssen, und zwar durch Gesetz Yom: 

8. 4. 1895 5 Mill. 28. 7. 1909 3 Mill. 
3. 6. 1896 8 25. 7. 1910 5" 
8. 6. 1897 8 30. 6. 1911 6" 

20. 5. 1898 8" 14. 6. 1912 7" 
25. 5. 1900 20" 28. 5. 1913 7,5 " 
20. 5. 1902 20 10. 6. 1914 6,5 " 
lB. 5. 1903 5 26. 3. 1915 1,5 " 
25. 6. 1904 5" 17. 4. 1916 1" 

6. 6. 1905 ;)" 22. 4. 1917 2" 
15. 6. 1906 5" 2. 7. 1918 1,5 " 
29. 5. 1907 5 9. 9. 1919 5» 
14. 5. 1908 5" 14. 1. 1921 10 » 

Insgesamt . . 155 Mill. 

Syatematische Daratellung der Grundaatze fur die Unteratiitzung 
durch die Provinzen. 

Die Unterstutzung,en dureh die Provinzen haOOn ihre gesetzliche 
Grundlage im § 41 des Kleinbahngesetzes. B.ald naoh ErlaB des Gesetzes 
haben sich bereit.s mehrere Provinzialverwaltungen mit ·der Kleinbahn
imge befaJlt und allg,emeine Grundsfitoze fUr ihre Belrandlung aufg.estellt. 
Wegen dar mangelnden Erfahrungen sind diese ersten Be:sc.hli1sse der 
Provinziallandtage aber mei,st schon nach wenigen J ahren abgeandert 
worden und einige Pro·vinzen haben nach anfanglichem Zogern uberhaupt 
erst spiUer MaJlnahmen zur F.orderung des KleinbaJmbaues getroUen. 
Diese Festse.tzungen, VorsohriHen, BestiIIlJllungen, Regulative U6W. sind 
infolge der geibietsweise verschiedenen Bedingungen und Verhiiltnisse 
yon der grofiten Mannigfaltigkeit und haben bis in die letzte Zeit noeb. 
Erweiterungen und Abanderung·en, allerding's nicht in grund.satzlich um
stoJlendem Sinn erfahren. liier 'soHen sie betraehtet werden, soweit sie in 
der dreilHgjil.hrigen Entwicklungsperiode des Kleinbahnwesens von ent
sche'i,dendem EinfluJl gewesen sind, und soweit sie auch heute noch Gel
tung haben. Aus dem Gesamtumf.ang dieser Unterstiit-zungsbedingungen, 
die in ,den Provlnoon in allen Schattierungen von dar allgemeinsten Re
gelung, die gleichbedeutend mit voller RandlungSifreiheit ist, bis zur ge
nauesten Regelung aller Einzelheiten und Mogliehkeiten vertreten ,Sind, 
sollen zunii.chst ·die allgemeinen GrundzUge in ~ystematiS(}her Form ge
geten werden. 

Zur Bewilligun,g einer UnterstUtzung miissen vorerst bestimmte 
Voraussetzungen erfiilltsein. 1. Die zu untersttitzende Kleinbahn muE 
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de.m ijff,entliooen Verkehrsinteresse diooen, d. h. ai-e muG geeignet sain, 
vorhandene VerkJehr.sioodJiirlni,sse zu befried:ig,en und damit zur Auf
schliellung und wirtschaItlichen Hebung e,ines Gebietes beizutragen. Fur 
den Bezil'ksverhand Wie:sbaden ist diese Bestimmung genau formuliert: 
Die KleiIlioohn ,dad nicht hauptsachlich dem Pel'SIOnenverkehr in der Nahe 
der groEen Stadte oder a'llss<ilil.ieEUch einze'lnen kapitalkraftigen indu
striellen Betrieben di;enen, sondern muE dal~u bestimmt :sein, Teile des 
Bezirkeverbandes fur den Ei.senoohnverkehr aufzuschliellen und die 
Frachten zu verbilligloo. Kurz gesagt: die Kleinba.hn mull aushauwiirdig 
srun. Darin eiIl!begrif.f,en ist 'eine im alIgemeinwirtschaHlichen Intel'e,sse 
giinstige Linienflihnmg. 

2. Der 'zum Bahnbau erforderliehe Grunderwerb, bzw. die Auf
bringung der GrunderlwerbSiko,sten sowie die Entschiidigungen filr 
Nutzungen und Wirtschafts·erschwernisse ist grundsatzlich Sache der 
ZunachstJbeteiligten. Die,ge Summen duden nieht in da;s Anlagekapital 
eingerechnet werden. 

3. Die niederen Kommunalverbande, Kreise oder d,ie Zunaehst
beteHi,gten mussen sich an der Aufbringung des Kapitals mitbeteiligen. 
In mehreren Provinz'en iDTUssen deren Leistungen minde,stens gte,ich hoch 
sein wie di,e erwartete Bet,eiligung der Provinz. 

4. Die Durchfiihrung des Unternehmens, d. h. die Aufhringung des 
gesamten Anlag'ekapitals mull ge&ichiert Isein. In ,einigen Provinzen 
werden auGerdem noch wlelitere Vorallssetzungen verlangt: Wirtschaft
lichkeit des Unternehmens, d. h. die Klelinbahn mull eine Rente abweiffen 
konnen; so in Hannover bei Aktiengelsellschaften, in Kassel und Hohen
zollem. Die HeI"lStellung der Kleinbahn muE ohne die Beihilfe de,s Kom
munalver.bandes nicht moglichsein (Hohenzollern). Die V orarbeiten 
sind durch die Interessenten zu bestreiten (Ka8I~el). Kl'eis und Gemeinden 
mlissen ebenso wi-e die Provinz die Benutzung der offentlichen Wege, 
zum Teil nnentgeltlich zul,assen (Ostpreufien, Sachsen). Schliefilich muB 
der Staat unter gewissen Bedingungen eine ent.Slprechende odeT gleich 
hohe Unterstut.zung gehen ozw. richtet sich umge~ahrt die Rohe der 
Provinzialbaihilfe nach der des Staates (Rhe1inprovinz, Hannover). Schles
wig-Holstein gibt grund&atzlich Unterstutzungen nur an Unternehmun
gen von Kommunalverbanden. Der Bezirksv,eI1band Kassel verll8.ngt, dall 
die Kl,einbahn nicht lediglich von privaten Unternehmern ins Leben 
gernfen wird. 

Die Formen der Unterstiitzungen sind in den einzelnen Provinzen sahr 
verschieden, sie sind teils mittelbarer, teils unmitte1barer, finanzieller Art. 
Zur ersteren gahort 'dlieGestattung der Benutzung vonProvinztalcruausseen. 
Dadurch wird Grunderwerb und eigener BahItkorper eI1spart. Des wei· 

S 
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teren habeneine Reihe von Provinzia1v,erhanden zur Forderung des 
Kleinbahnwe,sens es ubernommen, V orarheit,en HiI' den Ban au,S'zuftihren, 
deren Kosten nul' ZUlli Ten ode'r gar nicht von den Unternerunungen zu 
rmgen sind. Darunte,r sind zu vers,t,ehen: Anfertigung von generellen 
Wlie Ispezi'ellen Entwtirfen, Plauen, Zeichnungen, Kosten.ansch1agen und 
Ertr.agshe,rechnungen. Zu diesem Zwack hruben mehrere Pl'ovinzen be
sondera Techniker angestellt und sehHe.Blich K!einbahnabteilungen odeI' 
Kleinbahn1imtereingeri,chtet, urn auen die Oberleitung des Baue,S', d. h. die 
Beaufsichtigung aUJszuuoon nnd Liefer- und Verd'ingungsvertl'age ahzu
sehlie.Ben. Nach den ihannovel'schen und pommer;schen (seH 1910) Be
stimmungen kann hzw. mu.B sogar die Untersttitzung von der Voriberei
tung, Fiihrung oder -aberwaohung von Bau (und Betdeb) durch die Pro
vinz ,abhangilg gemacht werden. Dadureh soll erreicht W1el'den, daR 
einerseHs die hOlnere Gewinnquote des privaten Banunternehmers' erspart 
wird und andel'el'seits die Kleinbahnen mOglichst einheitlich und p1an
maRig gestaltet werden, wie e,s ,dem Gesamtinteresseam hesten entspricht. 
Wichtig,er illher i,st di,e unmHtelbare Unterstiitzung duroh finanzielle Bei
hi Hen entSiprechend ,denen des Staates. 

Die Fol'Ill i,st im ,allgemeinen hedingt durch die Form del' Unter
nehmung: Kommunalverbande erhalten vorwiegend Darlehen, bei Aktien
geseUsehaften und Gesellschaften mit beschrankter Haftung werden Ak
ti'en bzw. Stamme,inlag,en tibernommen. Die Dafl.ehen wel'den in del' 
Regel als verZiinsliche und mH THgung<S'verpflichtung, abel' auch zin&frei 
gewahrt; so in Sch1eswig-Hol,stein. Auf Verzinsuug kann verzichtet 
werden, solange keine ent:spr,echenden Ertrage helCausgewirtsehaftet wer
den, in Sachsen und Wiesooden. In d.er Pr,axis gibt auch SeMesien zins
frei'e Darlehen mit beidJingter Tilgung, obwohl eiS in den Vorschriften 
nicht grundsatz1ich ausg~sprochen ist. Die Hergabe wird haufig ab
hangig gemacht von del' Bestellung einer Sicherheit odeI' von del' Ein
tragung in daiS Bahngrundhueh (Bahnhypothek, Bahnpfandsch'llld). Eine 
Eii'genttimlichkeH hat sich in ,sehlesien, Westf,alen und der Rheinprovinz 
heraUJsgebildet: Die Darlehen wernen dureh die Provinzia1hiIsfkiasse 
bzw. die Lail!de,sbank gewahrt und die Provinz ,selbst gibt zur Verzinsung 
einen jahrliehen Zusehufi. In ahnlicher We,ise untersttitzen Hannover 
und Ka'ssel durch Darlehen mit erleiehterten Zinsbedingungen, indem 
eine niedrigere V,erzinsung gefor,dert wil'd als die, die die Provinz 8e1bst 
WI' ihre Anl,eihe zahlen muE. Die ZinszuschillSise soHen 81eh aber ver
minldern, wenn ein entspreehend hoherer Reinertrag erzi,el t wird. Ost
preu.Ben gibt grundsabzlich fortlaufende Zuschtisse, -aber nieht tiber die 
Dauer von 43 J.ahren hinaus. Die Zinshohe fill' die Darlehen ist ver
sehieden. Eine Zinsbtirg,schaft tibernimmt die Prov:inz Saohsen (aueh 
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Btirgschaft fiir Tilgung, jedoch Riickmstattung aus dem Reinge'winn) und 
Wies:baden, frtiher auch We,stpreuR'en. Eine aktive HeteiHg'ung an Unter
nehmungon, die nicht GeseUSlc.haftsiform Ibesitzen, kennt Brandenburg und 
Wiesbaden. iDiese Beihilfen in einem engeT·en Sinn, die am Gewinn und 
Verlust teilhahen, entsprechen .der tlhernahme 'Hines Kwpitalteiles ,eaner 
Akti,oogeseUschaft. Verlorene Zuschiis'se konnen in Wiesbaden und 
WesUalen hewilligt werden, in J.etzterer Provinz allerdings' mH be-dingter 
Rtickz.ahlung, so danes s:ic.h eigentlich Thm Beihilfen handelt. Auf ver
lorene Zuschiisse kommen teilweilsie die Darlehen ,del' Provinz Schle$wig
Holstein hinaus, die .810 getilgt werden .sollen, daR di·e Leistung ·der Pro
vinz einem endgtiltigen V.erl~8t ~n Hohe von "Va des Anlagekapitals ent
spricht. In den Grundsatzen fUr Os·tpreufien ist ferner die Mogliehkeit 
del' "Gewahrung von Anl-agekapit'al" und in den en von W··estf,alen "del' 
tJbernahme 'eines Teiles del' Anlagekos,t'en" alIne nahere HestimIDung auf
gefiihrt. "In sonst gee·igneter Form" nelbenanderen konnen Unter
stiitzung.en ,in Pommern und We.stpreuRen gegeben w.erden. Die Ent
scheidungen von Fall zu Fan ist in de·r frtiheren Provinz Posen1 ) und in 
Hohenzollern vorheha.lten. 

AIle die,Sie Untersttit.zungsf'ormen kommen nun in del. einzelnen Pro
vinzen teHs a Uelin, teils nebeneinander Val'. Ein nng'ef.ahres BUd del' 
Unterstiitzung,smoglichkeiten gibt folgende schematische tlberslicht (S. 36): 

Die Darlehen in den Provinzen Schle.sien, WestfaIen und Rheinland 
werden von der Provinzialhilfsika8lse bzw. Landesbank, in den Provinzen 
Hannover, Schl'eswig-Hol,stein, Kassel und POisen von del' Prov'il1z selbst 
KleiIllbahnen, die Ge:seUschaftsunternehmungel1 ,g'ind, lIIicht unmittelbar 
g,ewahrt, .sandel'll den Kreisen, !Stiidten und Gemeinden als .den Zunachst
beteiligten gegeben, ,die :si'e daun an .die GeseUSIChaft ails e·i:gene Beteili
gung weitergeben. Es haIlJdeIt sich also urn mittelhare Ul1tersWtzungen 
dUTch die Provinzoo, die ,den Zweek verfolgen, die grol1ere Kreditflihig
keit del' hoheren Kommunalvevbande fiir die niedef'en l1utzbar zu machen. 
Von den grund:satzlich festgelegten Formen kommen allch Ausnahmen 

1) Dii'!J ,rum ,grofieren Teil tabogetrennt.en Provinz'en Posen und Westllre:u1len 
sind .hi-e.r mit einhetgriffen, da auch in -di1esen Ida,s Kleinhahnwooen in gleicher 
WeiBe w:ie in den iibr.ig'en IPrOlvillizen IgefOlr.dert worden i8lt. Heute I,ilegen i,n d!em 
Restgebiet der Provinz W'elStpI'Ieufi.en ostI.i,eh d,er Weichsel (Re,giel'ung:sihezirk 
M:arlenwel1d'er), .dero ,der ,alte Name verblieben ist, noch ·zwc,i Kle:inbahnen un1d 
ebenso vioel-e lin&errn Restlgehict de,r .eheDliaHgen Proy,inz POiSlen und vVestpreu£en 
westlich .der vV.eichsel, ,der jet,z:igen Grenzmark Po.gen~Westpr.eufien (Schne,irle
miihl). Neue Grunrusat'z'e fiir d.i'ese beid·en :ar.g zusammengte<sohmolzene<Jl' Provinze'll 
sind ibisher nicht beschIossen worden, wa,hrschelinlich wagen der g'elr.in:gen raum
Lichen All'sdehnung. 

3* 
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VOl', z. B. i·st di,e RheinproVlinz an einem Unternehmen mit Stammoinlagen 
beteiligt. 

Die Hohe del' provinziellen Unterstiitzung wir·d Thach ohen begrenzt 
durch einen bestimmten Anteil,81S'atz am Anlagekapital oder durch eine 
bestimmte Hochsts'Umme fUr den Elilometer. 8ie schw.ankt allg'emein 
zwischen ~ und Va, geht in Brandenburg und Sc;hlesien hei Beteiliguag 
an Aktiengesellsehiaft,en auf % herunter undsteigt in Wieshaden bei 
bosond·eren VerhaltniSisen auf y,;, in Hannover und der RheinproV'inz 
auf %. In Hannover und WieSlb8!den k,ann sog,ar das ge",amte Anlage
kapitaldurch die Provinz .aufgebracht wel'lden. In ,gewisS'en Fallen richtet 
sieh in Hannover und del' Rheinprovinz di'e Hohe del' Pl'ovinZJialunter
stiit.zung lliaoh der .staatlichen Beihilfe. In POllnnern ist die obero Grenz·e 
der Untersttitzung mit fmher 8000, jetzt 16000 c!It ftir den Kilometer feS't
gN,etzt. Die ProVlinz Ostpreu11en hat die jahrlichen Zuschusse an eincn 
Kreis iI1sgesamt auf· 15000 .4£ und die Ka.pitalzahlungen auf 333333 c!It in 
del' Regel eingeschrankt. Da,s Regulativ del' Provinz Schlel8'w~ig-Holstein 
weist die Eigenttimlichkeit auf, daR die Beme'ss1.mg del' Darlehen re,gel
maEig nach del' Veranschlagung del' Baus'Umme fUr die Hahn in 1 m
Spurweiteerfolgt, auch wenn sie 'in VoHspur ausgeftihrt wird. 1m Be
zirksvel'hand Wie,sibaden ,sehlieElich konnen Klelinbahnen, d'ie von einem 
Priv,atunternehmer oder einer Ges,ellschaft auf eigene Kosten ohne Mit
beteili;gung des Bezirk.sverbandes gelbaut werden,ein unverzinslich8ls 
Darlehen bli.s zur Hohe des mit 25 kapitalisiert,en Betr.ag·es del' jahrlichen 
Ersparnisan ChauS:88>eunterhaltungskosten erhalten. \Vestfalen, Posen 
und Hohenzollern ha:ben 1.hre 'Beteiligungen nieht grundsatzlich begrenzt. 
\Vahl'end gewohnlich nul' Neubauten von Kle'inhahnen provinzielle Unter
sttitzung finden, haben OstpreuUen, Pommern und Wiesbaden auch die 
Forderung bel'eHs lim Betrieb befindlicher Bahnen, also deren Erweite~ 
rung und Vervollstandigung, Pommern auch zur 'l'ilgung yon Schulden 
in ihr,e Grundsatze .aufg8>nommen. 

An die Hergahe einer Beihilfe wird meist die Bedingung g,entipft, 
daR dem Provinzlialverband 'ein angemes'Slener EinfIuR auf Bau, Betri·eb 
und son'stige die Rent,abilitat bedingende Einrichtangen del' KleiThbahn 
zugest'anden wird. Di,e Einzelheiten ,de,s g,eford8>rten Hechts siThd 'in den 
yer:&chiedenen Provinzen mehr oder IDiThder ausftihrlieh geregelt. Die 
umf.assend'ste Formrulierung hat Brandeniburg, die auch fur die Bedin
gU'llgen des Staat,s vorbildlieh und maHgelbend ge,worden i:st. Del' 
EinfluU kann sich ub8>rhauptorstrecken auf den Bauplan, die Linien
fUhrung, Vertrage mit Bauunternehmern, Hohe del' Kost'en (Ko,sten
anschlag), Aufbring'Ullig del' Mittel, Belastung des Grundibuohs und Auf
nahme von Anleihen, die Ausrtistung, ,sipiitere Erweiterungen, Vermeh-
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rung del' Betriebsmittel und, was den Betri,e'1 anLmgt, auf die Zahl d'er 
Ziige, die BefOrderungspreise, die Verwaltull,g del' Balm, Betriebsvertrage, 
Genehmigung del' J ahre8abschlusse, Bilanzen, Betriebsubersichten und 
VeTwaltungsberichte. Hannover hat sich dariiber hiinaus noch vorbehal
t,en, ,(Lan sorw,eit "die Staatsregierung riicksichtlieh ih1'er Beteiligung noeh 
weHere Kautelen, insbelsonder,e wegen del' Kontrolle de'r Bauausftihnmg 
und dels Betriebes wie betr. del' BeHirderung8preise und del' Zahl der 
Ziige forderll sollte, die gleichen Bcfugnisse aueh del' Provinzialv,erw1al
tungeingeraumt werden illUlSseU". Ost'preunen sichert sich das aus
,schliemiche Vorrecht auf den Erwerb del' Bahnen unbeschadet des gesetz
lichen Vorkaufsrechtes des St'aates. Bis heute befindet sioh indessen in 
gam; Pmullell nicht eine einzi,ge nebenbahnahnl'iche Kleinbahn in un
mittelbarem Eigentum 'einer Provinz. Schon im Anfang del' Klelinbahn
entwicklung hatten sich die meisten Provinzen grundsatzlich dahin aus
g,esprochen, daR es nicht Aufgabe del' Provinz,en sea, als Kleinbahnunter
nellmer aufzutreten. 

1m Gegensatz zu den geforderten Vorrechten billigen nun abel' aLlch 

mehl'ere Provinzen den iibrig'en Beteiligten Vorzu@srechte Zll und zwar 
hea;iiglich del' Verzinsung der Ant,eile. Brandenburg gest.attet ,eine V or
wegverzinsnng des Anlagekapital's des kommunalen UnternehmerEi mit 
2 %, Pommern unter Umsti:i,nden dem bevorrechteten Kapit1al, das jedoch 
nicht mehr al.s Ya des Gesamtkapitals betragen darf, eine solche bis ZLl 

4 %. Schleswig-Holstein riil~mt dem ,staate ,cine Vorzugsverzinsungein. 
Ka.ssel und vVieshaden gewahren schliefilich, Jetzteres fakultativ, vorab 
cine ¥erzi.nsung des sonstigen bzw. hemden Kapital,s und zwar 
Ka.sse,l 4 %. 

,Sonst v,erlangen im ,allgemeinen die Provinzen eine GelWinnbeteili
gung entsprechend lihrem Kapiialanteil. Die Provinz Hannover driickt 
das kategorisch so aus: Die Provinz soIl mit ihrem eingeschos&enen Ka
pital riicksichtlich Verteil ung des Reinertrag,s nicht schlechter ge<.stellt 
Elein ,aIs irgende;in anderer Teilnehmer des Bahnunternehmens. Nach 
den ostprmillischen Festsetzungen sullen Unt,ernehmern von Kleinbahnen, 
die nicht mehr 'als die Provinz leisten, beson,dere Vergiinstigungen bei 
VerteHung deH Reingewinns nicht zuges:ichert werd,en. AuRer del' Ge
Etattung einer Vorverzins'llng hei Kommunalunternehmung.en verzichtet 
Branderuburg auch bei Beteiligung an Gesellschaftsunternehmungen auf 
Vorzugsaktien bzw. bevol'lZugte Stamme,inlagen, ,so fern dielse nicht mehr 
als ilia HiiJft,e des GeseUschaftskapitals ausmachen. In Pommern dagegen 
solI die Halfte del' Beteiligul1g bei etwaiger Ausgabe von Vorzugsaktien 
moglichst in solchen ,angelegt werden. 
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Die allgemeiinoo von den Provinziallandtagen aufg'est.ellten Grund
siitze ,sind di,e Rllciltlinien fur idie EinlZelhewHligungen, die durch die 
ProviulZial:ausschtiJsse erfolgen m:it Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo 
die jedasm.a.lige Entsche,i,dung auch beim Landtag liegt. 

Die Mittel zur Forderung des Bans von Klelinhahnen werden auf
g.ebr,acht entweder ,entEiprechend dem § 41 des Kle,inbahngeset:zes durch 
Kurzung der durch di,e Dotations,ge.set,ze ube,rwielstenen Summen rlir Weg,e
nellbau, -unterhwltung und -verwaltung, oder es werden jahrlich Summen 
in llien Etat e,ingestellt, die durch Provinzialahgahell gedeckt werden, 
oder es werden - und das ist mei,st g'esehehen - Anledhen aurgenommen. 
In ,der Regel hahen die Provinzen Ibesondere KleinbahnflOnds .gobUdet 
und in ihnen Elltschad'igungeu fUr Benutzung von Chauss,een, die nicht 
fur Chausseebau verwendetell Mittel, ,die Forderungen aus Beihiilfen, 
Zinsen, Tilgung.sbeitriilg.e, die Gewinn'anteile aus Aktien usw. ange
sammelt. Brandenburg hat e,inenoogell. Ei,senbahnfond,s, ans dem ,auch 
private Nebenbahnen untel'sttitzt werden. 

Der Staat als Zunachstbeteiligter; Unterstiitzungen des F orst- und 
Domiinenfiskus. 

In eine besondere BezJehllng zur Finanzi,erung von Kleinbahnen 
tritt der Staat, wenn er selbst nicht als W·a:hrer der Gelsamtinteressen, 
sondernals Besitzer werbender Anlagen lau Kl·einbahnen interessiert ist. 
Die Beriihrnngspunkte erg,eben sich dann, wenn ,e,ine Kleinhahniihre aUlf
schlii,eUeno,e Wirkung auch auf fj,skalischen Gnmdhe.sitiz, also staatl:iche 
Domanen und ,st&atliches Waldgelande ,ausiibt. Der St'a.at hef.indet Isich 
in ,diesem F'aHe in <der gleichen La.ge wie j€ldie1randere pri,vate Anlieger, 
dem die Kleinbahn e,ine Erle,ichterung ,des Absat.zes se,iner Produikte 
bringt. Er ist danll auch ·wirtschaftlicher Interes,sent, Zunachstbeteiligter 
und hat als solcher dieselben Pflichten, wie sie nach den aHgemeinen V or
aussetzungen und Bedingunge,n, die sich im L.aufe der Zeit aI,s Normen 
entwickelt haben, je,nen .auferl,egt we'rden. Durcheline finanzielle Be
teiliiJgung wurde d'er FiSikusaufierdem in die L.age vel1setzt, die Linien
fuhrung, Anlegung vbn Weichen, Halte- und! Ladestel,len in eine'll ,selinen 
Interes8en glunstigen Sinne zu beeinflnssien. Die Verkehrs1a,ge hat fur 
den Grofigrundbesitz eine 'erhebllich grofiere Bedeutung als flir den 
kleineren hauerlichen 'Besitz. Die pmufiische Regierung hat ,dielshalib 
schon bald nach Erlafi ·des Kleinba-hnge,set,zes Ma,finahmen geiroffen, um 
eine mittelbare wie unmittelbare BeteiUigung ·des Staatea oder hesser des 
FliskUls an Klei;J]lbahnunte·rnehmungen;it:\, ,gle,eignet'en Fallen Hieherzu
stellen. Der I~a.ndwirtschaftmillister hat Jjereits am 4. Mali 1893 eine 
Anweisung an die Regierungen ergehen lalSSen mit dem Ersuchen, "in 
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allen Fallen, in denen ,die Anlegum.g von Kleinhahnen mit Staatsunter
stutzung an sie herantI1itt, rechtzeitig daMr Sorge zu tre,gen, da.G das 
domanen- und fOl'lStfi.skaH8IChe Int.eresse SIOwohl beziiglich des Verl,aufs 
solcher B8Jhnen lals insbesondere ,auch in betre,f,f de,r Anlegung von HaIte
stellen geihorig ,geWiahrt werde". 

Die Grundlag'e fur dje finanzieUe UnteI1stiitzung bildete ein BeSIChlufl. 
des Abgeordnetenhauses vom 26. Januar 1893, der g,elegentlich der Be
ratung des Forstetats au~ ,elinen Antr.a.g der Budgetkommission hint) 
gerfafit W'urde, Di'e Konigliche Sta.at,sregierung sollte e,rsucht werden, 
"in 'd~n nachisten Etat zur Anlage und zur Beteili'guDlg an Anlagen 
von Kleinbahnen sowie zur Beihilfe .fur di'eselben, sofe'rn dliese Bahnen 
von wesentlichem Inter·e,see fUr rnie Forstverwaltung sind, ohne Hinzutritt 
der let:zteren aber nichtzur Durchfiihrung kommen wurden, di,e erforder
lich1en Mittel ei'nzustol1en." DieSie Beihilfenlsollten ron Gegenstiick zu den 
Beihilfen sein, die sohon friihe'r fiir Chaussee- llnd andere Wege.- sowie 
Briickenhaut,en und zur Anlegung von Eisenbahnguterhaltestellen gegeben 
wODden waren, uwd 's'ollten auch .das neue Verkehrsmitiel der Kleinbahn 
fur di,a filskaU,schoen Zwec.ke nut,zbar machen. 

So wurden ,a.h;o erstmalig im Et,at der Forstverwaltung flir (Las 
Rechnung,sjahr 1894/95 200000 cAt .zur Verfugung gesteIlt. In ,der Be
griindung flir diese Summe hie.G es: "Da die Anlage von Kleinbahnen in 
zahlreichen Fallen auch fUr ,dtl e Domanenverw.altung von wesentlic,hem 
Intere,sse 1st, insof'ern die Sahnen in bezug auf viele Domanen.zur Ve,r
besserung der Absat'zv,erhaltni,s8e 'lInd darrrit zur Hebung CLer wirt,scruaft
~ichen Lag,e der Pachter, sow,ie zur ErhOhung des Pachtwertes der 
Domanen be1itr8Jgen wUfluen, so i.st els dringend wiinschenswert, diafi .auch 
der Domanenverwoa.ltung Mittel behuf.s der Verwendung in denjenigen 
Fallen zur Verfii.,gung ge,st,ellt !We,rden, in denen -die betr. Kleinbahn ohne 
Hinzutritt dieser Verw,altung nicht zur Ausfuhrung kommen wiiroe ... " 
Der letzt.e P,a,ssus fti'el 1895 wieder fort, wonl deshalb, weH hei d'er nicht 
g,eringen Hob-e ,der BaukoBten eine,r Kleinbahn die fi.skalische Beihilfe, 
die sich schon in Anbetracht der Begrenztheit .der 'beroo'tgestelUen Mittel 
nicht sehr hoch bemessen konnte, kaum gesbattete, einen entSIChe,idemlen 
Einflufi auf das ZustanJdekommen auszuu'ben. Die im Etat bewilligten 
Summen Willrden lin je 'einem loosonderen Dispositionsfond:s der FOi~St- und 
der Domanernverwlaltung angesammelt, der auf die folg,enden J,ahre uber
tragbar war, und dem ,etwaige Riick'einnahille.n zuf,loSl8elll. Fiir Zwooke 
der FODSi- und Domanenverwaltung sind bi,sher zur Verfiigung gesteUt 
wor,den: 

t) PreulHoohes Haus doer Abgoordne'ten 1892/93, Droeksachle Nr. 37. 



Fill' die Forstverwaltung 1) 

1894/95 200000 ,16 
1895/96 200000 " 
1896/97 200000 " 
1897/98 200 000 " 
1898/99 200000 " 
1899 200 000 " 
1900 200 000 " 
1901 200000 " 
1905 ]00000 " 
1906 100 000 " 
1907 
1913 

100000 " 
100000 " 

4] 

2000000 vI(; I 

AuGerdem sind filr den besonderen Zweck 
der Herstellung del' Berlin-Dahlemer 
Tiefbahn, die als Fortfiihrung del' 
Wilmersdorfer Untergrundbahn zur 
AufschlieBung des GeHtndes del' auf
geteilten Domane Dahlem gebaut. 
wurde, und die ZUlli Betriebssystem 
der oben behandelten Berliner Hoch
und Untergrundbahn gehort, im Etat 
bewilligt worden: 

Piir die Domanenverwaltung 2) 

1894/95 50000 off, 

1895/96 50000 " 
1896/97 50000 " 
1897/98 50000 " 
1898/99 50000 " 
1899 50000 " 
1900 50000 " 
1901 50000 " 
1905 
i906 
1907 
1913 

1909 
1910 
1911 
1912 

400000 ,;/(; 

5000001(, 
. 1130000 " 
.1310000 " 
. 1350000 " 

3840000 ,;/(; 

Dber di'e gl'und,satzliche Stellungnahme zu Kleinbahnbauten sind 
bereits VOl' Bewilligung del' Mittlel Erlasse ergangen und Vere1inbarungen 
getroffen wonden. Allgemeine Bedeutung hat ein SpezialedaE delS Land
wirtschaftsministel's an dh:l Regiernng Stralsun.d vom 20. Mai 1893 'er
langt. Dort wurde ,empiohlen, gegenuber Kleinbahnprojekten mne lliog
lichst entg·egenkommende Haltung 'einzunehmen und ihre Ausflihrung zu 
fOndern. ,;Wenn im EinzeUalledie Herstellung einer projektierten Klein
bahn fUr den fiskaUsohen Domanen- und For,stbesitz von wirtschaftlliclter 
Bedeutung i,st, so wird les del' Regel nach der Sachlage ent>sprechen und 
unbedenklich sein, die ZUlli Bahnbau erforderlichen domanen- unn. iorst
fi.skalischen Gru.ndstticke vorbehaltlich Ides Eigentums und mlit der Ver
pflichtung zur Riickgrube, sofern ihre Verwelndung zum Bahnbetrieh auf
horen IsoUte, unentgeltlich zur Verftigung zu stell en, auchdas vorhandene 
Material a'll Steinen, Kies und Sand Qhne Entgelt herzugeben." Des 
weiteren wurlde auch die Uistung eines baren Beitrages (sobald die 
Mittel dafiir dUTch ,den StaatshuUJshaltetat zur Verfiigung ge:steUt waren) 
zu den KOlStenrnes rBahnbau8-s in A'l1ssicht gesteUt uud zwar in einer Rohe, 

1) Etat des MilnisteI'iIums fUr Laoo'wiI'b;;ohaft, Domanen und! FODsten: Porst
verwa:!tunlg', Einma1ige und! lauGerordenMiche Ausg1l!1>en, Ka:p. 13, Tit. 4, spater 
12 4, 111 4, 11 8 und 2 8. 

2) De-s.g!. Domanenverwaltung, Einmalige und aufi·erorct>e,ntliche AUSlg'ahen, 
iK:ap. 12, Tit. 3, spateI' 11 3, 1{) 3 (1 Sa). 
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die dem illr den beieiligten fi;skaUschen Grurudbesitz zu erwartenden V or
teU entEipricht. "Soweit Domanen in Frag.e stenen, wil'd e,s aucn darauf 
ankommen, durch w.elche Lei,stungen die Pachter ihr Interesse an der 
Ausftihrung derooltr. Kleinbahn zu betiUigen bereH sind. Fur gewonn
lich wird vor.aussi,chtlich den wirtschaftlichen Inieressen mehr gedient 
sein, wenn die Balm moglichst nahe an der Hoilage vorbeigeftihrt wird, 
alswenn Si'8 die Gutsgrenze verfolgt ... " Die Bereitwilligkeit zur Her
gabe des Grund und Bod,ens fulHe auf eine,r Koniglichen Verordnung vom 
12. Oktober 1881, in der der Laridwliri'schaftsminister er:miichtigt worden 
WillI', "domanen- und forstfiskalische Grundlstticke im Werte his zu 10000 cJ{ 

zur ErbauuIlig VOn nichtfi.skalischen Ei,genbahnen, Chausseen, RaniOen 
und zu Entwasserung,sanlagen vorbehaltlich des fiskalJscllen Eigentums 
und mit del' Verpflichtung zur Ruckgabe, sofern die bezeiehnete Ver
wendung 'aufhoren sollte, .se~bstandig llnentgeItlich zu tiherlassen, wenn 
nach pflichtmii.Bigem Ermessen der Vorteil, del' dem Domanen- bzw. Forst
fiskus aus solchen Anlagen er:wa.chst, oden Wert ,der zu verwendenden 
Grundstriicke u:bersteigt und nach Lage der Verhl1ltnisse, insbesondere 
anch naeh Mafig,abe der Leist'ungen ,del' ubrigen Inter8lSlsenten ein solches 
Verf.ahren als ang·eme.ssen zu erachten ist". 

Die Grundsatze fUr die Verwendung del' Fondsmitte,l wurden 
zwischen dem Landwirtschaflts- und dem Finanzminister am 9. Juni 1893 
vereinbart. J e nach Lage del' tats8£h1ici1en Verhii:ltnisse sollern sie 
l.zur Her8tellung von Kleinbahnen fUr 'eigene Rechnung de,s FiskUlS, 
2. zur Beteiligung ,an Klelinbwhnen dumh Zeichnung von Aktien us:w. und 
3. zur Gewiihrung von Beihilfen sowohl it fonds perdu alsauch durch 
v,erzinsliche od8or unverzillJsl;iche Darlehen benutzt werden. Bei GeseH
schaftsunternehmungen solI ,die Beteiligung des Fiskus grundsatzlich 
nul' durchDherna.hme von Aktien o,der Stammeinlagen el"folgen. "Be
w.illigunge,n kormen nul' unter der Vora.ussctzung und in solcher Hohe 
ansgesprochen werden, dafi aus de,r Bahnanlage ftir den heteiligten fis
kali.s>chen Gruoobesitz ein d:i'e Gesamtauf:wendungen des FiJskus, also 
unter Anrechnung des etwa hergeg,ebenen Grund und Bod~ms und Bau
materi.als uiberstei,gender wirtschaftlicher Vorteil sich er,gi,bt. Eine 
Unterstriitzung ist denmachausgeschlo,ssen, wenn naoh Abzug del' Go
samtaufwendungen 'ein wirtschaf.tlicher V orteil nicht Ubrig bleibt und 
nur die Aufwendung·en ersetzt werden." Bei Aufwendung von Bar
mitteln im Int.eresse von Domanenpachtern sollen in der Regel die yom 
Fiskus geza.hlten BarOOtra,g,e ,dureh Idli80 Pachter verzinst oder ein son
stiger A.usgleich geboten werden. Del' Finanzminister hat .sich ein Mit
bewillig.ungs:r:echt vorbeha.lten, wenn e.s sich handeH: um V80rwendung 
von I:'ondsmitteln zur Herstellung einel' Kleinbahn fitr alleinilge Rech-
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uung des Fiskus, um Zeichunng von Akt.ien odeI' Stamme,inlagen in 
Bohe von mehr als l/S ,des ges3Jmten Aktien- hzw. Stammkrupit'alis' und 
um Gewahrung von Beihilfen it fonds perdu odeI' in Form von Dar
lehel, in Rohe von mehr ,als 10000 c!It. 

Die,,'e allgemelinen Richtlinien sind bis jetzt nieht ,abgeall!dert ode-r 
erweitert worden, wahrscheinlich d6'swegen, weil sie fUr ,den verhaltni& 
miWig geringen Umfang der fi.skaUschen Untersttitzungen vollau& 
reichend waren. Die "\Virkungsmoglichkeiten scheinen tiberhaupt uber
s0hatzt wOI1den zu .sein, wie 60S in '116'1' Entstehungszeit del' Kleinbahnen, 
nis Erfahrungen noch nicht vorlag,en, verstandlich ist. Weder der Do
manen- noch del' ForstHskus hat bisher eine Kle,inhahn selhst gebaut. 
Die Inansprue:hnahme ,des Dispositionsfonds del' Forstverw,a.ltung war 
in den Jah~en 1895 bis 1899 so verhiiltnismafiig gering, dafi verbliebene 
Restbestande dreimal wiederdem allgemeinen StaatSlfomls zugefiihrt 
wurden; am ,stark,sten war sie in den Jahren 1902 hi,s, 1905. 1907, 1911, 
1917 lUld 1918 iE>t nichts gezahlt wor,den. Insgesamt hetrUigen die Zah
lungen aus Mitteln del' Forstverwaltung bi.s Ende 1921 1266729 cit, doa
von 949000 c!It in Form von AktienbeteiHgung und 317729 .;It in Form 
verlor'6oner Zuschusse (de's oftm'en fUr Vorarbeliten); Darlehen sind tib-er
haupt nicht geg'eben worden. Die unterstutzten Kleinba,hnunternehmun
gen bzw. -projekte liegen vorwiegend in Pommel'll, Sachsen, OstpreuBen 
lind Hannov'er. In der Rege1 i,st die Baruntel'Stiitzung verbunden gewesen 
mit unentgeltlicher Herg'ahe von Grund und Boden, jedoch ist ,di'eser 
auch zur VerfUgung gestellt worden, ohne d,afi eine fin:mzielle Beihilfe 
nebenher geg.angen ware. 

Die finallziellen Leistungen der Domanenverwaltung mach en noeh 
nicht ain Dritte,l von denender Forstverwa1tung aUE. Ihre Hohe- belief· 
sich bis Ende 1921 auf insgesamt 379331 ",f{, wovon etwa 60% auf Be
teii.ligung mit Aktien und del' Rest zum grofiten Teil !liuf verlorene Zu
Eohusse entfiel, wahrend nul' ejn gering,er Bruchteil in Form von Zu
schussen, di,e von den Paehtern zu verzinsensind, gegeben wUl"d,e. Unter 
den verlorenen Zuschussen befinden sich auch zwei ISummen, die fUr 
Herstellung VOn Auschlufigieisen fUr die betr. Domanen verwendet 
,yuroen. Die Unterstiitzung hat sich in der Haupt.s.ache auf Kleiinbahnen 
in ,den Provinzen Pommel'll, Brandenburg und Sachsen erstreckt. Bei 
Vberlassung von domanerrfi,skalischem Gelande h!liben die Pachter in ,de,I" 
Roegel alUf einen Pachterlafi Older eline sonstige Ent,schadigung fur Wirt
schaftserschwernisse verzicht<en mtis6en, wodurch ,del' naoh den grund
satzHchen Ver'einbarungen v,erlangte Ausgleich fUr die Baraufwendun
gen ,des Fiskus geschaHen worden ist. 
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Lebenslauf 
des 

cando rer. pol. Otto Fritz Kurt Kunow. 

Ieh wurde geboren am 26. iYJ.ai 1895 Zo11 Berlin aJs SOlhm de.s d,aIDIaLigen 
Re,gjeru'IJlglS,sekretaIls, j,etzilgen Hofr.ats illD ReiohSimiD'iste,rium fur 'Wiederaufbau 
(KK),lolllilalzentiialverwaJ1tlll1g) FI1itz KmJJJow 'l1Dd seiner Ehe1ruu Ella.geh. Hesse. 
ZWlei J,ahl'e spii.tier s,iooelten meioo Eltern JJJach dem kq,e,ioou ruufbluoondeu V or
ort Z,ehlcl,dorf a·u der Waun .. eebahu liber. Dom bJa,be ieh meine Jllgend zll!g€lbra,eht, 
vou 1001 Ibis 1904 id'iJe VOI1sehule des ihumanistischen GymIll8Siums UJnd von Os.tem 
1904 'hils Ostern 19'14 Idieses sel,bst beSlUeht. Neben dler Lerntatigkeit halbe ieh 
wahr'end der Schulzeit vi-el W<I),nder-, '[''111'11'- 'll!lld lR'llrlensportJ getriehen, und so 
WUJ0h meinen an ,s.wh schwachlichen IIG>rpcr gleniigeoo e[ltwicIDe-l,t und g1ekraftigt 
Am 19. Fl3brU!ar 1914 legte ieh die Reife:pr iifung ,a'b. Da ieh M,a;sohinerubau stfUodier,en 
W'ollte, ,beg.ann ,ieh mit dem 1. ApniI 1914 die vorgeschr.iebeilie praktisehe Aus
bi1d:lNllg a!s Vo~'Ontar in der LoklOOIllotivfabrik von Orerusrtein & !Koppel! in D:rewitz. 
Sie wunde dU'l1ch den KrieglfJlausbrueh jahabgebroehen; am 2. August 1914 meldcte 
ieh mieh a$ Krie,gsireiwilli,gJer mei'lle<n Beru:fsalbsiehten ,entsprechend heirn E,ilScn
ba:i:ullll'legiment Nr. 1 in Sehonebel'g und wllroe do-rt ,einges<teJ.Lt. N<a.ch zehn
w-00hent1ieher Aru,sbildul1'g rlickt'a ieh Alnd'ang NoveI!1Jbe'r mit ,e,iner Eisenha;h1nhau
kffillpa.gnie ins FeiLd. 1m F'elb.I1l1ar 1915 wiUrd'e j;ch zu ,eine:r anderenK,ompagnie 
v'ersetzt, del' ieh ldiann his ZIUIIIl Kriegserudie !angehoDt habe, UIlld hei deT ieh sowohl 
1m Westen w,ie im Osten tatilg g1ewe!sen bin. Unter anl(];elI1em habe ich ,an der 
hekiann.t IgewlordJe;])Jen gl'ofioo Hin<ienhurgbrlicke tiiber die Dubi\llS1a in Litruuen mit
g1earheitet. Mit Patient ,"om 5. Aprill 1917 wurd,e ieh zum Leutnrant 'lI'er RCISIerve 
belim EisClwbahnregiment Nr. 1 befOride,rt un,d beklleid~t-e bald u.arauf 'l:ii.~ere Zeit 
einoo Adjutanfteruposten bel eIDeII' MiEft'areisenibahn-Baua:bteilUlllg. Nach dier lliick
ke:hr in die Heiiffiat wUTlda ieh IMII 10. Devemiber 1918 -aIUS dem Heer~Sldienst ,ent
lassen IUIllId: begru:tlll kn]an:g FelbI1Ular 1919 Rechts- unl(} St<IJatswliJs\s;enscha.ften zu 
struJdie,ren. Vel'<8.rti<a1SlSlUJl'g fUr den W,ochsel meiner Plane Wd·fOO dil{) 'al1l:ftel'g:e'Wohn
Hohen Erscheinungen auf wirtSICooft,lichem, politischem und sozi~lem Gebiete 
wliJhflenll die,r '~riCtg:s~ und Umsturz'zei1l. An der Ber1i'IJJer UniversiffitJ :bo,rie kh 
~'IlISgeSiamt ·f-unf Semeste.l', davon zwei Zwioohensemester fur ,Kriegstei-LIlIehmer, 
UIlJd d,aIlJn ,dr~i iSemes't'er in iRoetodk. (E)iill€ Unte,rbrecmmg erfuhr ·!li,e a3erliner 
Stwd!~en'Zei'ti durch "Wlaff@idi,enrst <3l1s Z,eitfreiwil.]iiger wiihll'end der Umuhen in 
Ber:1in im Miirz 1919 und 1920. Seit EndJe des Wilntiersemesters 1921/22 bin ich 
eJrlIllatriJmj,i-el1f.Mein S1ruJd~UlIll bat sich j'll die Lii;ngegezogen, .wa ioh ~1s ciner 
del' Griioo'elr i(}00' IIIation<a.len Student,enooweg1U1l!g des Deutschen H()IChschulrings 
stii.IIIdig in aLe!ser unld dian.erben 'auch zum T,eil ·illl dersrtndenllischen Selbmverwal
mng mi1!gewirkt IbllIbe. Die il'riifung Jse<ge ,iohi ill Kiel ab, dIa Prof. Dr. E. v. B-ecke~ 
ra,th, 'MR; dJe.sscn Seminar in ROIStock di:e iDiBsertation hervol'!gegangen ilst, in
zwischen eilIum LRuf n8ich iK,iel iMl'genommen hat. 




