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Ludwig Franzius, 
Oberbaudirektor der Freien Hansestadt Bremen 1875 bis 1903. 

Von 

Oeh. Baurat 0. de Thierry, Professor an der Technischen Hochschule 
zu Berlin. 

Durch die Korrektion der Unterweser, welche die Stadt Bremen aus einem 
Dornroschendasein zu neuem, regem Leben erweckt hat, ist der Name von L u d wig 
Franzius weltbekannt geworden. In diesem \Verk und im Bau des Hafens I 
in Bremen hat sich Franzius ein Denkmal errichtet, das den Ruhm dieses hervor
ragenden Technikers auf spate Geschlechter fortpflanzen wird. 

Die Schar derjenigen, die seinen Vortragen in der alten Bauakademie am 
Schinkelplatz in Berlin andachtig folgten, ist noch groB, und alle bewahren dem 
Lehrer des Wasserbaus, der es meisterhaft verstand, anregend zu wirken und zu 
begeistern, eine dankbare Erinnerung. In seinen Veroffentlichungen kommt die klare, 
logische Denkweise des Mannes, der mit Leib und Seele Techniker war und von dieser 
Wissenschaft sagte, ihre Sprache ist die Zeichnung, ihre Denkweise ist Berechnung 
und ihre Beweisfiihrung der Erfolg, zum Ausdruck. In un~erer rasch fortschreitenden 
Zeit ist manches iiberholt, das zur Lebenszeit von Fra nzi us als groBe Errungen
schaft galt, aber seine literarischen Werke, namentlich seine Veroffentlichungen des 
Projekts zur Korrektion der Unterweser, des im Jahre 1889 eroffneten Hafens in 
Bremen, und das Handbuch der Ingenieurwissenschaften, das er mit Sonne in 
Darmstadt begriindete und das sich zu der machtigsten Enzyklopadie des Bau
ingenieurwesens entwickelt hat, sichern Franzi us in der wissenschaftlichen Welt 
eine bleibende Erinnerung. Sein liebenswiirdiges Wesen, seine personliche Be
scheidenheit, - die im Widerspruch zu stehen schien mit seiner imponierenden 
Gestalt - eroberten ihm im Fluge die Herzen aller, die ihm nahten. Dieser 
personlichen Liebenswiirdigkeit und der Freude, die es ihm stets bereitete, seinen 
Mitarbeitern die verdiente Anerkennung zu verschaffen, ist es wohl zuzuschreiben, 
daB er als Vorgesetzter allgemein beliebt war. 

1m Jahre 1896 beschenkte er seine Angehorigen und einen engen Freundeskreis 
mit der Herausgabe eines Buches: "Aus meinem Leben. Erinnerungen und Mei
nungen fiir mich und die Mein;gen niedergeschrieben" ist das Werk betitelt, dem 
die nachfolgenden Notizen entnommen sind. Das Vorwort ist fiir den Charakter 
dieses Mannes so bezeichnend, daB es verdient, hier vollstandig wiedergegeben zu 
werden: 

"SolI ich es rechtferligen, daB ich, als ein in weiteren Kreisen nur wenig be
kannter Mann, mein eigenes Leben zu beschreiben wage? Dann habe ich folgendes 
zu sagen: 

Beitrage 1913. 
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Ich glaube bestimmt, daB ich zunachst selbst einen groBen .1';"utzen davon 
haben werde. Denn wenn auch mir, wie jedem, gelegentlich einzelne Erinnerungen auf
tauchen, und wenn ich auch zuweilen versuche, im Zusammenhange mein ganzes Leben 
zu uberdenken, so glaube ich in der sorgfaltigen Schilderung desselben durch Nieder
schreiben einen Zauberspiegel zu erhalten, der mir gleichzeitig die Bilder der ]ugend 
und des Alters zeigt und mich erkennen laBt, was ich in jeder fruheren Zeit meines 
Lebens gewesen bin. Wenn ich neben meinen fruheren Erlebnissen auch am Schlusse 
die mir erworbene Weltanschauung schildere, so scheint mir dieses ebenso nutzlich, 
als wenn ein Geschaftsmann sein Inventar aufnimmt, urn zu sehen, wo etwa bedenk
liche Lucken oder schwache Stellen vorhanden sind. 

Habe ich also in erster Linie zu meinem eigenen Nutzen und Vergnugen ge
schrieben, so hoffe ich daneben, daB auch die naheren Angehorigen, namentlich die 
J ungeren, das Geschriebene mit genugendem Interesse lesen und dabei allerlei nutzliche 
Vergleiche mit ihrem eigenen Leben und Streben anstellen werden. Sollten sogar 
noch meine Enkel das Werkchen lesen, so bitte ich diese urn milde Beurteilung, weil 
ich fest glaube, daB die Menschen im neuen J ahrhundert unendlich viel kluger ge
worden sein werden, als sie zu meiner Zeit waren. Aber ich wage es daraufhin, weil 
ich selbst froh ware, wenn meine beiden lieben GroBvater auch mir ein Spiegelbild ihrer 
Zeit und ihrer Ansichten hinterlassen hatten. 

Wenn endlich auch einzelne andere Personen, die mir durch Freundschaft ver
bunden sind, Vergnugen an der kleinen Schrift finden sollten, so ist das mehr als ich 
erwarte. Fur weitere Kreise beabsichtige ich nicht zu schreiben und darf deshalb an
nehmen, daB die Schrift nicht in dritte Hande gegeben werde. Denn sie ist kein ver
offentlichtes Buch, dessen Autor sich selbst verteidigen kann und muB, sand ern eine 
in die wehrlose Form des Buches gebannte Menschenseele. Die Angehorigen haben 
ein Recht darauf, daB der Vater oder Freund die seinige ihnen eroffne, aber nicht die 
Fernstehenden. " 

Diese Selbstbiographie, deren Einteilung auch beibehalten worden ist, er
leichtert dem Verfasser dieser Skizze die Aufgabe auBerordentlich. Die Kraft und 
Ausdauer zu seinen hervorragenden Leistungen auf technischem Gebiet sch6pfte 
F ran z i us aus seinem auBerst gliicklichen und harmonischen Familienleben. 
Hierin und in der Betatigung seiner kiinstlerischen Fahigkeiten auf dem Gebiete 
der .Malerei, der Plastik und der Musik fand er stets die beste Erholung. Das 
Eingehen auf diese Seite des Lebens von Ludwig Franzius wiirde zu weit 
fiihren und kaum allgemeines Interesse erwecken. Fiir das Verstandnis der vo11-
kommenen Harmonie im Leben dieses Mannes muB aber auch hierauf hin
gewiesen werden. 

J ugendzeit und Studienzeit. 

Am 1. Marz I832 kam Ludwig Franzi us in dem kleinen ostfriesischen Stadt
chen Wittmund zur Welt. Jenes Jahr war ein Schaltjahr und Franzi us entging, 
wie er seIber schreibt, mit genauer Not der Gefahr, nur einmal in vier Jahren seinen 
Geburtstag zu feiern. Er meinte, daB diese friihzeitige Vermeidung eines drohenden 
Unheils ihn spater im Leben fast etwas iibermiitig gemacht hat, denn er sei manchen 
selbstverschuldeten Gefahren oft mit nicht weiterem Spielraume entronnen. L ud
wig Franzius scheint seine Hauptcharaktereigenschaften von seinem Vater, der 
als Oberamtmann in Fiirstenau bei Osnabriick im Jahre I887 starb, geerbt zu haben. 
Bei einem schlichten, offenen und freundlichen Wesen war eine strenge Wahrheits
liebe mit einem fast peinlichen Unabhangigkeitstrieb des Vaters Hauptcharakter
eigenschaft. An seine Schulzeit dachte L ud wig Fra nzi us nicht gern zurUck, da 
er aber ein wirklich lernbegieriger Junge war, so ist die Schuld dieses unfreund-
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lichen Verha.ltnisses wohl auf die damalige Einrichtung der Schule oder auf die 
Pers6nlichkeit der Lehrer zuriickzufUhren. 

N ur zwei Lehrern bewahrte er ein dankbares Andenken. Einer von diesen war 
der schon altere Konrektor und spatere Rektor Reuter, der andere ein sehr jugend
licher SchuIamtskandidat Dr. Miq uel, ein jiingerer Bruder des spateren Finanz
ministers Miquel. Frei von jeder Pedanterie, mit stets geistreichen Nebenbetrach
tungen, wu13te Miq uel seinen SchiiIern das gesteckte Ziel immer lockend und 
lohnend erscheinen zu lassen. Von den Geschichtstunden Miq uels hat Fra nzi us, 
wie er sagt, die einzige 
wirkliche Anregung und 
Erhebung von seiten der 
Schule verspurt. Eine be
sondere Begabung besa13 
Franzi us fUr alles Natur
geschichtliche und fUr alte 
Sprachen. Als 1zjahriger 
Junge hatte er die V 0 13 sche 
Dbersetzung des Homer 
schon mehrfach gelesen. Die 
Aufmerksamkeit, mit der 
dies geschehen war, kam 
ihm in der Schule zugute, 
denn als in der Tertia die 
Odyssee im Urtext ge
lesen wurde, ubertraf er 
bei weitem seine Mit
schUler, obwohl er III 

keiner Weise sich auf sein 
Schulpensum vorzubereiten 
pflegte. 

1m Jahre 1848 wurde 
Ludwig Franzius' Vater 
als Amtmann nach Fur
stenau versetzt. Mit der 
Reife zur Prima verlie13 
Ludwig Franzi us das 
Gymnasium zu Aurich, urn 

Ludwig Franzius 

geb. I. Miirz 1832 gest. 23. Juni 1903. 

seine Schulstudien auf dem Gymnasium in Lingen nach einem halben Jahr zu 
beendigen. 

Die volle Abgangsreife vom Gymnasium war nach den damaligen hannoverschen 
Vorschriften fur das Studium des Baufaches nicht unbedingt erforderlich. So kam 
also Franzi us mit 161/ 2 Jahren im Jahre 1848 auf die clamalige Polytechnische 
Schule nach Hannover. Vor allen au13eren Extravaganzen und Gefahren, die cler 
pl6tzliche Dbergang von der strengen Zucht der Schule zur akademischen Freiheit 
fUr einen Jungling von 161/ 2 Jahren hat, zumal im Jahre 1848, das in vielen jungen 
und alten K6pfen die tollsten Ideen aufkeimen lie13, schutzte Fra nzi us der Aufent
halt in der Familie seines Onkels, des Generalauditeurs Rei nee ke, und seine Fahig
keit, Wahres und Falsches zu unterscheiden. 
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Der groBe und glanzende Verkehr im Hause des sechzigjahrigen Onkels, der die 
"tolle Zeit" vom Standpunkte des Offiziers und Bureaukraten betrachtete, zwang 
Fra nzi us auf seine auBere Haltung, Kleidung und auf seine Ausdrucksweise be
standig acht zu geben. "So wurde bald aus dem etwas ungeleckten ostfriesischen 
Baren ein leidlich gewandter Mensch, der bei seiner korperlichen GroBe und Fruh
reife fast stets fUr mehrere Jahre alter genommen wurde. Dies ist meines Erachtens 
(schreibt Fra nzi us) fast immer ein GlUck fUr einen jungen Mann, weil er dadurch 
gezwungen wird, eine ihm entgegengebrachte gute Meinung auch tatsachlich zu 
bewahrheiten." Seiner GroBe, er besaB mit 161/ 2 Jahren seine volle spatere GroBe 
von 1,82 m, hatte Franzi us es zu verdanken, daB er trotz seiner Jugend sofort 
Flugelmann in der 1. Kompagnie des Korps der Polytechniker wurde. 

Die schon wahrend der Schulzeit, aus Liebhaberei, erworbene Fertigkeit im 
Zeichnen und Bilden, hatte fUr den Studenten den groBen Vorzug, daB er sich 
viele diesen Zwecken dienende Ubungsstunden ersparen konnte. DafUr konnte er 
sich anderen Fachern widmen, so daB es ihm gelang, das Studium, wofUr fUnf Jahre 
vorgesehen waren, schon nach vier Jahren zu erledigen. GroBe Muhe bereitete 
Fra nzi us die hohere Mathematik, die Schwierigkeit, das Abstrakte zu begreifen 
und die mangelhafte mathematische Vorbildung bereiteten ihm fast unuberwindliche 
Hindernisse. HierfUr muB aber auch der Schulunterricht zum Teil verantwortlich 
gemacht werden. Mit vollem Recht beklagte es Fra nzi us, daB viele Techniker 
gar nicht imstande sind, die hohere Mathematik praktisch zu verwerten, weil der 
Unterricht in diesem Fache zu wenig faBlich und zu abstrakt erteilt wurde. 

"Eine Beschrankung des Umfangs oder Weglassung der feinsten und schwierigsten 
Operationen, dagegen eine unbedingte und mannigfache Nutzanwendung alIer einzelnen 
Satze ware fiir technische Hochschulen das eigentlich Notwendige" 

lautet die berechtigte Forderung, die Franzi us in seiner Lebensbeschreibung erhebt. 
Die meisten technischen Hochschulen haben inzwischen durch entsprechende Ande
rungen des Lehrplanes die Richtigkeit der Franzi usschen Kritik anerkannt. 
Interessant ist es, daB Fra nzi us anfanglich sich der Architektur zu widmen ge
dachte. Wegen der damals fast gleichen Grundlage des Studiums der Architektur 
und des Ingenieurbaufaches konnte Fra nzi us die Entscheidung bis zum Beginn 
des dritten Studienjahres hinausschieben. Da machte ein Beamter des Ministeriums 
des Innern, zu dem das Bauwesen im Konigreich Hannover gehorte, Fra nzi us 
auf sogenannte "gute Aussichten" im Wasserbau aufmerksam, und in dem Gedanken, 
daB auch sein GroBvater diesem Fache angehort hatte, beschloB L ud wig Fra nzi us 
sich auch demselben zu widmen. 

Die Zeit, die die technischen Studien ubrig lieBen, wurden der korperlichen Aus
bildung, und zwar oft mit Ubertreibung, gewidmet. Durch Privatstunden in den 
Sonntagmorgenstunden brachte Franzi us es auch innerhalb eines Jahres fertig, 
tadellos nach Gips menschliche Kopfe und Korper zu zeichnen. Fur das Malen und 
Modellieren, dem er in spateren J ahren bis zu seinen letzten Lebenstagen seine MuBe
stunden widmete, blieb wahrend der Studienzeit keine Zeit mehr ubrig, obwohl er 
schon damals danach schmachtete. In den Ferien gewahrte ihm der reichliche Bucher
schatz des Vaters die Moglichkeit, sich philosophischen Studien zu widmen. Schon 
damals sagten dem 17jahrigen Jungling aIle sogenannten transzendentalen Abhand
lungen sehr wenig zu. Das Verneinen jeder Erkenntnis durch einfache Beobachtung 
und Verknupfen aIler Beobachtungen wollte ihm gar nicht in den Kop£. So sehr er 
die irrtumliche Folgerung aus dem bloBen ersten Scheine fiirchtete, so gewohnte er 



Ludwig Franzius. 5 

sich doch bald daran, die auf verschiedenen Wegen erlangten Beobachtungsergebnisse, 
wenn sie gut iibereinstimmten und mit anderen ebenso gefundenen Ergebnissen gut 
harmonierten, als Wahrheit anzusehen. 1m Sommer 1852 hatte Fra nzi us seine 
Studien in Hannover beendet, nach etwa halbjahriger Vorbereitung unterzog er sich 
zu Anfang Marz 1853, als er gerade 21 Jahre geworden war, der ersten Staatspriifung 
fUr den Wasserbau, die er mit dem Pradikat "recht gut" bestand. 

Hannoverscher Staatsdienst. 

vVegen seines Examens genoB der nunmehrige vVasserbaufUhrer Franzi us 
den allgemein als solchen anerkannten Vorzug, dem damals als dem tiichtigsten 
geltenden vVasserbauer Hannovers, dem \Vasserbaudirektor und Baurat Bloh m 
in Harburg zugewiesen zu werden. 

\Vahrend der ersten zwei Jahre wurde aber der junge Baufiihrer, der formlich nach 
wirklich baulicher Praxis lechzte, mit Vermessungsarbeiten beschaftigt. Seiner 
natiirlichen Veranlagung zum Forschen und Beobachten hatte Franzi us es zu 
verdanken, daB diese Zeit fiir ihn nicht nutzlos verlief. Innerhalb des etwa zwei 
Stunden oberhalb und unterhalb Harburg sich erstreckenden Inspektionsbezirks 
lemte er alle Einzelheiten einer bedeichten FluBmarsch sowie auch manche Gegen
stande des FluBbaues und namentlich auch die Natur des Flusses selbst kennen. 
Durch den Eintritt einer gewaltigen Sturmflut in der vVeihnachtszeit des Winters 
1854, erfuhr die etwas eintonige Beschaftigung eine Unterbrechung. Elf Deich
briiche waren im Harburger Bezirk entstanden, alle verfiigbaren Krafte wurden 
herangezogen, urn die Briiche zu schlieBen. Zum erstenmal in seinem Leben bekam 
Fra nzi us bei dieser Gelegenheit ein Kommando iiber einige Hundert Menschen, 
die unter seiner Leitung und Aufsicht arbeiteten. 

Die Bruchstellen des Deiches waren gegen Ende Marz 1855 nur notdiirftig ge
schlossen, als infolge des raschen Tauwetters das Eis der Elbe zu einem iiberaus 
heftigen Eisgang aufbrach. Mit Herzklopfen stand Franzi us auf seiner exponier
testen Deichstelle, darauf gefaBt, daB das Eis seinen nur notdiirftig hergestellten 
und noch weichen neuen Deich zur Seite drangen wiirde. Erst als groBe Schollen 
auf dem Vorlande strande ten und von neuen und immer neuen iiberdrangt wurden, bis 
schlieBlich ein groBer etwa 5 m den Deich iiberragender Eiswall entstanden war, 
der einen wirksamen Schutz fiir den Deich bildete, wich die Sorge urn das miihsam 
erstellte Werk. 

Der gesellige Verkehr in den Familien Harburgs brachte dem jungen Baufiihrer 
auBerst angenehme Abwechselung. Sein Zeichentalent verschaffte ihm den Eingang 
in manches Haus, so wurde ihm von den Eltem die Erlaubnis erteilt, Fraulein 
Marie Uslar zu zeichnen. Als Franzi us im Sommer 1855 auf etwa ein halbes 
Jahr zur AusfUhrung eines groBen Prazisionsnivellements zwischen Schnakenburg 
und Lauenburg Harburg verlieB, betrachtete er Fraulein Marie UsIaI' als seine 
Verlobte. Die Verlobung wurde im folgenden Herbste nach dem Tode des Vaters 
del' jungen Braut, der als Kaufmann und als Senator im stadtischen Dienst und 
zeitweilig als Abgeordneter der hannoverschen Standekammer immer sehr tatig 
gewesen war, veroffentlicht. 

Del' Herbst des Jahres 1855 brachte die Versetzung von Fra nzi us nach Neuhaus 
an der Oste, wo er bei der Ausfiihrung verschiedener groBerer Entwasserungsanlagen 
im Amte Osten und im sogenannten "Lande Kehdingen" Beschaftigung fand. 1m 
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Herbst 1857 kehrte Franzi us nach Harburg zuruck. Er wurde dem Eisenbahnbau
inspektor von K a v en, dem nachmaligen Professor an der Technischen Hochschule 
zu Aachen, als wasserbauverstandiger Gehilfe zugeordnet. Als gleichaltriger Bau
fuhrer stand in Harburg im Eisenbahndienste CI. Kopcke, der ebenfaUs einer 
gHinzenden Laufbahn entgegenging, und erst vor kurzem in Dresden als Wirkl. Ge
heimer Fi:-:anzrat verschieden ist. Fra nzi us hat innige Freundschaft mit diesen 
beiden Mannern geschlossen und hat diese Freundschaft auch stets treu gepflegt. 

1m Fruhjahr '1858 meldete sich Franzius zur zweiten Staatsprufung, Wahrend 
die meisten seiner Prufungsgenossen ein halbes und selbst ein ganzes Jahr Urlaub 
erhielten, konnte er, wegen der Dringlichkeit seiner dienstlichen Arbeiten, nur 
r1/2 Monat erlangen. Trotz seiner anstrengenden Dienstzeit muBte er daher bis 
tief in die i\achte arbeiten und gonnte sich nur selten eine geseUschaftliche Zer
streuung. Seine Leistungen und sein FIeiB fanden aber bald Anerkennung. Obwohl 
noch Baufiihrer wurde Franzius im Fruhjahr 1859 in die Generaldirektion des 
Wasserbaues nach Hannover berufen, wo er sich bald darauf der mundlichen Prufung 
unterzog. Als erster unter 8 Mitbewerbern bestand er sie und wurde als ,,\Vasser
baukondukteur" angestellt. 

Das Gehalt, das Fra nzi us bezog, war selbst fUr die damaligen Verhaltnisse 
bescheiden, cs betrug 650 Talnr, aber es genugte ihm und seiner jungen Braut zur 
Grundung eines ghicklichcn Hausstandes. 

Dem Oberbaura t PIe n e r, dem altesten :'Ilitgliede der Generaldirektion, dem 
Fra nzi us als Hilfsarceiter yorzugsweise zugewiesen war, verdankte er sehr vieI. 
Plener war es, der dem jungen Techniker empfahl, sich schriftsteUerisch zu be
tatigen. ~o entstander. eiLe ganze Reihe von Veroffentlichungen uber Bauaus
fuhrungen im Konigreich Hannover, die in der Zeitschrift des Hannoverschen 
Architekten- und 1ngenieurvereins erschienen. Neben dem pekuniaren ZuschuB 
zu dem sich nur allmahlich steigernden Gehalt hatte diese schriftsteUerische Ta tigkeit 
den Vorzug, daB das Studium der Baugeschichte der beschriebenen \Yerke sein 
Urteil scharfte. Franzi us glaubte, daB er gerade dieser Tatigkeit, die ihn aus der 
groBen Zahl der jungeren KoUegen hervorhob, die Einleitung seiner spateren glan
zenden Laufbahn zu verdanken hatte. 

So angenehm das Leben in Hannover in jeder Beziehung auch war, so empfand 
es Franzi us als personlichen Mangel, daB er bis dahin, abgesehen von den kleinen 
Ausfiihrungen im Neuhauser Bezirk, nichts Rechtes gebaut hatte. Als daher die 
Ausfuhrung der von ihm selbst entworfenen Wasserbauten in Papenburg be
schlossen wurde, bat er seine Vorgesetzten dringend, ihn mit dieser Aufgabe zu 
betrauen. 

Mit schwerem Herzen gab Plener schlieBlich den dringenden Bitten von Fran
zi us nach und so ubernahm er mit weitgehenderen VoUmachten, als einem jungen 
Baukondukteur sonst gewahrt wurden, dank dem Ansehen, das er sich bei seinen 
Vorgesetzten zu erwerben verstanden hatte, zu Anfang des Jahres 1862 die Leitung 
des Baues. 

Es handelte sich bei diesen Ausfiihrungen um den Bau einer neuen Kammer
schleuse von 36 FuB Breite und einer Erweiterung und Vertiefung auf 12 FuB des 
nach dem sogenannten Drosten Siel fiihrenden Kanals. Zugleich soUte die Strecke 
der Ems zwischen Weener und Papenburg einer erheblichen Korrektion unterworfen 
werden. 1m Orte selbst soUte eine Schleuse (Verlaat) sowie eine bewegliche Briicke 
umgebaut werden. 
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Zur Zeit als Franzi us in Papenburg tatig war, stand an der Spitze der Ver
waltung der Biirgermeister E. Russell, der spater die Leitung einer un serer groDten 
Berliner GroDbanken iibernahm. Dieser erkannte bald die hervorragenden Eigen
schaften von Franzius und sah es als seine Aufgabe an, dessen Stellung gegeniiber der 
Stadtverwaltung nach Moglichkeit zu erleichtern. Ganz ohne Aufregungen und kleine 
Unfalle ging der Bau nicht ab, aber durch die Papenburger Tatigkeit erlangte 
Fra nzi us dasjenige, was ihm bis dahin fehlte, namlich das Gefiihl der Sicherheit 
auf dem praktischen Gebiete. 

Die Beschreibung dieser Bauausfiihrung, die in der Zeitschrift des Hannover
schen Architekten- und Ingenieurvereins erfolgte, vermehrte sein Ansehen, denn 
er hatte bei dem Bau dieser Schleuse eine groDere Anzahl neuer Anordnungen 
ausgefiihrt, die sich bewahrten und allgemeine Anerkennung fan den. N ach zwei
jahrigem Aufenthalt in Papenburg iibernahm Fra nzi us die ihm verliehene neuge
schaffene Wasserbauinspektion Osnabriick. Die gleichzeitig erfolgte Ernennung 
zum Bauinspektor bedeutete eine au13ergewohnlich rasche Beforderung. 

Die Bauinspektion Osnabriick bot aber fast nichts fiir seinen Tatendurst. 
Er zog nach Fiirstenau und ging hier in ruhiger Erwartung weiterer dienstlicher 
Anregung, die nicht lange auf sich warten lieD, fast taglich mit seinem Vater, der 
noch die Stelle eines Amtmanns daselbst bekleidete, auf die J agd. 

Nach 6 Wochen erhielt Franzi us von der Generaldirektion die Aufforderung, 
nach Hannover zu kommen, um in der Generaldirektion wieder das Amt eines Hilfs
arbeiters zu iibernehmen. Das Leben in Hannover im Kreise alter Freunde und 
Verwandten gestaltete sich sehr behaglich. Aber der politische Himmel hing voll 
schwarzer Wolken. Die Erzahlung eines Augenzeugen dieser denkwiirdigen Zeit 
sei hier wortlich wiedergegeben: 

"Der Fiirsten-KongreB zu Frankfurt war resultatlos verlaufen. PreuBen zeigte 
immer deutlicher, daB es zum AuBersten entschlossen sei, urn der Vorherrschaft Oster
reichs in Deutschland ein Ende zu machen und selbst die Fiihrerrolle zu iiber
nehmen. Das Konigreich Hannover war zwar vor kurzem von dem verhaBten Regiment 
des Ministers von Borries befreit, welches durch sein Vorgehen in der Kron-Domanen
frage, durch Wahlbeeinflussungen und MaBregelungen die riihmliche 1ntegritat des 
hannoverschen Beamtenstandes zu untergraben gedrohthatte, aber es krankte noch 
immer an seiner oberen Spitze, an der Herrschaft des ungliicklichen blinden Konigs 
Georg V. Dieser sah in seiner Eifersucht und D~erhebung in PreuBen seinen 
schlimmsten Feind und glaubte sich in erster Linie berufen, dies em das Gegenspiel 
zu halten. Die Warnungen einsichtsvoller hannoverscher Patrioten waren ebenso ver
geblich, wie die ernsten diplomatischen Vorstellungen und Drohungen von seiten der 
preuBischen Regierung. 

Ais nun aus der iiber dem benachbarten Schleswig-Holstein hangenden Gewitter
wolke die ersten Donnerschlage ertonten, war die politische Luft auch in Hannover 
zum Ersticken schwiil. Wohl der groBere Teil der Bevolkerung hielt, dem hoheren 
Beispiel folgend, zu Osterreich, nur der kleinere zu PreuBen. Da brach der im Norden 
entfesselte Sturm auch plotzlich iiber Hannover los; der Konig zog mit der ganzen 
Armee in iiberstiirzter Eile, aber auch im letzten moglichen Augenblick, siidwarts; 
preuBische Truppen folgten von Nord und 'Westen hintendrein. 1ch hatte als Stroh
witwer, da meine Frau mit den Kindern in Fiirstenau war, zeitweilig 13 Mann 
preuBische Einquartierung zu verpflegen, deren Kommen und Gehen bei Tag und 
Nacht die Sorge urn die vielen Angehorigen und Freundc in der hannoverschen Armee 
lebhaft steigerte, bis die Angst urn das fiir wahrscheinlich gehaltene nutzlose Blutver
gieBen oder urn einen langwierigen Biirgerkrieg jede ruhige Empfindung vertrieb und 
cine fieberhafte Spannung erregte. 

Endlich brachte uns zunachst die Schlacht von Langensalza die erste Entschei
dung, aber auch eine Flut von gemischten Gefiihlen. Hannover war wenigstens vor-
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liiufig kein selbstiindiges Konigreich mehr; die hannoversche Waffenehre aber war 
gliinzend bewahrt. Doch fur das Schicksal Deutschlands war hiermit wenig ent
schieden, und in die Trauer urn viele geliebte Tote mischte sich wieder die quiilende 
Unruhe urn das Kommende, bis plotzlich die groJ3en Siegesbotschaften der preuJ3ischen 
Armee von den bohmischen Schlachtfeldern eintrafen. Waren auch die Opfer von 
beiden Seiten ungeheuer, so war doch der Krieg zweifellos beendet. PreuJ3en war 
gliinzender Sieger und Herr der Situation. J etzt galt es fur jeden selbstiindig denkenden 
Mann in Hannover, sich nicht allein in seinem Herzen, sondern auch nach auJ3en hin 
zu entscheiden, auf welcher Seite er zu stehen habe. Denn vielleicht konnte die zu
kunftige Losung unter Veranstaltung eines Plebiszits geschehen. Aber abgesehen von 
dieser Moglichkeit, beseitigte der Eindruck der groJ3en Ereignisse die ubliche Zag
haftigkeit, von der in ruhigen Zeiten der friedliche Burger beseelt ist. Die latenten 
Gegensiitze kamen ans Tageslicht. 

Fur aIle Mitglieder meiner viiterlichen Familie wurde glucklicherweise die Wahl 
nicht so schwer, wie fur die Verwandten von mutterlicher Seite. Erstere, als geborene 
Ostfriesen, muJ3ten sich erinnern, daJ3 Ostfriesland liingere Zeit zu PreuJ3en wie zu 
Hannover gehort habe. Die Viiter hatten in der preuJ3ischen Armee gegen Napoleons 
Heere gefochten; ja die Althannoveraner betrachteten die Ostfriesen auch nur als An
gehorige zweiten Grades. So traf die Sympathie des Herzens fur uns Mitglieder der 
Familie Franzius voll mit .der verstandesmiiJ3igen Uberzeugung zusammen, daJ3 Han
nover von PreuJ3en als Provinz annektiert werden musse. Bei vielen meiner mutter
lichen Verwandten konnte das Gefuhl der Treue gegen das "angestammte Herrscher
haus" nicht von verstandesmiiBigen politischen Erwiigungen unterdruckt werden. Sie 
blieben im Herzen Hannoveraner. 

Da die alten hannoverschen Behorden zunachst noch in Kraft geblieben 
waren, anderten sich vorlaufig die dienstlichen Verhaltnisse fur Franzius nicht. 
1m Februar 1867 jedoch wurde ihm die Frage vorgelegt, ob er als Nachfolger des 
so eben verstorbenen Professors Schwarz dessen Lehrstuhl an der damaligen Bau
akademie in Berlin ubernehmen und dane ben als Hilfsreferent in der Abteilung 
fur Bauwesen im Ministerium fUr Handel, Gewerbe und offentIiche Arbeiten tatig 
sein wolle. Nach kurzem Besinnen entschied er sich zur Annahme des Gebotenen 
und zwar unbedachte:weise ohne den wahrscheinlich gelungenen Versuch zu 
machen, seine Rangstellung zu verbessern, was er spater ernstlich zu bereuen hatte. 

Pre uBischer Staa tsdie ns t u nd Le be n in Berli n. 

Den vVechsel von Hannover nach Berlin bezeichnet Franzi us als emen der 
bedeutsamsten Wendepunkte seines Lebens. Zunachst muBte er eine Probezeit 
durchmachen, beY~r ihm die angebotenen Stellen endgilltig ubertragen wurden. 

Diese Probezeit, wahrend der er sich aIs Strohwitwer eine bescheidene Jung
gesellenwohnung in der LindenstraBe mietete, brachte eine ungeheure Arbeitslast 
mit sich. Um 6 Uhr lieB er sich wecken und ging selten vor 2 Uhr nachts zu Bette. 
An der Bauakademie hatte er 12 Stunden wochentlich vorzutragen, meist des Mor
gens fruh, worauf er in der Regel von II bis 4 Uhr auf dem Ministerium arbeitete. 
Nach dem Mittagessen mit einigen Bekannten und einem kleinen Spaziergang eilte 
er wieder in seine Studierstube, um sich fUr den Vortrag des nachsten Tages vor
zubereiten. 

Selbst ein Korper mit den Kraften, uber die Franzi us verfiigte, war einer 
soIchen 1nanspruchnahme nicht gewachsen und noch nach zwei J ahren machten sich 
die Folgen der Oberarbeitung bemerkbar. Aber der Erfolg kronte seine Anstrengung. 
Vor Ablauf der bedungenen Probezeit wurde er fUr beide Amter durch den Minister 
Graf von Itzenplitz bestatigt und nach einer langeren Urlaubsreise durch die 
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Schweiz und nach emer sich daran anschlieBenden Studienreise durch Frank
reich und zur damaligen IndustrieaussteHung in Paris konnte er im Herbst 
wieder mit seiner Familie, die inzwischen auch nach Berlin iibersiedelt war, 
zusammenleben. 

Fur die Studierenden des 3. und 4- Semesters las Franzi us die sogenannten 
Elemente des Wasser-, StraBen- und Eisenbahnbaues. Fur die BaufUhrer, die 
sich zur zweiten oder Baumeisterprufung vorbereiteten, hatte er einen zweiten 
Kursus von Vorlesungen eingerichtet, der als hoherer akademischer \Vasserbau 
bezeichnet war. 

Aus seiner eigenen Studienzeit war ihm der geringe Reiz, den ein vorgelesenes 
KoHeg fur die Zuhorer bot, erinnerlich. Als er aber in dem hinterIassenen Heft seines 
Vorgangers genau denselben Inhalt wiederfand, den er 15 Jahre fruher in Hannover, 
wo Schwarz damals Professor fur vVasserbau war, niedergeschrieben hatte, woraus 
hervorging, daB der sonst sehr tuchtige }iann 15 Jahre lang sein tadeHos ausge
arbeitetes "Heft" wortlich vorgelesen hatte, beschloB Franzi us dies nicht nachzu
machen, sondern unbedingt frei zu sprechen und nur eine kurze Disposition dem 
j edesmaligen V ortrag zugrunde zu legen. 

Die Mangel, die Franzi us am Ende seiner Studienzeit in seiner Vorbildung 
empfand, machten sich nur dort bemerkbar, wo es auf mathematisch-theoretische 
Entwicklungen ankam. Er sagte selbst, daB diese ihm im Anfang geradezu qual
voll waren. Dagegen kam ihm sein hervorragendes zeichnerisches Talent zustatten 
und dieses gestaltete seinen Vortrag auBerordentIich anregend. In wenigen Linien 
deutete er zunachst das WesentIichste an und ging aus diesem erst zu den ein
zelnen Nebendingen oder den gegensatzlichen Teilen uber. Hierbei war sein Be
streben nicht aHein das jeweilige Verstandnis zu erleichtern, sondern auch seinen 
Zuhorern uberhaupt Neigung zur graphisch=n Zeichenkunst einzufIoBen. 

Nach VerIauf von etwa 2 Jahren fUhlte sich Franzius seinen Zuhorern gegen
uber vollig sicher. Er erfreute sich auch groBer Beliebtheit, die darin zum Ausdruck 
kam, daB er sehr oft auBerhalb der Vortrage urn Rat gefragt wurde, sowohl bezuglich 
des Studiums als auch hinsichtlich mancher Unklarheiten, die den Kandidaten der 
zweiten Staatsprufung bei Ausfuhrung der Arbeiten fUr diese vorkamen. 

Auch mit seinen Kollegen an der Bauakademie hatte Franzi us sehr bald 
ein angenehmes Verhaltnis gefunden, er stand mit einer ganzen Reihe der Professoren 
auf wirklich freundschaftIichem FuBe. Die Tatigkeit im Ministerium der of£ent
lichen Arbeiten bot ihm verhaltnismaBig wenig Neues. 

Fra nzi us' fruhere SteHung in der Generaldirektion des Wasserbaues in Han
nover kam ihm sehr zustatten, urn sich bei den Verhandlungen vor der sogenannten 
technischen Deputation des ganzen Ministeriums sachlich und formell behaupten 
zu konnen. Mit Hilfe der erfahrenen und zu jeder Auskunft bereiten alten Geheim
rate war er bald uber die Verhaltnisse der in den verschiedensten Provinzen vor
kommenden wichtigeren Gegenstande unterrichtet. Mit Kummer gewahrte er aber 
bald, daB die preuBische Bauverwaltung und zwar gerade die Abteilung des \Vasser
baues nicht auf der von ihr zu fordernden Hohe sich befand. Bei dem Aufschwung, 
den das Eisenbahnwesen damals nahm, kam es fast in jeder \Voche vor, daB die mit 
Rucksicht auf das groBte Hochwasser erforderIiche Weite einer neuen Brucke an
gegeben werden muBte. Da versagte der vorhandene Weisheitsschatz vollstandig. 
Gestiitzt auf allerhand unsichere Angaben und hinkende Vergleiche muBte in den 
meisten Fallen geradezu orakelt werden. Wenn es auf der anderen Seite gaIt, eine 
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der Wasserbau-Verwaltung gesteIlte unbillige Zumutung oder gar einen ihr ge
machten ungerechten Vorwurf zuruckzuweisen, so geschah auch dieses in einer 
schwachlichen, durchaus nicht von dem BewuBtsein des eigenen guten Rechtes 
zeugenden Weise. 

Die Schuld an diesem unerfreulichen Zustande war bei dem wissenschaftlich 
so hochstehenden Oberbaudirektor und spateren Oberlandesbaudirektor Exzellenz 
Hagen zu suchen. Als Altmeister des Wasserbaues besaB Hagen sehr grundliche 
Kenntnisse und eine glanzende Art sie auszusprechen, aber es fehlte ihm an person
lichem Mut, voll fur seine eigenen Anschauungen einzutreten und namentlich auch 
nach AuBen hin, wenn es notig war, polemisch aufzutreten. Auch der Nachfolger 
Hagens, Schonfelder, weniger wissenschaftlich aber von uberaus gewandten 
Formen im Sprechen und Schreiben, wuBte stets jedem ernsten Streit mit Geschick 
auszuweichen. 

Der Ministerialdirektor Maclean war, nach Franzius' Ansicht, fur diese 
Stellung moglichst ungeeignet. Er war der leibhaftige Vertreter des verknocherten 
fiskalischen Sparsamkeitssystems. Die Produktivitat der meisten Wasserbauanlagen 
schien ihm ein unbekannter Begriff zu sein. Bezeichnend fur die damaligen Anschau
ungen ist ein VorfaIl, den Franzi us erzahlt. Die gunstige Stunde fur die Forderung 
der Binnenschiffahrt war noch nicht gekommen. Der fiskalische, nur auf Hebung der 
direkten Einnahmen und tunlichste Vermeidung jeder Ausgabe gerichtete Zug der 
preuBischen Staatsverwaltung erblickte in den Eisenbahnen eine sichere Einnahme
quelle, in den WasserstraBen dagegen nur einen kostspieligen und sogar schadlichen 
Konkurrenten der Eisenbahnen. Dieses druckte eines Tages Graf Itzenplitz in 
der Sitzung der Bauabteilung, unter Begleitung eines kraftigen Faustschlages auf 
den grunen Tisch, in folgenden Worten klar und bundig aus: "Ach was, Eisenbahnen 
rentieren, Kanale rentieren nicht, deshalb bau' ich Eisenbahnen." Selbstverstandlich 
wurde unter diesen Umstanden auch der urn das Jahr 1870 sich bildende Zentral
verein fur Binnenschiffahrt vom ganzen Ministerium mit scheelen Augen angesehen, 
so daB nach Beratung in der Bauabteilung auch den einzelnen Mitgliedern der etwaige 
Beitritt zu dem gedachten Vereine als unpassend bezeichnet wurde. 

Dem Architektenvecin in Berlin trat Fra nzi us gleich nach seiner Ankunft 
in Berlin bei, bald gehorte er dem V orstande und den me is ten fachwissenschaftlichen 
Ausschussen an. 

Der Berliner Aufenthalt brachte Fra nzi us die lang ersehnte Befriedigung 
auf kunstlerischem Gebiete. Der haufige Besuch der Sammlungen, und das Ent
gegenkommen Bottchers, des Direktors der plastischen Abteilung, der seine Lern
begier gewahrend, ihn oft lange Zeit herumfuhrte, erweiterten seinen Blick fur das 
Kunstlerische. Ein heiBer bisher unbefriedigter Wunsch ging auch in Berlin in 
Erfullung. Er erhielt Unterricht im Malen und zwar brachte Professor Wilhelm 
StreckfuB Franzi us bald dahin, daB er ein leidliches, lebensgroBes Portrat in 
Aquarell malen konnte. Zahlreich sind die Aquarellskizzen, die Fra nzi us auf 
seinen Reisen anfertigte und die er dann in seinen MuBestunden zur Anfertigung 
groBerer Bilder benutzte. 

Als im November 1869 der Suezkanal eroffnet wurde, wurde Franzius als 
Vertreter des Wasserbaues an der Bauakademie eingeladen, an den Festlichkeiten 
zur Einweihung dieser WasserstraBe, die den Orient dem Okzident urn einen gewal
tigen Schritt naher gebracht hat, teilzunehmen. Wahrend der 6% Tage dauernden 
Dberfahrt hatte Fra nzi us schwer unter der Seekrankheit zu leiden, ein Dbel, das 



Ludwig Franzius. I I 

ihn urn den GenuB mancher Reise gebracht hat. Mit gutem Humor pflegte er zu 
sagen, daB er allen europaischen Meeren seinen Tribut bezahlt habe. Mit frommem 
Schauder betrat er den Boden Agyptens und mit Begeisterung wuBte er noch in 
spaten Tagen von einem nachtlichen Ausfluge nach Gizeh, und vom Sonnen auf· 
gange, den er mit vier anderen Reisegenossen am FuBe der Sphinx erlebte, zu 
berichten. 

Auf der Reise, die nilaufwarts bis Assuan fUhrte, benutzte Fra nzi us jeden 
langeren Aufenthalt zur Anfertigung von Skizzen. Haufig reichte die Zeit nur fiir 
eine fliichtige Skizze, die dann auf der \"eiterfahrt sofort farbig ausgefiihrt wurde. 
So brachte er schlieBlich 32 farbig ausgefiihrte Aquarellskizzen nach Haus, auBerdem 
fUhrte er ein knappes Tagebuch, worin sich zahlreiche kleine Abbildungen von 
Menschen, Tieren usw. befinden. Gegeniiber den Eindriicken, die das zur hochsten 
Begeisterung fiir Kunst und ~atur so empfiingliche Gemiit yon Fra nzi us anf der 
Reise nach Oberagypten empfangen hatte, trat der Eindruck der Festlichkeiten, 
die mit der Eroffnung des Suezkanals yerbunden waren, vollig in den Hintergrund. 

Statt den abendlichen Festen beizuwohnen, in den en die Kaiserin Eugenie den 
1Iittelpunkt bildete, schwarmte Fra nzi us lieber allein umher und genoB die Ein
driicke des Abendhimmels und der duftenden Gewachse. 

Ein lustiges Erlebnis sei hier wiedererzahlt, das an Reiz verlieren wiirde, wenn 
es nicht mit Franzi us' eigenen \Vorten wiedergegeben ware: 

"DaB uns in Suez bei dem Suchen von Muscheln ums Haar die pl5tzlich eintretende 
Flut zum Schwimmen oder Ertrinken gebracht hatte, sei nur zur Legitimierung der 
biblischen Erzahlung von :Moses' Durchgang und Pharaos Untergang erwahnt. Wir 
merkten gottlob friiher als die zornigen Agypter die Tiicke der Flut und kamen watend 
und springend mit nassen FiiBen davon." 

Die Heimreise fUhrte iiber Brindisi, Neapel, Rom und Veneclig, so daB Franzi us 
in kurzer Zeit und zweckmaBiger Reihenfolge zunachst mit der agyptischen Kunst, 
sodann in Italien mit der griechischen und altromischen Kunst, sowie mit der ita
lienischen Renaissance Bekanntschaft machen konnte. 

Weitere Reisen unternahm Fra nzi us noch wahrend seines Berliner Aufent
haltes nach Osterreich zum Besuch der Wiener Weltausstellung und der Hafen 
Triest und Pola. Eine groBere Studienreise unternahm er auch nach England, iiber 
Calais, Rotterdam und Amsterdam, kehrte er nach Berlin zuriick. Sehr treffend 
ist das Urteil iiber die in England gesehenen Bauten: 

"Wenn in England manche niitzliche Einrichtung und Anordnung um ein oder 
zwei Jahrzehnte friiher als z. B. in Deutschland ihre Anwendung gefunden hat, so ist 
dies weniger dem vorgeschritteneren Wissen und K5nnen seiner Ingenieure, als vielmehr 
den gr5Beren finanziellen Mitteln und namentlich der freieren Selbstbestimmung der 
betreffenden Korporationen zuzuschreiben. Bei uns in Deutschland krankt noch heut
zutage das Nichtzustandekommen groBer, von viclen Interessenten sehnsiichtig ge
wiinschter Anlagen, z. B. die Ausfiihrung groBer Kanale, daran, daB die interessierten 
Faktoren sowohl nicht die Mittel als auch nicht die Macht haben, das ihnen notwendig 
Scheinende auszufiihren. Der von allen Seiten angerufene Staat, und zwar vorzugs
weise der preuBische, ist viel zu ungleichmaBig hinsichtlich der Interessen seiner ein
zelnen Provinzen und daher selten bereit und imstande, den spezifischen Anfor
derungen einzelner Gegenden oder Korporationen nachzukommen." 

Zu Anfang des] ahres 1872 erhielt Fra nzi us den Titel Baurat, der damals 
meistens denjenigen Bauinspektoren gegeben wurde, welche keine Aussicht auf ein 
wei teres Aufriicken hatten. Fra nzi us erblickte darin eine urn so empfincllichere 
Zuriicksetzung, als er die Oberzeugung hatte, daB er bei seinem Wechsel von 



12 G. de Thierry. 

Hannover nach Berlin und nach Ablegung der Probezeit den Rang des Regierungs
und Baurats wurde erhalten haben, wenn er ihn gefordert hatte. 

Als er nun mehrfach von auBen her zur Ubernahme besser dotierter und einfluB
reicher Stellen aufgefordert worden war, legte er dem Minister Itze npli tz am 
6. Marz r873 seine Absicht dar, in seiner damaligen Stellung nicht verbleiben zu 
wollen, wenn ihm nicht die Zusicherung zum baldigen Aufriicken in die Geheimrats
stellung gewahrt werde. Mit der im Auftrage des Ministers ihm gegebenen Zu
sicherung, daB der Minister geneigt sei, jede tunliche Berucksichtigung seiner Wunsche 
eintreten zu lassen, erklarte sich Fra nzi us zufrieden und lehnte die ihm schon 
damals angebotene Stelle des Wasserbaudirektors in Bremen abo Erst anfangs 
Dezember r873 erfolgte seine Ernennung zum Regierungs- und Baurat. Nach 
einem Jahre wurde ihm vertraulich aus sicherer Quelle mitgeteilt, daB seine Er
nennung zum Geheimen Baurat unmittelbar bevorstehe. \Vahrend Fra nzi us 
aber taglich seine Ernennung erwartete, muBte er gewahren, daB ein anderer ihm 
vorgezogen wurde. Er bat den Minister urn Audienz, sie wurde ihm nicht erteilt. 
Als auch sein Schreiben an den Minister 3 Wochen lang unbeantwortet blieb, nahm er 
Ende Januar r875 die Stelle eines Oberbaudirektors in Bremen an, die ihm der 
Burgermeister Pfeiffer pers6nlich anbot. Die nunmehr unternommenen Versuche, 
Franzius durch den Titel eines Geheimen Regierungsrates oder durch einen Orden 
zu halten, waren erfolglos. Am 20. Marz r875 erfolgte seine Dienstentlassung nebst 
Verleihung des Roten Adlerordens 4. Klasse unter Anerkennung seiner erfolgreichen 
Wirksamkeit. 

Der bremische Antrag, die Leitung des gesamten Bauwesens zu ubernehmen, 
gewahrte Fra nzi us eine glanzende Genugtuung fur die erlittene Zurucksetzung, 
aber auch das ihm in Bremen zugesicherte Gehalt, welches das damalige Gehalt 
eines Geheimrats weit ubertraf, gewahrte ihm die Sicherheit in pekuniarer Hinsicht 
einer sorgenfreien Zukunft entgegenzusehen. Bei einer heranwachsenden Familie 
von 5 Kindern fiel dieses Moment auch mit vollem Gewicht in die Wagschale. 

Bremischer Staatsdienst und Leben in Bremen. 

Fur das Leben von Fra nzi us ist die Beschreitung der akademischen Laufbahn 
und die Dbersiedelung nach Berlin, die er selbst als einen der wichtigsten Schritte 
seines Lebens bezeichnete, vielleicht von geringerer Bedeutung als der Wechsel 
von Berlin nach Bremen. 

Er war darauf gefaBt in v611ig neuen Verhaltnissen auch zum Teil von vorne 
anfangen zu mussen, denn er ahnte richtig, wenn auch nicht in vollem Umfange, 
daB ein groBer Unterschied zwischen bureaukratisch-monarchischem und demo
kratisch- republikanischem Regiment sein werde. 

In dem ersten Abschnitt der Bremer Zeit stand Fra nzi us fremden Menschen 
und ungewohnten Verhaltnissen gegenuber. Seine Vergangenheit war seiner 
neuen Umgebung unbekannt, dem ehemaligen Professor begegnete man sogar 
mit MiBtrauen, er muBte sich unter zum Teil sehr ungunstigen Bedingungen seine 
Stellung schaffen, ja es fehlte auch nicht an heftigen Kampfen. Diese Kampfe 
entsprangen zum Teil den eigentumlichen mit der bremischen Verfassung zusammen
hangenden Verhaltnissen. Die aus 150 Mitgliedern bestehende Burgerschaft zer
fallt in acht Klassen. Die erste Klasse besteht aus solchen Staatsburgern, die "auf 
einer Universitat gelehrte Bildung" erworben haben. Die technische Hochschul-
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bildungwird aber nicht als gleichberechtigt mit der sogenannten gelehrten Bildung an
erkannt, so daB ein Biirger, der einige Semester auf einer Universitat zugebracht 
hat, aber keine Priifungen abgelegt hat, das Recht hat, sich der ersten Wahlerklasse 
zuzuzahlen, wahrend dem Techniker, der aile Priifungen abgelegt und akademische 
Grade erlangt hat, die Zugehorigkeit zu dieser KIasse versagt wird. Dieser Mangel 
der Verfassung ist allein schon geeignet das Ansehen der technischen Beamten, 
die ein voIles akademisches Studium hinter sich haben, in der Bevolkerung zu 
schadigen. Hinzu kamen noch Mangel der Organisation. 

Das Ansehen und der Kredit, die das UrteiI sogenannter Sachverstandiger auf 
technischem Gebiet genossen, waren auch wenig geeignet, die Arbeitsfreudigkeit eines 
Mannes wie Fra nzi us zu erhohen. vViederholt muBte er zu seinem Leidwesen 
erfahren, daB das UrteiI eines nur handwerksmaBig GebiIdeten hoher bewertet 
wurde als das seinige. Diesen Leuten gegeniiber, und den gewerbsmaBigen Poli
tikern, die jede wirkliche oder scheinbare Schwache der Verwaltung besprachen, 
urn nur an EinfluB zu gewinnen, hatte Franzi us in den Deputationssitzungen 
einen schweren Stand. 

Als die traurigste Episode seines Lebens bezeichnete Franzius die im \Vinter 
r880/8r iiber Bremen hereinbrechende wiederholte Hochwassersnot. 

Kurz nach Weihnachten r880 trat durch heftige Regengiisse eine p16tzIiche 
Anschwellung der Weser ein. Innerhalb der Stadt, durch die von alters her zu weit 
vorgeschobenen und hochwasserfrei bebauten Ufer, nahm das eingeengte Wasser 
eine ganz ungewohnliche Geschwindigkeit an und vertiefte dabei das FluBbett 
urn etwa zwei bis drei Meter. Diese Vertiefung war aber naturgemaB am hohl
gekriimmten Ufer vor dem Weserbahnhofe noch starker und erreichte einen 
solchen Grad, daB die vor etwa 25 Jahren dort erbauten Ufermauern im VerIauf 
einigerTage auf etwa vierhundert Meter Lange einstiirzten und die dahinterliegenden 
Schuppen und Speicher in Gefahr gerieten. Dieser iiber eine halbe Million betragende 
bauliche Schaden erregte begreiflicherweise schon sehr die Gemiiter, und es wurde 
nach dem Schuldigen gefragt. Statt nun die nach dem Einsturz sich als ordnungs
widrig ausgefUhrte Fundierung der lange vor Fra nzi us' Dienstantritt erbauten 
und bis dahin fUr vollig tadellos und fest angesehenen Mauern als Ursache anzu
erkennen, wurde in der Biirgerschaft von verschiedenen Seiten Fra nzi us zur 
Last gelegt, daB er den Einsturz nicht verhiitet habe, obwohl er bei den ersten 
gefahrdrohenden Anzeichen sofort die kraftigsten SchutzmaBregeln ergriffen hatte. 

Als noch der erste Schreck nicht verflogen war, trat am 29. Dezember ein er
heblicher Bruch in den Deichen des Blocklandes ein, wodurch nicht allein diese 
groBe nordlich und westIich von der Stadt belegene Niederung; sondern auch ein 
Teil der Stadt seIbst iiberschwemmt wurde. Die Deiche waren bis vor kurzem 
sogenannte Pfanddeiche gewesen, dabei wegen Mangel an geeignetem Boden 
notorisch schlecht, und sollten planmaBig, vermitteIs des besseren Verwaltungs
systems, der sogenannten Kommunion oder gemeinschaftIichen Arbeit, verbessert 
werden. Diese auf eine Reihe von J ahren verteilte Arbeit war nun gerade be
gonnen worden, als der Bruch eintrat. Konnte nun zwar hierfiir nicht eine be
sondere Verschuldung behauptet werden, so wurden doch durch das neue Ungliick 
die Gemiiter noch erregter. 

Die Untersuchungen und Verhandlungen iiber die Ursachen beider Kata
strophen waren noch im vollen Gange, da trat schon eine neue ein, die zwar gerin
geren materiellen Schaden, aber weit groBere Aufregung hervorrief. Es war bis 
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zur Mitte Februar I88I das Eis der \Veser nach eingetretenem Tauwetter anfangs 
in gewohnter Weise abgegangen. Seit dem Jahre I845 war unterhalb der Stadt 
keine Eisstopfung mehr erfolgt, die Weser war wenigstens bis Vegesack erheblich 
verbessert, und hatte auf dieser Strecke ihre fwhere Gefahrlichkeit gegen den 
Eisabgang verloren. Zur Aufrechterhaltung der Schiffahrt wurde jedoch schon 
seit einer Reihe von J ahren nach eingetretenem Tauwetter das sich unterhalb 
Vegesack vorzugsweise durch die Flutwirkung zusammenschiebende Eis mittels 
gemieteter Dampfer aufgebrochen. Dieses geschah auch in diesem Winter, aber 
mit Dampfern, die sich wahrend der Arbeit als zu schwach erwiesen, wogegen 
leider andere starkere aber kostspieligere Dampfer auf den Rat des mit diesen 
Aufeisungen betrauten Baubeamten nicht gemietet wurden. Dabei trat hochst 
unerwarteter Weise plotzlich ein scharfes Frostwetter ein und befestigte die ver
mehrten Eismassen, die sich oberhalb und unterhalb Vegesack zusammengeschoben 
hatten, derartig, daB sich in kurzer Zeit ein Gefahrzustand in Gestalt wirklicher 
Stopfungen herausbildete. Sobald dieser gefahrliche Zustand erkannt war, wurden 
starkere Dampfer und von Minden her Pioniere zum Sprengen herangezogen, allein 
ehe es gelang, die Stopfungen zu losen, hatte das Wasser sich oberhalb der obersten 
derartig aufgestaut, daB es den linksseitigen KebenfluB der Weser, die Ochtum, 
hinaufdringend, am 18. Februar die an demselben liegenden Deiche uberstromte 
und damit den ganzen sudlichen neuen Stadtteil, die sogenannte Sudervorstadt, nebst 
einem groBen Teil des links von der Weser belegenen Landgebiets uberschwemmte. 
Von der bremischen Neustadt, dem am linken \Veserufer belegenen Teil der Stadt, 
wurde die Gefahr noch glucklich durch zeitweilige Abdammungen ferngehalten, 
aber die Uberschwemmung jener Gebietsteile, worin vorzugsweise eine iirmere 
Bevolkerung lebte, war allein schon ein groJ3es Ungluck. 

~ur ein kleiner Teil der alteren Bremischen Bevolkerung kannte ahnliche 
Unglucksfiille yom Jahre 1848 her, die rasche Aufeinanderfolge dieser Ereignisse 
steigerte nun die schon vorhandene Aufregung zum hochsten Grade. In freien Ver
sammlungen und namentlich in den Sitzungen der Burgerschaft wurden die schwersten 
Anschuldigungen gegen die betreffende Verwaltung und ihre Beamten erhoben. 

Da auch Fra nzi us hierdurch schwer angegriffen war, so bear.tragte er, 
einem BeschluB der Burgerschaft zuvorkommend, schon am 21. Februar fUr sich 
und die beiden beteiligten Bauinspektoren die Disziplinaruntersuchung. 

Am I7. Mai erstattete die mit der Voruntersuchung beauftragte Senats
kommission der Burgerschaft ihren Bericht, wonach auf Grund sehr ausfUhrlicher 
protokollarischer Vernehmungen empfohlen wurde von der Einleitung des Disziplinar
verfahrens abzusehen. Fra nzi us und die beiden beteiligten Beamten waren zwar 
amtlich und rechtlich freigesprochen, aber es lastete doch das ungunstige Urteil 
der Bevolkerung, in der es an klugen Leuten nicht fehlte, die schon langst vor 
der Katastrophe die Gefahr erkannt und sogar dieses den betreffenden Beamten 
in warnender Weise gesagt haben wollten, schwer auf Franzius und seinen Be
amten. 

Noch ehe die Untersuchungen der Kommission beendet waren, traf am I3. Mai 
I88I ein drittes Hochwasser ein, das an Hohe die beiden ersteren noch uberstieg 
und trotz aller rechtzeitigen Gegenwehr doch durch Dberstromung der Ufermauern 
in der Stadt erheblichen Schaden an den in den Kellern gelagerten Waren ver
ursachte. Bei dieser Dberschwemmung konnte nun mit dem besten Willen kein 
Verschulden behauptet werden und so diente dieser dritte Schlag mehr zur Be-
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ruhigung als zur Aufregung. Er ebnete Franzi us sogar in giinstiger Weise den 
Weg zu spateren Verbesserungsvorschlagen hinsichtlich der sicheren Abfiihrung 
des klinstlich angestauten Hochwassers durch die Stadt. Freilich muBte er dabei 
von den sogenannten praktischen Mannern dann horen, daB eine solche Hochwasser
gefahr nicht wieder zu erwarten sei. 

In diesem unglucklichen Jahre hielt sich Franzius von schwerer Arbeit 
mude und von Kummer und Schimpf geplagt, nur muhsam aufrecht. Gegen Ver
zweiflung starkte ihn vor allen Dingen sein auBerst gluckliches Familienleben 
und das unerschutterliche Vertrauen eines kleinen Kreises treuer Freunde. Weitere 
Starkung fand Fra nzi us in der Lekture und in der Arbeit an dem Projekt zur 
Korrektion der Unterweser. l\Ianche Werke E. v. Hartmanns las er in dieser 
Zeit, am liebsten war ihm aber schon damals wie in spateren Jahren Goethe. 

Vor dem Eintritt von Fra nzi us in den Bremischen Staatsdienst waren auf 
Anregung Bremens Vcrhandlungen zwischen den drei beteiligten Staaten Preul3en, 
Oldenburg und Bremen eingeleitet worden, urn eine Verbesserung der Schiffbarkeit 
der Unterweser zu erreichen. Sie fuhrten jedoch zu keiner Einigung. 1m Jahre 
1874 hatte der Bundesrat beschlossen, daB durch technische Kommissare des Reichs 
der Zustand des Fahrwassers der \Veser von Vegesack abwarts einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen und zur Abstellung der etwa vorgefundenen Mangel 
ein Korrektionsplan festgestellt und letzterer dem Bundesrat zur weiteren BeschluB
nahme vorgelegt werde. Diese aus dem PreuBischen Geheimen Oberbaura to. G e r c k e , 
dem Oldenburgischen Oberdeichgrafen Nienburg und dem Bremischen Bau
inspektor He in eke n bestehende Kommission ha tte bis zum Ende des J ahres 
1877 zwar eine gute Stromkarte nebst vielen Querprofilen anfertigen lassen, jedoch 
ein Projekt noch nicht bearbeitet. Fra nzi us iiberzeugte sich zunachst, daB die 
arg verwilderte Weser eine groBartige Verbesserung ermoglichen werde, daB es 
aber ein groBer MiBgriff sein wurde, diese Verbesserung auf die Weser unterhalb 
Vegesack zu beschranken und sie nicht bis zur Stadt Bremen auszudehnen. Er 
trat daher von Anfang an dafiir ein, die Seeschiffahrt wieder nach Bremen-Stadt 
herauf zu fiihren. Der Senat ging auf seine Vorstellung ein und gleich nach seiner 
Ernennung zum Kommissar im Januar 1878 legte Franzius den anderen Mit
gliedern der Kommission einen inzwischen von ihm bearbeiteten generellen Ent
wurf vor. Obwohl er seinen Mitkommissaren den Vorschlag machte, daB jedes 
Mitglied einen Entwurf aufstellen mage, lehnten beide diesen Vorschlag ab und 
betrauten Fra nzi us mit derweiteren Bearbeitung. In den drei Jahren 1878 bis 1881 
widmete nun Franzi us seine auBerordentliche Arbeitskraft der Fertigstellung 
des Projekts der Unterweserkorrektion, dessen Ausfiihrung ihm den Lorbeer ein
brachte. 

In England hatte man schon fruhzeitig erkannt von welcher wirtschaftlichen 
Bedeutung es sei, die Seeschiffahrt moglichst tief ins Land hineinzuziehen. Das 
Aufbliihen der Stadte Glasgow und Newcastle, von dem Augenblick an, wo es 
gelungen war, den Clyde- und den TynefluB fur Seeschiffe befahrbar zu machen, 
war ein deutlicher Beweis fur den Wert derartiger Arbeiten. 1m benachbarten 
Holland machte Rotterdam gewaltige Anstrengungen seine Verbindung mit dem 
Meer zu verbessern und in Frankreich hatte man gegen die Mitte des 19. Jahr
hunderts umfangreiche Arbeiten in Angriff genommen, urn den Seeschiffen zu 
ermoglichen, bis nach Rouen zu gelangen. Als Fra nzi us das Projekt zur Kor
rektion der Unterweser bearbeitete, hatten nur die Arbeiten am Clyde- und die-
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jenigen am TynefluJ3 einen Erfolg aufzuweisen. Die Verhaltnisse lagen hier aber 
insofern einfach, als es sich beim ClydefluJ3 urn eine Lange von rund 30 km, beim 
TynefluJ3 von nur I8 km handelte und beide Fliisse nur ganz geringe Oberwasser
mengen abfUhren. Bei allen bisher ausgefUhrten und in der Ausfiihrung begriffenen 
Arbeiten hatten die Ingenieure nur auf Grund ihrer Erfahrungen ihre Projekte auf
gestellt. In keinem einzigen FaIle waren wissenschaftliche Untersuchungen iiber 
die Flutbewegung und ihre Beziehungen zum FluJ3bett als Ausgangspunkt heran
gezogen worden. 

Das groJ3e Verdienst von F ran z ius liegt in der wissenschaftlichen Begriindung 
seines Projekts. Eine Anzahl, langs dem FluJ3lauf von Bremen bis Bremerhaven, 
aufgestellter selbstschreibender Pegel lieferte nebst den vor Fra nzi us' Eintritt 
in die Kommission vorgenommenen Profilaufnahmen die fUr die Bearbeitung 
des Projektes notwendigen grundlegenden Beobachtungen. Da es sich aber darum 
handelte, einen FluJ3 von etwa 70 km Lange, der im Laufe der Zeit so verwildert. 
war, daJ3 sich trotz aller Bemiihungen die Fahrtiefe zwischen Bremerhaven und 
Bremen nicht iiber das MaJ3 von 2,75 m bei Hochwasser steigern lief3, fUr 
Seeschiffe von 5 m Tiefgang fahrbar zu machen, war die Aufgabe schwierig 
und ihre L6sung zweifelhaft. Aber gerade das Problematische iibte einen un
geheuren Reiz auf Fra nzi us, weil er fast fUr jedes Arbeitsziel neue Wege 
und Hilfsmittel ersinnen und benutzen muJ3te. Die gr6J3te Freude machten ihm 
auf Annahmen gegriindete Folgerungen, die durch rechnerische oder graphische 
Untersuchungen ihre Bestatigung erhielten. 

Ende Juli I88I war das Projekt so weit gediehen, daJ3 Franzius es seinen 
Mitkommissaren vorlegen konnte. Sie konnten keine Einwendungen gegen die 
Berechnungen oder gegen die Annahmen erheben, aber an die Verwirklichung 
eines so groJ3en Gedankens konnten sie nicht glauben. Ende I882 wurde das fertige 
Proj ekt dem Reichskanzler Grafen von B ism arc k, zur Beurteilung vorgelegt. Dber 
den Druck mit lateinischen Buchstaben war dieser ungehalten, iiber das im Projekt 
erstrebte Ziel entschied er aber, daJ3 es wesentlich von dem verschieden sei, das 
im Beschlusse des Bundesrats ins Auge gefaJ3t war. Diese Entscheidung hatte 
zur Folge, daJ3 sowohl PreuJ3en als auch Oldenburg sich ganz von dem Projekt 
zuriiekzogen, da sie kein Interesse an demselben zu haben glaubten. Bremen befand 
sieh damit vor die sehwerwiegende Frage gestellt fUr aIle Zeiten darauf zu ver
zichten als Seehafen zu gelten oder aber die zu dreiBig Millionen bereehneten Kosten 
allein aufzubringen und die zum weitaus gr6J3ten Teil auf fremdem Hoheitsgebiet 
liegenden sehwierigen und einsehneidenden Arbeiten nieht mehr als gleiehbereeh
tigter Staat, sondern als Unternehmer ausfUhren zu miissen. 

Es war daber nieht zu verwundern, daJ3 angstliehe Gemiiter sieh von der 
dureh 6ffentliehe Vortrage und dureh Zeitungsberiehte schon popular gewordenen 
Saehe zuriiekzogen. 

Fra nzi us verlor aber, trotz dieser sehleehten Lage der Dinge, seinen Mut 
am Gelingen nieht. 

Jetzt zeigte sich der Nutzen des sogenannten Friihaufstehens sowie der Kunst, 
gleiehzeitig mehrere Eisen im Feuer zu halten, beides Eigensehaften, die dem 
sanguinen Temperament von Franzi us entsprangen. 

Ohne Auf trag, noeh wahrend der fUr Bremen ungiinstig verlaufenden Ver
handlungen iiber die Weserkorrektion bearbeitete Fra nzi us ein Hafenprojekt, 
das allerdings die Ausfiihrung der Weserkorrektion zur Voraussetzung hatte. Er 
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erntete dabei freilich den Spott, der jedem Trager eines verfriihten oder zu groB 
scheinenden Projekts nicht erspart bleibt, und als er sein Projekt, das sich auf 
eine genereUe Skizze mit Kosteniiberschlag beschrankte, der Deputation filr Hafen 
und Eisenbahnen vorlegte, waren die Senatskommissare wenig erbaut von solcher 
iiberfliissigen und unzeitgemaBen Projektmacherei, und ordneten seine Versenkung 
in das Archiv an. 

1m Jahre 1884 hatte sich Bremen, nach starkem anfanglichen Widerstreben, 
zum AnschluB an das ZoUsystem des Deutschen Reiches bereit erklart, wenn ge
eignete und geniigende Hafengebiete yom Zollgebiet ausgeschlossen blieben. Die 
Bundesratskommission hatte darauf hingewiesen, daB Bremen bis dahin noch gar 
keinen eigentlichen Seehafen an der Stadt besitze, und keinen Anspruch auf ein 
groBes als Freigebiet zu geltendes Hafengebiet erheben kanne. Das Projekt der 
Unterweserkorrektion und das verspottete Hafenprojekt muBten nun als Beweis 
fiir Bremens Absicht seinen Platz in der Reihe der Seehafen zu behaupten, dienen. 
Dieser noch kurz vorher als "chimarisches Projekt" bezeichnete Entwurf eines 
Seehafens in Bremen-Stadt bewirkte es, daB schlieBlich ein groBer Freibezirk Bremen 
zugestanden wurde. 

Fiir den ZollanschluB des Bremischen Gebiets wurde der IS. Oktober 1888 
festgesetzt, der auch fiir den AnschluB Hamburgs, das sich schon 1881 zum An
schlusse bereit erklart hatte, yom Bundesrat festgestellt worden war. Hachste 
Eile tat not, denn es handelte sich darum auf weitlaufigen \Veideflachen einen 
Hafen von z km Lange mit EisenbahnanschluB, Schuppen, Speichern usw., dessen 
Baukosten auf etwa 30 Millionen Mark veranschlagt waren, in der kurzen Bauzeit 
von etwa drei J ahren fertigzustellen. 

Obwohl der Oberbaudirektor nur ausnahmsweise mit Bauausfiihrungen be
traut werden konnte, beantragte Fra nzi us ihm die Bauleitung des Hafens zu 
iibertragen unter Entlastung von sonstigen laufenden Geschaften. Er hatte zu 
seinem Leidwesen erfahren, daB ohne persanliches Ansehen die Stellung einer Ober
instanz ihm wenig oder gar keine Befriedigung gewahren wiirde. Dieses persan
liche Ansehen und das allgemeine Vertrauen wollte er auf dem Wege der direkten 
Bauleitung, durch den Nachweis praktischer Befahigung sich erringen. 

Anfangs fehlte es auch nicht an Kampfen, so stieB sein Vorschlag, die Hafen
mauern auf Pfahlrosten zu griinden, auf starken Widerspruch innerhalb der fiir den 
ZollanschluB besonders eingesetzten Deputation. Es wurde Franzius entgegen
gehalten, daB eine Griindung auf Senkbrunnen um etwa I Million billiger sein 
wiirde. Erst als die fiir beide Griindungsarten ausgeschriebene Submission er
geben hatte, daB die Pfahlrostgriindung rund I Million billiger war als die Brunnen
fundierung, gaben die Gegner nacho 

Dieser erste Erfolg war fiir den weiteren Bau entscheidend; der fast ununter
brochene gliickliche Fortgang der Ausfiihrungen gab bald der Deputation ein 
groBes Zutrauen zu seiner Geschaftsleitung und mit dem Fortschreiten der 
Arbeiten wuchs sein Ansehen. 

Ganz besonders lernte Fra nzi us hierbei die Mitarbeit erfahrener Kaufleute 
wiirdigen. J a, er schatzte diese Mitarbeit so sehr, daB er in seinen Lebenserinne
rungen sagt: 

Ich ... sage mit Bestimmtheit, daB Bauingenieure allein nicht imstande sind, 
einen ganzen und zweckmiiBigen Hafen zu entwerfen, sondern dabei des Rates und 
der Mitarbeit intelligentcr Kaufleute bediirfen. Ich glaube aber auch, daB diese 

Beitdige 1913. 2 
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letzteren in Bremen gesehen haben, daB der Bauingenieur vermoge seines Studiums 
berufen ist, die ausschlaggebende Stimme in manchen Streitfiillen zu fiihren und im 
allgemeinen auch die Leitung der baulichen Geschiifte zu iibernehmen." 

Der Bau eines Seehafens fur Schiffe von 5 m Tiefgang war somit in Angriff 
genommen und groBenteils vollendet, als die Korrektion der Unterweser noch immer 
nicht begonnen war. Es muBte nach der oben erwahnten Entscheidung des Reichs
kanzlers in Bremen der schwerwiegende EntschluB zur Reife kommen, die ganze 
Last der Korrektion auf die eigenen Schultern zu nehmen. 1m Fruhjahr 1886 er
klarte Bremen dem Reiche sich hierzu bereit, jedoch unter der Voraussetzung, daB 
ihm gesetzlich die Erhebung einer Schiffahrtabgabe gewahrt werde, die eine all
mahliche Tilgung der zu 30 Millionen berechneten Anlagekosten gestatte. Durch 
das Reichsgesetz yom 5. April 1886 wurde Bremen das Recht eingeraumt, von allen 
groBeren Schiffen, die nach bremischen Hafen oberhalb Bremerhaven gehen, eine 
Abgabe von durchschnittlich I Mark fur die Tonne zu erheben. Damit war die 
Grundlage fur die Aufstellung eines Finanzplanes geschaffen, nach dessen Aufstellung 
am 29. J uni 1887 die Burgerschaft die Aufnahme einer Anleihe von 30 Millionen 
l\lark beschloB. Vor Inangriffnahme der Arbeiten muBten noch mit den N ach
barstaaten PreuBen und Oldenburg die Vertrage abgeschlossen werden, durch 
die Bremen einerseits die Ermachtigung bekam, auf dem Hoheitsgebiete jener 
Staaten als Unternehmer das Projekt auszufiihren, andererseits die Verpflichtung 
ubernahm, fur die durch die Korrektion entstehenden Schadigungen der betref
fenden Staatsangehorigen volle Entschadigung oder Vergutung zu leisten. Auch 
die Beschaffung der Gerate, zahlreicher Bagger, Dampfprahme, Schleppdampfer usw. 
und }laterialien, Faschinenbusch und Steine erforderte ;Vlonate, so daB mit dem 
Fruhjahr 1888 die eigentlichen Arbeiten in Angriff genommen, aber erst yom Jahre 
1889 ab in vollem Umfang aufgenommen werden konnten. 

Da das Proj ekt F ran z ius' eigenes W er k war und trotz der im allgemeinen 
zustimmenden Erklarung der Akademie des Bauwesens sehr angezweifelt worden 
war, so lag es nahe, daB auch bei diesem Werk Franzi us die Leitung erhielt. In 
den ersten J ahren befuhr F ran z ius fast regelmaBig zweimal in j eder W oche die 
in Angriff genommenen Strecken, wobei jeder Streckeningenieur und Bau
meister an Bord des Bereisungsdampfers ihm uber den Fortgang der Arbeiten 
Bericht erstatten muBte und Vorschlage unterbreiten durfte. Dadurch, daB er 
jedem Beamten die groBtmogliche Selbstandigkeit belieB und ihm Gelegenheit gab, 
in den Konferenzen, die an Bord des Bereisungsdampfers "Tide" stattfanden, 
seine Ansicht zu vertreten, wuBte Fra nzi us jeden einzelnen fUr das Ganze zu 
interessieren. Jeder war sich der auf ihm ruhenden Verantwortung bewuBt und 
setzte seine vollen Krafte ein, um den Erfolg des Werkes zu erreicp.en. Das Wohl
wollen, ja die wahre Freundschaft, die Franzius jedem einzelnen entgegenbrachte, 
riefen in jedem Mitarbeiter eine wahre Begeisterung fur das Werk hervor, denn 
jeder wollte alles daransetzen, um mit dem allgemein verehrten und geliebten 
Chef seinen Anteil an der Freude des Erfolges zu haben. 

Die Eigentiimlichkeiten einer Korrektion im Flutgebiet, dessen Wassermenge 
durch geeignete MaBnahmen vermehrt werden kann, wodurch eine allgemeine Ver
besserung nicht nur in theoretischer Hinsicht, sondern auch eine Verbesserung der 
Fahrwasserverhaltnisse zu erreichen ist, brachten es mit sich, daB die Arbeiten an 
vielen Stellen, und zwar an denjenigen, wo der Strom die groBten Mangel aufwies. 
in Angriff genommen werden muBten. Meisterhaft hat es Fra nzi us verstanden, 
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die Arbeiten auf einer Uingenausdehnung von rund 70 km so zu leiten, daB schon 
im Jahre I888 trotz der beschrankten, damals zur Verfiigung stehenden Mittel, 
eine Vermehrung der Fahrtiefe bis Bremen-Stadt erzielt wurde. Mit jedem Jahr 
konnte eine weitere Erleichterung fUr die Schiffahrt als Ergebnis der Arbeiten auf 
der Gewinnseite verzeichnet werden. Selbst die Einstellung der Arbeiten wahrend 
der Wintermonate, in denen strenge Kalte einen Stillstand gebot, vermochte keinen 
auch voriibergehenden Riickschritt hervorzurufen, so daB sehr bald auch diejenigen, 
die in dem Werk ein Unternehmen erblickten, welches das kleine Staatswesen an 
den Rand des Ruins bringen miiBte, vertrauensvoll in die Zukunft blickten. 

GewissermaBen als Erganzung der Unterweserkorrektion ist die Korrektion 
der AuBenweser anzusehen. Ais AuBenweser wird der zwischen der Geeste-Miindung 
und der offenen See liegende Teil der \Vesermiindung bezeichnet, der eine Langen
ausdehnung von etwa 50 km hat. Sehr rasch erweitert sich hier der Fluttrichter, 
so daB die weiten WasserfHichen, die der Stromlauf bei Hochwasser bildet, den 
Eindruck hervorrufen, daB das offene Meer hier schon beginnt. Bei tiefster Ebbe 
erblickt man jedoch Sandbanke von verschiedener Hohe, die das Fahrwasser 
begrenzen. Seit Jahrzehnten hatte die Schiffahrt, namentlich auf der obersten 
Strecke, darunter zu leiden, daB diese Sandbanke ihre Lage wechselten und infolge
dessen das Fahrwasser erheblichen Schwankungen, sowohl hinsichtlich seiner Lage 
als auch hinsichtlich der Fahrtiefe, unterworfen war. 

Solange die Hafen in Bremerhaven nur durch Dockschleusen zuganglich waren, 
die den Schiffen kurze Zeit vor bis kurze Zeit nach Hochwasser offen standen und 
deren Drempeltiefe nach den im giinstigsten Falle vorhandenen Fahrwassertiefen 
bestimmt war, trat das Bediirfnis nach groBeren Tiefen der Fahrrinne nicht hervor. 
Diese Dockschleusen konnten aber nur dann geoffnet werden, wenn der AuBen
wasserstand die Hohe des Hafenwasserstandes erreichte. 

Mit dem Anwachsen der Abmessungen der Seeschiffe machte sich nun das 
Bediirfnis geltend, die Ein- und Ausfahrt unabhangig von der jeweiligen Hohe, 
welche die Flut erreichte, zu ermoglichen, und das lastige Andrangen der Schiffe 
geringen Tiefgangs in der kurzen Schleusungszeit zu beseitigen. Bei Bearbeitung 
des Entwurfes einer Kammerschleuse machte Franzi us geltend, daB die AuBen
weser in ahnlicher Weise wie die Unterweser einer groBen Verbesserung fahig sei. 

1m Jahre I88g trat er mit seinem Projekt hervor, zunachst die unmittelbar 
unterhalb Bremerhaven belegene Strecke, die eine groBe Unbestandigkeit der 
Fahrtiefe in den durch Sandbanke gespaltenen Armen aufwies, zu begradigen. 
Dieser von Bremen ausgehenden Anregung schlossen sich die beiden beteiligten 
Uferstaaten Oldenburg und PreuBen an, so daB im Jahre I8gI der Vertrag hieriiber 
abgeschlossen wurde. Die Kosten der Ausfiihrung waren auf 3 Millionen Mk. veran
schlagt und sollten aus den Einnahmen der von den drei Uferstaaten Bremen, 
Oldenburg und PreuBen fiir die Betonnung und Befeuerung der AuBenweser er
hobenen Schiffahrtsabgabe allmahlich gedeckt und vorlaufig von Bremen vorge
streckt werden. 1m Jahre I894 waren die Arbeiten im wesentlichen ausgefiihrt 
und hatten den gewiinschten Erfolg, eine Vertiefung der obersten Barren urn etwa 
zwei Meter. 

Dieser giinstige Anfang hat dann dazu gefiihrt, daB urn das weiter gestiegene 
Bediirfnis der Schiffahrt nach groBerer Fahrtiefe zu befriedigen, die Korrektion 
der AuBenweser weiter nach unten fortgesetzt wurde, wo die Schwierigkeiten aller
dings groBer sind. 

2* 
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Der Hafen I, dessen Baukosten zum groBten Teil von Bremen allein bestritten 
wurden, war flir 5 m tiefgehende Schiffe gebaut und auch Oktober r888 eroffnet 
worden, als Schiffe von hochstens 2,75 m Tiefgang bis Bremen gelangen konnten. 
Das kleine Bremische Staatswesen hatte sich, der }\ot gehorchend, bereit erklaren 
mUssen, die Korrektion der Unterweser auf eigene Kosten auszufiihren und zu 
diesem Zweck den weiteren Betrag von 30 Millionen bereitzustellen. Man kann 
daher wohl verstehen, daB Franzius, der sich stets der groBen auf seinen Schul
tern ruhenden Verantwortung bewuBt war, und das groBe, ihm dargebrachte Ver
trauen in vollem MaBe zu wiirdigen verstand, erleichtert aufatmete, als der Fort
gang der Arbeiten auf der Unter- und AuBenweser immer deutlicher erkennen lieB, 
daB das in Aussicht genommene Ziel auch voH erreicht werden und, was sehr 
wesentlich war, daB die veranschlagte Summe hierfiir auch ausreichen wiirde. 

1m Anfang seiner Tatigkeit im Bremischen Staatsdienst hatte man Fra nzi us 
als einem "unpraktischen Professor" das groBte MiBtrauen entgegengebracht. 
Seine Entwiirfe waren von der Behorde als unzeitgemaB, ja als unbequem behan
delt worden und wiederholt war dem Projektenmacher der Rat erteilt worden, 
er mochte seine Zeit besser ausnutzen, als mit solcher zwecklosen Zukunftsmusik. 

Langsam und beharrlich, Schritt fiir Schritt hatte Franzius sich das Ver
trauen errungen und als im Jahre r894 das erste Schiff mit einem Tiefgang von 
5 m den Hafen in Bremen erreichte, wurde dieses Ereignis als selbstverstandlich 
hingenommen. 

Obwohl nicht unmittelbar im Zusammenhang mit seiner dienstlichen SteHung 
stehend, sei hier noch der Mitwirkung von Fra nzi us bei der Erhaltung der Diine 
von Helgoland gedacht. 1m Jahre r89r, kurz nachdem Helgoland aus englischem in 
deutschen Besitz iibergegangen war, hatte Fra nzi us eine Studie ausgearbeitet, 
urn die Insel in einen groBen Kriegshafen umzuwandeln und in einer zweiten Studie 
die Frage erortert, wie die Diine gegen die heftigen Angriffe der See wirksam zu 
schiitzen sei. 

Diese rein akademische Studie hatte F ran z ius in demselben Jahre an den 
Chef des Marinekabinetts des Kaisers, Herrn von Senden-Bibran, gesandt und 
diesem iiberlassen, ob er dem Kaiser davon Kenntnis geben wolle oder nicht. 

1m Friihjahr r896, nachdem schwere \Vinterstiirme den Bestand der Diine 
Helgolands bedroht hatten, erinnerte sich der Kaiser dieser Studie, die ihm fiinf 
Jahre vorher vorgelegt worden war, und lieB Franzius mitteilen, daB er es gern 
sehen wiirde, wenn er das damalige Projekt wieder hervorhole und in Erwagung 
ziehe, was zurzeit notwendig sei, urn den Helgolandern ihre Diine zu erhalten. 
Zu diesem Zwecke befahl der Kaiser, daB in einer Konferenz Fra nzi us seinen 
Entwurf gegen die vom Ministerium der offentlichen Arbeiten geiibte Kritik ver
teidigen soUte. Die Konferenz fand im Berliner SchloB statt. Die zwei haupt
sachlich beteiligten Minister der Finanzen und der offentlichen Arbeiten nahmen 
daran teil. F ran z ius' V orschlag bestand darin, etwa acht strahlenformig, nach 
allen Richtungen vom Hochwasserrande auslaufende, bis zu r km lange Damme 
von Sinkstiicken mit Steinbeschwerung anzulegen, zwischen denen sich der Sand 
ablagern und durch die Wellen an den Strand schieben sollte. Der Gedanke war 
neu, bisher hatte man es noch nicht gewagt, Strandbuhnen so weit in die See hinein
zubauen, die Ausfiihrung in Sinkstiicken wurde namentlich seitens der Beamten 
des Ministeriums der offentlichen Arbeiten beanstandet, und die Anlegung einer 
massiven Schutzmauer urn die Diine flir rich tiger gehalten. Den Einwand, daB die 
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Damme aus Sinkstucken dem Anprall der Wellen nicht standhalten wurden, ent
kraftete Fra nzi us dadurch, daB er vorschlug, an der dem schwersten Angriff 
ausgesetzten Stelle eine Versuchsbuhne zu bauen, bevor uber die AusfUhrung des 
ganzen Entwurfs BeschluB gefaBt wurde. HierfUr wurden roo 000 Mk. bewilligt. 

1m Laufe des Sommers r896 wurde dieser Damm in 500 m Lange ausgefUhrt. 
Die yom Minister der offentlichen Arbeiten befUrchtete Zerstorung trat nicht ein, 
so daB schlieBlich der gesamte Entwurf unter der Oberleitung von Fra nzi us zur 
Ausfuhrung kam. 

Die Erwartungen von Fra nzi us auf eine Zunahme der Dune durch den ange
schwemmten und festgehaltenen Sand sind zwar nicht in vollem MaBe eingetroffen, 
weil Franzi us die Sandmengen, die durch die See in nachster Nahe der Insel und 
Dune hin und her geworfen werden, uberschatzt hat. Da keine Anhaltspunkte zur 
Schatzung dieser Sandmengen vorhanden waren, darf fUglich ein Vorwurf hieraus 
nicht abgeleitet werden. DaB aber die Dune uber zehn Jahre nach Fertigstellung 
der Arbeiten den schweren Angriffen der See stand gehalten hat, darf als Erfolg 
fUr den Franzi usschen Gedanken in Anspruch genommen werden. 

Schriftstellerische und gutachtliche Tatigkeit. 

Das Hauptgewicht der Tatigk~it von Fra nzi us liegt in seinem amtlichen 
Wirken, diese Skizze wurde aber eine groBe Lucke aufweisen, wenn sie seiner schrift
stellerischen und gutachtlichen Tatigkeit nicht gedenken wollte. 

Be zwei Auflagen des "Handbuches fUr Baukunde" hat Fra nzi us den Wasser
bau bearbeitet. Der Raum, der ihm in der ersten Auflage, die Ende der siebziger 
Jahre erschien, zur Verfugung gestellt wurde, war jedoch so knapp bemessen, daB 
er sich genotigt sah, im Telegrammstil zu schreiben. Trotz dieser Knappheit 
hatte er es aber verstanden, in groBen Zugen das gesamte Gebiet des Wasser
baues darzustellen. Das groBte Verdienst urn die technische Literatur hat sich 
Franzi us durch die Herausgabe und Mitarbeit am Handbuch der Ingenieur
wissenschaften erworben. 1m Jahre r876 folgte Franzius der Aufforderung seines 
alteren ehemaligen hannoverschen Kollegen und Freundes, des Geheimen Ober
baurates So n ne, Professors an der Technischen Hochschule in Darmstadt, mit ihm 
zusammen den dritten Teil, Wasserbau, des Handbuches der Ingenieurwissen
schaften herauszugeben und zum Teil selbst zu schreiben. In den zwei ersten Auf
lagen schrieb Fra nzi us selbst die Kapitel: das Meer, die Seeschiffahrt, die Ein
wirkung des Meeres auf seine Ufer, die Strommundungen und ihre Korrektion, die 
Schiffschleusen und die Seehafen. 

Der klingende Lohn fUr die auBerordentliche Arbeit, die namentlich bei der 
erst en und zweiten Auflage mit der Grundung eines so umfangreichen Werkes ver
bunden war, stand in keinem Verhaltnis zu dem Zeitaufwand und zu der Leistung, 
aber Fra nzi us betrachtete als groBeren Gewinn das durch solche Arbeit geforderte 
eigene Wissen und in manchen Fallen die Erwerbung eines N amens, der zu 
lohnenden und ehrenvollen Geschaften fUhrte. 

Diese gutachtliche Tatigkeit gestaltete sich fUr Fra nzi us namentlich III 

seinen letzten Lebensjahren sehr umfangreich und auch materiell lohnend. 
Fur die Stadte Rostock, Mainz, Dusseldorf, Worms, Frankfurt a. M., Munden, 

Dortmund, Oldenburg, Duisburg, Liegnitz, Osnabruck und Posen hat Franzius 
Gutachten abgegeben. 
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Bei der Begutachtung der fUr eine Reihe rheinischer Stadte projektierten Hafen
anlagen verst and er es meisterhaft, bei den Besprechungen mit den stadtischen 
Vertretern diesen den notigen Mut zu den fraglichen, meist von den Handels
kammern oder besonderen Korporationen geforderten Anlagen zu machen. Am 
kraftigsten tat er dies in Frankfurt a. M., wo der spatere Finanzminister Miq uel 
Oberburgermeister war. Aus Arger uber die Zaghaftigkeit, die bei den Verhand
lungen zutage trat, rief Franzius aus: 

"Wenn Sie, als reichste Stadt Deutschlands, im Zentrum desselben liegend, dabei 
fast unmittelbar am groBten deutschen Strom, nicht den Mut haben, einige Millionen 
fur Hafenanlagen auszugeben, dann weiB ich nicht, wo Sie noch sonst einen Pfennig 
anlegen mogen." 

Die Entwicklung des Verkehrs in den seither mehrfach erweiterten Frankfurter 
Hafenanlagen hat bewiesen, wie treffend Franzi us die Verhaltnisse beurteilte. 

Xicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande wurde Franzius' Rat 
in Anspruch genommen. 1m Jahre 1885 reiste er nach Rumanien, urn die .Fun
dierung der groBen Donaubrucke bei Cernawoda, die in der Bahn Bukarest-Con
stanza liegt, zu begutachten. Er gab aber auBerdem noch Gutachten ab uber die 
Hafenanlagen in Constanza, Galatz und Brana, uber die Fahrverbindung zwischen 
Giurgewo und Rustschuk sowie uber verschiedene Streitfalle zwischen der Regierung 
und Vnternehmern uber Uferanlagen an der Donau. 

Fur Con stanza hatte der englische Ingenieur Hawkshaw ein Projekt aufgestellt, 
das bei der rumanischen Regierung erhebliche Bedenken geweckt hatte. Franzius 
erklarte diesen Entwurf fiir ganz untauglich und legte eine Skizze vor, die Annahme 
fand. Zwei Jahre spater bot ihm die rumanische Regierung den Ausbau an, den er 
aber bei der groBen Entfernung und seiner starken Inanspruchnahme in Bremen 
ablehnen muBte. 

Besonderes Interesse bietet s:oine Begutachtung des Kaiser Wilhelm-Kanals, 
die er in Gemeinschaft mit seinem Bruder, dem jetzt noch lebenden Wirkl. Admirali
tatsrat Georg Franzius vornahm. Die technische Bearbeitung des im Jahre 1881 
neu aufgestellten Projekts eines Kanals zwischen der Nord- und Ostsee war durch 
den damaligen Bauinspektor Boden erfolgt, wahrend der Hamburger Kaufmann 
Dahlstrom die wirtschaftliche und finanzielle Seite behandelt hatte. In einem 
langen, spater von Dahlstrom veroffentlichten Schriftstuck entledigten sich die 
beiden Bruder Franzius der Aufgabe, anderten Einiges an dem sonst sehr grundlich 
bearbeiteten Entwurf und erhohten namentlich auch die Kosten auf rund 121 Millionen 
Mark fiir den Marinekanal von Brunsbuttel nach Kiel und 91 Millionen Mark fUr den 
bloBen Handelskanal von Brunsbuttel nach Eckernforde. Dahlstrom hatte namlich 
diese Alternative aufgestellt, dabei fur den letzteren Fall gar keine Staatsunter
stutzung und im ersten Falle nur die 30 Millionen Mark betragende Differenz be
ansprucht, wenn ihm die Konzession zum Bau des Kanals von der preuBischen Re
gierung und vom Reiche gegeben wurde. Er erhielt sie nicht, wurde jedoch einige 
Zeit darauf von der preuBischen Regierung, welche infolge der Dahlstromschen 
Agitation wieder Mut zu der Anlage des Kanals erhalten hatte, veranlaBt, ihr seine 
Arbeiten zu uberlassen, wofiir er spater mit der Summe von - 30000 Mark abgelohnt 
worden ist. Begreiflicherweise konnte er davon seine eigenen Auslagen nebst den 
Kosten der von ihm veranlaBten Gutachten nicht decken. Seine Vorarbeiten haben, 
nach Franzius' Urteil, fiir die Reichsregierung mindestens den vierfachen Wert 
gehabt, wenngleich im einzelnen manche Anderungen bei dem zur AusfUhrung ge-
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brachten Kanal gemacht, insbesondere die Breitenabmessungen, und damit auch 
die Kosten vergroBert worden sind. 

1m Jahre 1892 iibernahm Franzius die Begutachtung der Regulierungsarbeiten 
der unteren Donau, insbesondere am Eisernen Tor, sowie eine Begutachtung 
der fUr die Hafen zu Dedeagatsch und Saloniki aufgestellten Plane. Die Riickreise 
fiihrte Franzius, der von seinem Bruder Georg begleitet war, an der Thessa
lischen Kiiste und Euboa entlang nach dem Piraus. Obwohl er in der euro
paischen Tiirkei sich eine Erkaltung zugezogen hatte, der Malariafieber folgte, 
und infolgedessen der GenuB sehr stark beeintrachtigt war, drangte die Freude 
einen lang gehegten Wunsch endlich in Erfiillung gehen zu sehen, das korperliche 
Leiden zuriick. 

Die Begeisterung, mit der er die Akropolis besuchte, geht am deutlichsten aus 
seinen eigenen \i' orten, die den unverwiistlichen Humor erkennen lassen, hervor: 

"Noch unmittelbar vor der Akropolis, an dem Cafe Sokrates (1) muBte ich zu
nachst der Natur den prosaischen Tribut zollen, und erst einige Minuten auf einem 
elenden Brettstuhl schlafen, dann ging's hinauf durch die Propylaen zum Parthenon. 
Dort verlieB mich endlich mein jammerliches Befinden, von dem auch nicht weiter 
die Rede sein solI, als daB einige Tage spater die Seereise von Patras nach Corfu 
schlieBlich den hohlen Korper nochmals griindlich von aller irdischen Schlacke rei
nigte. ja, aber was jetzt von der Akropolis sagen? :\lan muB eben, wie ich und 
Georg, in der Bliite Griechenlands das Hochste anerkennen, was die Geschichte uns 
von der bisherigen Menschheit mit Sicherheit iiberliefert hat, urn die wirklich heiligen 
Schauer nachzuempfinden, die wir bei dem Durchschreiten derjenigen Pforten fiihlten, 
die reichlich 2000 Jahre vor uns von Menschen wie Sokrates, Perikles und Phidias usw. 
begangen waren. Trotz der vielen umherstehenden Wachter war ich frech genug, aus 
der Schwelle des Mitteleingangs zum Parthenon ein Stiickchen Marmor herauszuheben 
und beizustecken, auf die Gefahr hin, mit Lord Elgin in eine Kategorie getan zu 
werden, der bekanntlich als damaliger englischer Gesandter die ganzen Giebelgruppen 
des Phidias einfach stahl, worauf dieselben im British Museum als ,the Elgin Marbles' 
einregistriert sind. Wer jetzt den beriihmten ,Franzius Marble from the Parthenon' 
bei mir sehen will, wird gestehen, daB derselbe nur 3 cm lang und I cm dick ist. 
Aber hochst wahrscheinlich hat Sokrates darauf getreten und noch dazu mit bloB en 
FiiBen! Den Eindruck der Akropolis mit ihren Hauptbauten zu beschreiben, will 
ich hier unterlassen. Ich habe nach guten Photographien sechs Aquarelle gleich nach 
unserer Riickkehr gemalt." 

1m Jahre 1894 wurde Franzius zu einer Begutachtung der Schelde von der bel
gischen Regierung aufgefordert. Von den verschiedenen die Verbesserung der 
Schelde betreffenden Fragen war die wichtigste, welche Linie und Form der Schelde 
unterhalb Antwerpens zur Verbesserung der Schiffbarkeit zu diesem Hafen und aller 
sonstigen Verhaltnisse des Stromes zu geben sei, eine andere Frage bezog sich auf 
die Ausbildung der Schelde oberhalb Antwerpens und die dritte auf die Ausbildung 
der Kais in Antwerpen selbst. Dem ersten im Jahre 1895 erstatteten Gutachten 
folgten mehrere, da die fiir die Stadt Antwerpen besonders wichtige Frage iiber ein 
Jahrzehnt einen Zankapfel zwischen den verschiedenen Parteien bildete, wobei 
auch eine Menge unberufener Leute ihre von den verschiedensten Gesichtspunkten 
aus beeinfluBten Projekte aufstellte. 

Erst im Jahre 1913 ist eine Entscheidung getroffen worden, allerdings ist fUr 
die AusfUhrung eine Losung angenommen worden, gegen die Franzius die ernstesten 
Bedenken geltend gemacht hatte. Ais Erklarung hierfiir mogen die politischen Ver
haltnisse Belgiens angefiihrt werden. Franzius hat wohl vorausgesehen, daB es so 
kommen wiirde, denn er schreibt hieriiber: 
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"Bei dieser Gelegenheit habe ieh beobaehtet, wie unglaublieh wenig EinfluB die 
Belgisehe Regierung in solchen Dingen besitzt. Sie liiBt die versehiedenen Parteien 
sieh miirbe zanken und stellt sieh schlieBlieh auf die stiirkere Seite." 

Auf Kongressen spielte Franzius eine hervorragende Rolle. 1m Jahre 1876 regte 
er in Bremen die Griindung eines Architekten- und Ingenieurvereins an, der den 
Anforderungen des Verbandes der deutschen Architekten- und Ingenieurvereine 
hinsichtlich akademischer Bildung seiner Mitglieder entsprach, der Verein trat dem 
Verbande dann bei. Bis zum Jahre 1894 war Franzius Vorsitzender des Vereins und 
wurde, als er im genannten Jahre das Amt niederlegte, weil ihm die Last zu groB 
wurde, zum Ehrenprasidenten ernannt. An zahlreichen internationalen Schiffahrts
kongressen nahm er teil, so 1890 an dem KongreB in Manchester, 1892 in Paris, 
1898 in Briissel. Bei dem internationalen SchiffahrtskongreB in Diisseldorf im Jahre 
1902 bekleidete er das Amt eines zweiten Prasidenten. Der im Jahre 1891 einberufe
nen Immediatkommission zur Abwendung von Hochwassergefahren gehorte Franzius 
an und nahm an ihren Arbeiten regen Anteil. 

Als Mitglied der PreuBischen Akademie des Bauwesens, der er von Anfang an 
als auBerordentliches Mitglied angehorte, hatte Franzius Gelegenheit, dieser Behorde 
gegeniiber sein Projekt der Unterweserkorrektion selbst verteidigen zu konnen. 
DaB das Urteil der Akademie giinstig ausfiel, ist jedenfalls seiner Anwesenheit 
zuzuschreiben. Franzius beklagte es aber, daB die Akademie viel zu selten in Tatig
k,eit trat. So ist z. B. das Projekt des ?\ord-Ostsee-Kanals ihr ebensowenig wie das 
Projekt des Mittelland-Kanals unterbreitet worden. Franzius sprach es haufig aus, 
daB es den bei Berufung der Akademie aufgestellten Grundsatzen nicht entsprache, 
daB es nicht von der Meinung und dem Wunsch der betreffenden Ministerialrate 
abhangen diirfe, ob die von ihnen vertretenen Projekte der Akademie vorgelegt 
wiirden oder nicht. 

Anerkennung, letzte Lebensjahre. 

Das Ansehen von Franzius war mit den zunehmenden Erfolgen nicht nur in den 
Kreisen des Senats und der Biirgerschaft, sondern auch in der ganzen Bremischen Be
volkerung so gewachsen, daB er wohl der popularste Mann in Bremen war. Von vie1en 
wurde nicht allein das technische Wissen, sondern auch der moralische Mut anerkannt, 
lange Jahre das von Laien nicht zu verstehende und von Fachgenossen stark an
gezweifelte Projekt der Weserkorrektion allein hochgehalten und vertreten zu 
haben. Besonders deutlich trat die allgemeine Beliebtheit, deren er sich erfreute, 
zutage, als im Friihjahr des Jahres 1900 die 25jahrige Wiederkehr des Tages, an dem 
er in Bremische Dienste getreten war, gefeiert wurde. Von allen Seiten wurden ihm 
warm empfundene Gliickwiinsche dargebracht, die Bevolkerung gab ihrer Verehrung 
durch einen groBartigen Fackelzug Ausdruck und in Reden und Zeitungsartikeln 
wurden aIle seine Verdienste hervorgehoben. 

Die Kaufmannschaft beschloB, sein Relief anfertigen und in der Borse neben 
den Bildnissen H. H. Meiers, des Begriinders des Norddeutschen Lloyds, und des urn 
die E~twicklung Bremens hochverdienten Biirgers Chr. Papendieks anbringen zu 
lassen. Sie hat dadurch dankbar anerkannt, was der Ingenieur fUr die Entwicklung 
des Bremischen Handels geleistet hat. 

Aber auch an Anerkennungen seitens der Fachgenossen hat es Franzius nicht 
gemangelt. Der Architekten-Verein in Berlin, dessen Vorstand er wahrend seiner 
Berliner Zeit angehort hatte, und der Zentralverein fUr deutsche Binnenschiffahrt 
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ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Die Technische Hochschule zu Berlin verlieh 
dem ehemaligen Angehorigen ihres Lehrkorpers die hochste Anerkennung, uber die 
sie verfugt, indem sie ihm den Titel eines Dr. ing. ehrenhalber ubertrug. Der Verein 
deutscher Ingenieure war leider nur durch seinen Tod verhindert, den bereits ge
fassten BeschluB, ihn durch Uberreichung der goldenen Grashofmedaille zu ehren, 
in die Tat umzusetzen. 

Abgesehen von zahlreichen Auszeichnungen, durch die der Kaiser seiner An
erkennung Ausdruck verlieh, war das Vertrauen und die Freundschaft, die der Kaiser 
dem warmen Patrioten Franzius entgegenbrachte, bis zu seinen letzten Lebenstagen 
ihm eine QueUe ungetrubter Freude. Hofische Umgangsformen waren dem Manne 
aus ostfriesischem Kernholz fremd; seine Gradheit und seine Aufrichtigkeit, die in 
der Form niemals verletzend waren, in der Sache selbst aber keine N" achgiebigkeit 
kannten, seine auBergewohnliche Belesenheit, seine hervorragende Befahigung, 
technisch schwierige Fragen und Vorgange in kurzer, klarer \Veise zu erlautern, aUe 
diese Eigenschaften waren dazu angetan, das Herz des eben zum Throne gelangten, 
den technischen Wissenschaften ein warmes Interesse entgegenbringenden Herr
schers zu fesseln. 

Gelegentlich seiner Reisen nach \Vilhelmshaven pflegt der Kaiser sich in Bremen 
einige Stunden aufzuhalten und in zwangloser \Veise die kurze Zeit seines jedes
maligen Aufenthalts im altehrwurdigen Ratskeller zu verbringen. Bei solchen Gelegen
heiten lieB er sich stets von Franzius interessante Neuigkeiten auf technischem Gebiet 
vortragen. Einer heiteren Begegnung aus dem Jahre 1894 sei hier gedacht, die fur 
die Schlagfertigkeit von Franzius bezeichnend ist. Von Wilhelmshaven kommend 
wollte der Kaiser die gerade in der Ausfuhrung begriffenen Arbeiten der Hafen
erweiterung und den Bau der groBen Schleuse in Bremerhaven besichtigen. Das 
Gebiet, auf dem diese Arbeiten ausgefuhrt wurden, hatte von PreuBen erworben 
werden mussen, und war daher aus preuBischer Oberhoheit in bremischen Besitz 
ubergegangen. Wahrend des Vortrags, den der mit der Bauleitung betraute 
Baurat Rudloff hielt, sagte der Kaiser, als von dieser Gebietsabtretung die Rede 
war: "Ja, ja, da nehmen Sie (Bremen) mir (dem Konig von PreuBen) ein schones 
Stuck Land weg". Darauf antwortete Franzius: "Was wir dem Konig von PreuBen 
nehmen, das bekommt aber der Kaiser von Deutschland verbessert wieder". Lustig 
lachend nahm der Kaiser diese Antwort entgegen. 

N eben zahlreichen Orden, die ihm vom Kaiser, vom GroBherzog von Oldenburg 
und von den Konigen von Rumanien und Belgien verliehen worden waren, war 
Franzius Inhaber der ihm vom Kaiser verliehenen groBen goldenen Medaille fur 
Verdienste im Bauwesen, und der goldenen Telford-Medaille der englischen Institution 
of Civil Engineers. Auf der Weltausstellung in Paris 1900 war ihm die hochste Aus
zeichnung, der Grand Prix, erteilt worden. 

Die groBen Arbeiten in Bremen waren beendet. Obwohl Franzius nach einem 
so arbeitsreichen Leben sich ins Privatleben hatte zuriickziehen konnen, dachte er 
nicht daran, weil aIle die \Verke, die ihm ihre Entstehung verdankten, ihm so ans 
Herz gewachsen waren, daB er sich nicht von ihnen trennen mochte. Trotz seiner 
70 Jahre war er auBerdem sehr rustig und kraftig. An der Spitze der verschiedenen 
Zweige des bremischen Bauwesens standen aber Manner, die im Franziusschen 
Geiste weiterarbeiteten und so konnte der Meister in den letzten Jahren seines 
Lebens sich ungestort langere Zeit seinen Lieblingsbeschaftigungen, der Modellier
kunst und der Malerei, widmen. 
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Alles schien darauf hinzuweisen, daB ihm ein heiterer Lebensabend im Kreise 
der heranwachsenden Enkelkinder beschieden sein wurde. Da kam im Fruhjahr 
des Jahres 1902 der schwerste Schlag, der ihn treffen konnte. Die treue Lebens
geHihrtin, mit der er aIle Leiden, aber auch aIle Freuden in fast 43 jahriger glucklicher 
Ehe geteilt hatte, und die stets, mit fast mutterlicher Liebe ihm aIle kleinlichen 
Sorgen des alltaglichen Lebens fernzuhalten verstanden hatte, wurde ihm nach 
kurzem Krankenlager entrissen. Er sprach selbst wenige Monate spater seine Ver
wunderung daruber aus, daB er diesen Schlag uberlebt habe. 

Mit Widerstreben nahm er einige Monate darauf das Amt eines zweiten Prasi
denten des Internationalen Schiffahrts-Kongresses in Dusseldorf an. Aber das 
Zusammentreffen mit zahlreichen Fachgenossen des In- und Auslandes und die 
Pflichten, die ihm das Amt auferlegte, brachten ihm eine Ablenkung, und seine 
Freunde freuten sich, daB er den auf ihm lastenden Kummer zeitweilig zu ver
gessen schien. 

Inzwischen hatte sich aber ein Herzleiden eingestellt, das urn so bedrohlicher 
schien, als Franzius im Alter wie in der Jugend seine korperlichen Krafte und seine 
\Viderstandsfahigkeit stets uberschatzte. Anfang Februar entschlo13 er sich auf 
dringendes Anraten seines Arztes einen langeren UrIaub zu nehmen, den er in 
Beaulieu bei Nizza verIebte. Zahlreiche Aquarelle brachte er auch von dieser Reise 
heim, als er Ende Mai nach Bremen zuruckkehrte. Da waren aber seine Tage gezahlt, 
auf der Heimreise hatte er sich eine Erkaltung zugezogen, die er nicht mehr uber
winden sollte. Der 23. Juni 1903 war fur Bremen ein doppelter Trauertag, denn an 
demselben Tage, an dem Franzius fUr immer die Augen schloB, verlor Bremen auch 
seinen Burgermeister Groning, der in jahrelanger Tatigkeit als Vorsitzender der 
Finanzdeputation dem \Virken des hervorragenden Technikers voIles Verstandnis 
entgegengebracht hatte und von dessen ersprieJ31ichem Zusammenarbeiten mit 
Franzius das kleine Gemeinwesen noch vieles erhoffte. 

Durch seine Werke hat sich Franzius einen Ehrenplatz gesichert nicht nur in 
der Geschichte Bremens, das seiner Dankbarkeit dadurch Ausdruck gab, daB es 
am Ufer des Weserstroms, dem Franzius die besten Jahre seines Lebens gewidmet 
hatte, ein Denkmal errichtete, sondern in der Geschichte der technischen Wissen
schaften. Aile diejenigen, die das Gluck hatten, ihm naher zu treten und seine 
hohen Geistesgaben, die vielleicht von seiner Herzensgute uberragt wurden, kennen 
zu lernen, werden diesem hervorragenden Menschen und Ingenieur stets ein treues 
dankbares Andenken bewahren, das machtiger ist als ein Erzdenkmal. 



Die Miihle im Rechte der Volker. 
Von 

Professor Dr. Carl Koehne, Berlin. 

Einleitung. 

"Erfindungen waren es, die die Menschheit aus der Naturknechtschaft erhoben, 
Erfindungen sind es, die sie emporgebracht und sie in den Stand gesetzt haben, 
mehr und mehr uber die Erde zu herrschen." Sicher kommt in dem Umstande, 
daB gerade einer der hervorragendsten Kenner der Rechtsgeschichte aller Zeiten 
und Volker, daB Josef Kohler diesen Satz ausspricht, die Tatsache klar zum Aus
druck, daB in samtlichen Kulturkreisen die Fortschritte der Technik einen auBer
ordentlich weitgehenden EinfluB auf die Ordnung des Rechtslebens geubt haben. 
Solche Einwirkung ist von vornherein bei der Muhle sowohl auf Grund ihrer Stellung 
in der Geschichte der Technik wie nach ihrer Bedeutung fUr das Wirtschaftsleben 
zu erwarten. Als Handmuhle gehort sie zu den Werkzeugen, die schon in sehr 
fruher Zeit gebraucht wurden; sobald man aber die Kraft des Wassers und spater 
auch die des Windes fUr menschliche Zwecke zu benutzen verstand, kamen diese 
Erfindungen vor allem dem Muhlenwesen zu gut. Ebenso wurde, als das Zeitalter 
des Dampfes begonnen, der neue Motor sehr bald auch fUr das Mahlen des Getreides 
yerwertet. Die \Vichtigkeit der Muhle fUr die Befriedigung menschlicher Bedurfnisse 
aber bedarf keines besonderen N achweises. Bildet sie doch seit den ersten Anfangen 
der Kultur ein unentbehrliches Hilfsmittel der Speisebereitung, da nur durch sie 
der wichtigste Nahrungsstoff, das Getreide, in eine Form gebracht werden kann, 
in der er fUr den menschlichen Gebrauch benutzbar wird! 

Diesen U mstanden ist es auch zuzuschreiben, daB man sich schon £ruh die 
Frage nach Art und Zeit der Entstehung des Muhlenwesens und der in ihm gemachten 
Fortschritte vorlegte. Mit diesen Problemen haben sich in ihrer Art schon die My tho
logien der klassischen Volker und in mehr rationalistischen Denkformen vier Schrift
steller der romischen Kaiserzeit Plinius, Pausanias, Macrobius und Seneca beschaftigt. 
Sehr ausfUhrlich wird die Vergangenheit der Muhle auch in der ersten Monographie 
uber das Muhlenwesen und sein Recht erortert, die Joh. Hering, Syndikus des 
Bremer Domkapitels und Oldenburgischer Geheimer Rat, 1663 in Leiden veroffent
lichte. Freilich laBt j ene rech t umfangreiche und gelehrte Schriftin Anordnung des Stof
fes, Methode und Kritik so ziemlich alles zu wunschen ubrig. Doch stehen unter ihrem 
Einflusse zahlreiche Publikationen des 18. Jahrhunderts, in denen Theologen, Philo
logen und Juristen sich namentlich behufs Vervollkommnung des Verstandnisses der 
Bibel, der klassischen Literatur und der Rechtsquellen mit der Vergangenheit der 
Muhle beschaftigen. Immerhin gewahren eine schon 1728 veroffentlichte Schrift eines 
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Danziger Theologen HoheiseP), zwei Untersuchungen des Gottinger Philologen 
Ayrer2) uber die Anfange und uber die Fortschritte des Muhlenwesens und die 
einschHigigen Partien in dem umfassenden Werke des franzosischen Beamten de la 
Mare3 ) uber die Polizeiverwaltung noch heute brauchbare )\otizensammlungen und 
kritische Bemerkungen. De la Mare4) gab zugleich auch eine recht ubersichtliche 
Darstellung des zu seiner Zeit in Frankreich geltenden Muhlenrechts. Das damals 
in Deutschland herrschende wurde in noch heute zu verwertender Art namentlich 
1686 von Born5) und 1718 von Waldschmidt6) bearbeitet. Den Hohepunkt der 
Leistungen des 18. J ahrhunderts bilden dann wie uberhaupt in der Geschichte der 
Technik so auch in dem uns hier beschaftigenden Gegenstande die einschlagigen 
Untersuchungen des Begrunders der wissenschaftlichen Technologie, von dem auch 
der Name dieses Erkenntniszweiges herruhrt, diejenigen von Johann Beckmann; 
er hat sie groBtenteils in dem 1788 erschienenen zweiten Bande seiner trefflichen 
"Beitrage zur Geschichte der Erfindungen" veroffentlicht. 

In den folgenden Jahrzehnten, in denen das Muhlenwesen selbst durch die 
Anwendung der Dampfkraft, sein Rech t durch die Einfuhrung der Gewerbefreiheit 
von Grund aus gdindert wurde, hat man sich mit beider Geschichte im allgemeinen 
wenig beschaftigt, wenn auch Forscher in den verschiedensten Wissenszweigen sich 
nicht selten gezwungen sahen, auf einzelne Erscheinungen einzugehen, die jenen 
Gebieten angehoren. Eine den Anforderungen der modernen Wissenschaft ent
sprechende Darstellung der gesamten Geschichte der Muhle erschien erst am Aus
gange des 19. Jahrhunderts. Dies, von zwei EngHindern Bennett und Elton7) 
verfaBte, Werk, das in Deutschland leider fast gar nicht beachtet ist, behandelt 
eingehend auch die Rechtsverhaltnisse der einzelnen Muhlenarten zu den verschie
denen Zeiten. Bewundernswert ist der FleiB, den jene Autoren in der Heranziehung 
und Ausnutzung eines ungeheuren und ganz verschiedenartigen Quellenmaterials 
bewiesen haben, und auch ihr Scharfsinn, ihre kritische Methode und ihre Dar
stellungskunst verdienen auBerordentliche Anerkennung. Dennoch kann ihr \Verk 
nicht als abschlieBend betrachtet werden und zwar schon deshalb, weil die das 
spatere Mittelalter und die Neuzeit behandelnden Teile im wesentlichen nur GroB
britannien berucksichtigen. Daher ist z. B. jenen Forschern die Rolle verborgen 
geblieben, welche gewisse hauptsachlich im Muhlenwesen zum Ausdruck kommende 
Einrichtungen in der Rechtsordnung fast des gesamten romanisch-germanischen 
Kulturkreises zur Zeit des Feudalismus und noch lange daruber hinaus gespielt 
haben. Ebensowenig laBt sich jene interessante Erscheinung auch in den recht 
instruktiven Ausfuhrungen des J enenser J uris ten E d u a r d R 0 sen t hal uber "M uhlen-

1) De molis manualibus vet~rum resp. Joh. Gottl. Fischer, Gedani 1718. 
2) De molarum initiis u. de molarum progressibus Gotting. (1772). 
3) Traite de la Police, 2. ed. Bd. II (Paris 1723) S. 790 bis 793. Einiges bringt auch 

~Ialouin, Description des Arts du Meunier. Paris 1779, S. 7 bis 12, 55, 56. 
4) A. a. 0., S. 794 bis 8 I 3, auch mit historischen Notizen. 
5) Ins Deutsche iibersetzt in Joh. Matthias Beyer's Theatrum machinarum molarium, 

Leipzig u. Rudolstadt 1735, Tei12: Kern des Miihlenrechts; daselbst auch eine Anzahl von Miihlen
ordnungen, sowie miihlenrechtlichen Entscheidungen und Gutachten. Quellen des Miihlen
rechts des 16. bis 18. Jahrhunderts sind auch im Anhang der 1769 von Schreber publizierten 
Dbersetzung des oben, Note 3, zitierten Werkes von Malouin (in Schauplatz der Kiinste usw. 
Teil 8, Leipzig u. Konigsberg) veroffentlicht. 

6) Deutsches Miihlenrecht, Marburg 1718. 
7) History of corn-milling 4 t. London 1898 bis 1904. 
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recht"1) erkennen, da sie sich grundsatzlich auf De u tschla nd beschranken. Mit 
fiir unser Thema wichtigen Spezialuntersuchungen, die auf selbstandiger Quellen
forschung beruhen, haben sich auBerdem im gegenwartigen Jahrhundert namentlich 
meine Arbeit iiber "Das Recht der Miihle bis zum Ende der Karolingerzeit"2), die 
auch ein Kapitel iiber "Terminologie und Technologie der Miihlen im friiheren 
Mittelalter" enthalt, meine Untersuchungen iiber die "Entstehung der Zwangs- und 
Bannrechte3)", Seeligers "Forschungen zur Geschichte der Grundherrschaft im 
friiheren Mittelalter"4) und die Schrift von Dorider "Die Entwicklung des Miihlen
wesens in der ehemaligen Grafschaft Mark"5) beschaftigt6). Endlich sei hier 
noch auf die einschlagigen Arbeiten des Linguisten und Prahistorikers Otto Schra
de r 7), des klassischen Philologen B I ii m n e r 8), des Germanisten M. Hey n e 9) und 
der Ingenieure Th. Bec k10), Ma tschoB 11) und F eldha US 12) verwiesen, weil sie in 
vVerken umfassenderen Inhalts auch auBerordentlich schatzenswerte Beitrage zur 
Erkenn tnis einzelner Sei ten der technischen En twicklung der Miihle gege ben haben 13). 

Durch menschliche oder tierische Kraft bewegte Miihlen. 

Selbstverstandlich kann ich im folgenden nicht eine Darstellung der gesamten 
Vergangenheit des Miihlenwesens und aller seiner Beziehungen zur Rechtsordnung 
geben, sondern muB mich auf eine kurze Ubersicht der wichtigsten Erscheinungen 
beschranken. Ebenso zwingt mich die Riicksicht auf den mir zu Gebote stehenden 
Raum, nur "Die Miihle" im engeren Sinne des Wortes "im Rechte der Volker" zu 
behandeln, also die Werkzeuge und Maschinen zum Zerreiben von Getreidekornern 
behufs Mehlgewinnung sowie die demselben Zwecke gewidmeten gewerblichen An
lagen. Dagegen muB ich diejenigen Veranstaltungen beiseite lassen, die zum Zer
reiben, ZerstoBen und Zerkleinern anderer Gegenstande bestimmt sind, wie Reis-, 
Ol-, Gewiirz-, Brett- und Sagemiihlen. Ausdriicklich erwahnt sei aber, daB man 

1) Handworterb. d. Staatsw. (3), VI (1910), S. 799 bis 804. 
2) Breslau 1904. 
3) In d. Zt. d. Sav.-St. f. Rechtsgeschichte Germ. Abt. 25 (1904) u. 28 (1907). 
4) Histor. Vierteljahrsschr. 10 (1907), S. 337 bis 341. 
5) Witten-Ruhr 1911. 
6) Die nationalokonomischen Studien von Mohr (Entwicklung des Gro13betriebes in der 

::Vliillerei 1899), Kustermann (Miihlengewerbe in Bayern 1899), Fromm (Miihlengewerbe 
in Baden und der Pfalz 1907), Lu ther (Entwicklung des deutschen Miihlengewerbes im 19. Jahr
hundert 1909) u. Kauffmann (Das Miihlengewerbe in Wiirttemberg u. Hohenzollern 1912) 
enthalten namentlich fiir die Zeit nach Entstehung der Dampfmiihlen auch fiir die Rechts
ordnung der Miihlen beachtenswerte Mitteilungen. Wertvoll ist auch die 1912 erschienene 
Monographie von Keller, Die wirtschaftliche Entwicklung des schweizerischen Miihlengewerbes 
aus iiltester Zeit bis ca. 1830. 

7) Reallexikon d. indogerman. Altertumskunde 1901, S. 511 bis 513. 
8) Technologie und Terminologie der Gewerbe u. Kiinste bei Griechen und Romern (2) I 

(1912), S. Ibis 96. 
9) Deutsche Hausaltertiimer 1(1899), S. 44,45,98,99; II (1901), S. 257 bis 266. 

10) Nam. in Beitr. z. Gesch. des Maschinenbaues (2) 1900. 
11) Nam. Geschichte der Dampfmasch. (1901), S. 78 bis 80, u. Entwicklung der Dampfmasch. 

(1908) I, S. 13 bis 15,41,42. 
12) Nam. in Ruhmesbliitter der Technik, Leipzig 1910 (dariiber s. Koehne in Zt. des 

Verb. d. Dipl.-Ing. II, 1911, S. 548 bis 550); s. auch seinenAufsatz in Zt. Die Miihle48 (1911), 
Sp. 337 bis 339. 

13) Erwahnt muE auch der groEtenteils auf Studien des Ingenieurs Girard beruhende Auf
satz des Archaologen Li ndet, Les origines du moulin a grains in der Revue archeologique 35 
u. 36 (1899 u. 1900) werden. 
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friiher vielfach auch technische Anlagen als Miihlen bezeichnete, die durch dieselbe 
Naturkraft wie die zur Mehlbereitung bestimmten \Vassermiihlen oder wenigstens 
durch ein Raderwerk in Bewegung gesetzt wurden, das dem bei jener als typisch 
angesehenen Miihlenart iiblichen ahnlich war. So sprach man namentlich im 16. 
bis 18. Jahrhundert auch von Polier-, Schleif-, Pulver-, Bohr-, Papier-, Band-, 
Spinn- und Walkmiihlen. 

Indessen ist nicht nur die Getreidemiihle vielfach fUr Werkzeuge und Maschinen 
vorbildlich geworden, die anderen Zwecken dienten. Vielmehr sind auch um
gekehrt manche Arten der Hilfsmittel zur Mehlbereitung in Nachahmung und Uber
tragung dessen entstanden, was sich zunachst fUr andere technische Zwecke als 
praktisch bewahrt hatte. So muB es z. B. als hochst wahrscheinlich bezeichnet 
werden, daB man die Methode, pflanzliche Produkte zur Gewinnung darin enthaltener 
N ahrungsmittel durch zwei iibereinander gelegte Steine zu zerquetschen, urspriing
lich bei Kiissen und Eicheln anwandte 1) und erst dann auf Getreidekorner iiber
trug. Eine Vervollkommnung dieses technischen Verfahrens trat dadurch ein, daB 
man als unteren Stein einen ausgeh6hlten benutzte. Weit praktischer aber wurde 
fiir die Mehlbereitung dessen Ersetzung durch einen Trog, in welchem man das Korn 
mittelst eines zylinder- oder kolbenformigen Stampfers zerdriickte. 

Solche Getreidemorser wurden allerdings ebensowenig wie die einfachen Quetsch
steine im Altertum a1s Miih1en bezeichnet2) und sie fallen auch nicht unter die Defi
nition, die ich friiher gegeben habe, da in beiden Fallen kein eigentliches Zerreiben, 
sondern nur ein Zerquetschen oder ZerstoBen der Korner stattfinden konnte. Eine 
wahre Miihle, die auch bei den Griechen und R6mern mit diesem Namen bezeichnet 
wird, tritt uns aber in einem Werkzeug entgegen, das nur irrtiim1ich von der neueren 
Forschung i. d. R. von den primitiven Steinquetschern nicht geniigend getrennt wird. 
Wir konnen es a1s Schiebestein- oder nach dem Vorgange Bennetts und Eltons, 
die von "saddlecornstone" und "sadd1estone" sprechen, a1s Satte1steinmiih1e be
zeichnen. Bei ihr bildet ein mu1denartig vertiefter Stein die Grundlage, wahrend 
ein zweiter kleinerer Stein dazu dient, die Korner in der Vertiefung des ersten zu 
zerreiben. Da diese Steinkugel auf der ausgehoh1ten Steinplatte bei intensiverer 
Arbeit nicht nur geschoben, sondern geradezu gestoBen wurde, so sprechen die 
Romer spater, als ihnen noch andere Miihlarten bekannt geworden, auch von "mola 
trusatilis", was wir mit "StoBmiih1e" wiedergeben konnen. 

Diese drei altesten Werkzeuge zur Meh1bereitung, Quetschsteine, Morser und 
StoBmiihle sind in allen Erdtei1en haufig gebraucht worden und haben sich in un
kultivierten Landern bis zur Gegenwart erhalten. Wir finden sie schon in prahisto
rischen Grabern Europas, Asiens und Amerikas und zwar, soweit sich erkennen 
1aBt, nur in Frauengrabern. Letzteres ist kein Zufall, sondern darf als eng zusammen
hangend mit der altesten das Miihlenwesen betreffenden Norm der Rechtsordnung 
betrachtet werden. Denn schon in Zeiten, in denen von irgendwelchen Rechtsauf
zeichnungen noch nicht die Rede sein kann, schon auf der Stufe der Unkultur und 

1) In noch friiherer Zeit diente demselben Zwecke ein einziger Stein, der mitunter schon 
bearbeitet war (vgl. Bennett I, S. 4); soweit die Bearbeitung fehlte, handelte es sich urn ein 
Werkzeug, dessen Benutzung auch bei Affen beobachtet wurde. Vgl. Klaatsch u. E. Krause 
in Kramer, Weltall und Menschheit V (Berlin 1904), S. 17. 

2) Erstere heiBen "mortarium", letztere "saxa". Vgl. Bennett I, S. 129, auch Bliimner, 
S. 21 und namentlich iiber die Bezeichnung des Zerstampfens der Korner im Morser mit ;;n;{oow 
oder pinso (davon pistor) Schrader, S. 511 bis 513; beiden ist aber die von den beiden Engliindern 
mit Recht gemachte Unterscheidung der Quetschsteine und der Sattelsteinmiihle entgangen. 
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den ersten Stufen der Frlihkultur finden wir auf Brauch und Gewohnheitsrecht 
beruhende feste Arbeitsteilung der beiden Geschlechter. Sie weist liberall die ge
samte BrothersteHung, also auch die Mehlbereitung, den Frauen zu. So gab man, 
wenn auch nicht, wie neuere Forscher I ) meinen, in ehrfurchtsvollem Andenken an 
die hauslichen Tugenden, sondern in Besorgnis vor der Rache der Verstorbenen 
dieser die von ihr gebrauchten Gegenstande und so auch die Mlihlsteine ins Grab 
mit, ebenso wie man es bei den Mannern mit den Waffen tat. Der genannte, von 
den Archaologen festgestellte Brauch stimmt vollig mit dem liberein, was sich liber 
Beschaftigung des weiblichen Geschlechtes in den Urzeiten sowohl Berichten von 
Reisenden hoher stehender Volker wie frlih entstandenen Dichtungen entnehmen 
laJ3t. Auch nach ihnen war die Mehlbereitung in den verschiedensten primitiven 
Kulturkreisen Frauensache; bei wohlhabenden geschah sie durch Sklavinnen. Nur 
in soleh einfachen Haushaltungen wie der des Pachters bei Hesiod flihrte ein Mann 
und zwar der Hausherr jene Arbeit aus. Auch finden wir in Agyptcn neben sehr 
vielen Statuen von Sklavinnen, die mit Mlihlsteinen beschaftigt sind, auch einige 
von in gleicher 'Weise tatigen Knechten. In manchen Landern zwang man auch 
Kriegsgefangene und Verbrecher ohne Unterschied des Geschlechts zu der mlihe
vollen und entehrenden Arbeit des StoBens der Mlihle, wie es die Bibel von Simson, 
der von den Philistern, und spatere Legenden von Konig Zedekias berichten, der 
von den Babyloniern gefangen war2). Sonst war es selbstverstandlich strafbar, 
Freie gegen ihren Willen in soleher Art zu beschaftigen; in Athen wurde zur Zeit 
des Demosthenes ein Mlihlenbesitzer wegen dieses Delikts hingerichteP). 

Die fUr diese alteste Art des uns beschaftigenden Werkzeuges geeigneten Steine 
waren durchaus nicht liberall an Ort und Stelle zu beschaffen. So erklart es sich, 
daB den Juden in der Babylonischen Gefangenschaft unter anderem die Verpflich
tung zum Transport von Mlihlsteinen auferlegt war4). Der hohe Nutzungswert 
dieser Steine kommt auch in den altesten sozialpolitischen Rechtsvorschriften zum 
Ausdruck. Bekanntlich verbietet das Deuteronomium (XXIV, 6) "den oberen oder 
den unteren Mlihlstein" zum Pfande zu nehmen, und ebenso nennt ein lange vor den 
romischen Zwolftafeln zu Gortyn auf Kreta erlassenes Gesetz "den unteren und den 
oberen Mlihlstein" unter den Gegenstanden, die dem Eigentlimer nicht durch Pfan
dung entzogen werden dlirfen5). Nach beiden Rechtsquellen sollte diesem also stets 
der Besitz beider Teile des Wer~eugs bleiben, das fUr die HersteHung des wichtigsten 
Nahrungsmittels unentbehrlich war. 

Eine neue Form der Mlihle wurde, wie Varro und Plinius berichten, in der 
Stadt Voisinii (Boisena) in Etrurien erfunden. In Rom ist sie im zweiten J ahrhundert 
V. Chr. bezeugt und hat sich von dort liber das gesamte Gebiet verbreitet, das 
den r6mischen Waffen unterworfen wurde oder aus dem Romerreiche kulturelle 

1) Bennett und Elton, S. 28. 
2) Richter XVI, S. 2I und Jerem. 52,5, wo "Kerker" im Hebraischen mit "in domum 

pistrini" wiedergegeben ist (Hoheisel 3I, 32), was nach K!. in Riehms 'Viirterb. d. Biblischen 
Altertums II, I898, S. I82I, jene Legende (wiedergegeb. aus Handschr. de; Eusebius u. Hierony
mus in Mai, Scriptorum veterum nova collectio, Rom I825, I, 2, S. 6), veranlaBt hat. Vg!. auch 
Jesaia 47,2: "Man wird zu Babylon in seiner Erniedrigung sprechen: "Nimm die Miihle und 
mahle Meh!." 

3) Dinarchi Orationes ><aHl ,1'1f1-0o{)ivov I c. 23 (ed. BlaB, I888, S. 10). 
4) Jerem. Klag!. V, I3. 
5) Vg!. Baunack im Philologus 55 (I896), S. 480; Hitzig in Zt. f. vg!. Rsw. XIX 

(1906), S. 27. 
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Einwirkungen empfing. Daher fehlt sie bezeichnenderweise in Amerika und Austra
lien vollig und kann auch vor der Beriihrung mit den Romern weder bei den Griechen 
noch bei den Hebraern mit irgendwelcher Sicherheit nachgewiesen werden!). Das 
Charakteristische dieser Miihlenart besteht in der festen Verbindung der beiden 
~'1uhlsteine durch einen eisernen Zapfen, wodurch ein Drehen des oberen Steines, 
des Laufers, urn den unteren, den Bodenstein, moglich wird2). Be n nett und Elto n 
bezeichnen diese ;\luhle, die hochstwahrscheinlich zunachst zum Zerreiben der 
Oliven, erst etwas spater zu dem des Kornes verwandt wurde3), mit dem Worte 
"Quern", das sich im Altertum und Mittelalter fur sie in allen nordeuropaischen 
Sprachen findet, in ihnen aber auch fiir die einfachen Quetschsteine und die Sattel
steinmuhle gebraucht wurde. Darum scheint es mir rich tiger, nach dem Vorbilde 
des romischen Wortes "mola versatilis" von Drehmuhle zu sprechen. Auch die 
Drehmuhlen wurden zum Teil in der Hauswirtschaft benutzt und von Frauen be
dient; waren sie doch nicht selten so leicht in Tatigkeit zu setzen, daD sie von dem 
Mahlenden mit einer Hand bewegt werden konnten, wahrend er mit der anderen 
Getreide nachschuttete. Doch gab es auch Werke, welche die volle Kraft eines oder 
mehrerer Personen erforderten und im Gegensatz zu den einfacheren Handmuhlen 
"molae mechanariae" hieBen. AuBerdem lernte man schon fruh bei diesen Muhlen 
die menschliche Kraft durch tierische zu ersetzen, indem der Laufer durch Esel, 
Pferde oder Maulesel gedreht wurde, die, an eine in ihn eingelassene Deichsel ge
bunden, sich im Kreise bewegen muBten. 

1m Zusammenhange mit diesen Neuerungen im Muhlwesen, aber in erster Linie 
infolge eines Fortschritts in der Backerei, namlich der Obernahme der den Agyp
tern und Griechen schon lange bekannten Kunst der Verwendung des Sauerteigs4), 
wurde das Mahlen in Rom in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts 
auch zum Gegenstande gewerblicher Arbeit. Indessen gab es in der gesamten 
Antike so gut wie keine besonderen Mullereiunternehmungen. Vielmehr umfaBte 
der Betrieb der Backerei, fur die Homer kein besonderes 'Vort hat und die auch 
bei den Romern bis etwa 171 v. Chr. noch stets Sache der Hausfrau oder des Kochs 
gewesen war, in der Regel zugleich den Betrieb der Mullerei. Nur lieB der Unter
nehmer beides von besonderen Sklaven oder anderen Arbeitern ausfiihren. Denn 
auch Freie vermieteten sich, von der Not getrieben, zu solcher Tatigkeit, die urn so 
beschwerlicher war, als man dem in ihr Beschaftigten noch ein groBes kreisformiges 
Holz urn den Hals legte, urn ihm das Naschen des Mehles unmoglich zu machen. So 
kann es uns nicht wundern, daB Private die Versendung in die Miihle haufig als 
Disziplinarmittel gegen ungehorsame Sklaven anwandten; diese wurden bei der 
Arbeit auch noch mit Ketten beschwert. Zahlreiehe neuere das Muhlenwesen be
handelnde Sehriften5) beriehten, daB die ehristliehen Kaiser jene Muhlen, die als 

1) Vgl. Bennett, p. 135, Lindet, Revue archeol. 59, S. 424 bis 427. 
2) Vgl. Bliimner I, S. 27, 28, 40 bis 45; Schrader, S. 512. 
3) So Lindet, a. a. O. 60, S. 18. 
4) Auch bei ihnen hatte sie dieselbe Folge gehabt, da die Herstellung gesiiuerter Brote 

nur in groBeren Backofen geschehen konnte. Vgl. die instruktiven Ausfiihrungen von Benndorf 
in Eranos Vindobonensis (Wien 1893), S. 372 bis 375. 

5) Vgl. iiber diesen durch Beckmann II, 20, hervorgerufenen· Irrtum, den auch noch 
Bl ii m ner in der 2. Auf!. seiner Technol. (I, S. 34 u. 44, Note 3), sowie mit der Einschriinkung, 
daB nicht mehr Sklaven, sondern nur Verbrecher in den Miihlen beschiiftigt worden seien, Be n
nett und Elton, I, S. 200, U. II, S. 360 wiedergeben, Koehne, Recht, S. 7, Note 7. Die an
gebliche Stelle des A usoni us ("daB man zu seiner Zeit aufgehort habe, Miihlen von Menschen 
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"molendina sangUInIS bezeichnet seien, aus Humanitat abgeschafft hatten. In
dessen arbeitete noch im 4. J ahrhundert n. Chr. der groBte Teil der etwa 300 in Rom 
bezeugten Miihlen mit Menschen- oder Tierkraftl), und der Ausdruck "molendina 
sanguinis" entstammt dem Mittelalter, in dem fUr die franzosische Stadt Nemours 
von dem Bestehen zehn solcher Werke berichtet wird2). Gerade Constantin sowie 
Valentinian und Valens haben auch erst das System der offentlichen Strafen, das 
bis dahin nur Verschickung in die Bergwerke kannte, durch diejenige in die fiska
lischen Miihlen erweitert3), offenbar weil es an Sklaven infolge der veranderten 
politischen Verhaltnisse zu mangeln begann. 

GroBe und kleine Handmiihlen sowie Tiermiihlen der geschilderten Art gab es 
auch vielfach auf den romischen GutshOfen, wo sie von mannlichen und weiblichen 
Sklaven bedient wurden. Nach Ansicht eines Teils der romischen Juristen wurden 
diese Maschinen erst durch ihre Einmauerung zu wesentlichen Bestandteilen des 
Grundstucks, wahrend sie sonst nur als Zubehor zu betrachten seien4). In der Regel 
gingen aber die gesamten Muhlen bei dem Eigentumsubergang mit dem sonstigen 
Inventar an den Erwerber uber. Dies geht aus den in zahlreichen romische Rechts
anschauungen wiedergebenden Urkunden und Crkundenformularen fur Grundstucks
ubertragungen in den Germanenreichen hervor, die auf romischem Boden be
grundet waren5). 

So finden wir in der Volkerwanderungszeit neb en anderen .Muhlenarten auch 
noch von Sklavinnen bediente Handmuhlen so gar in den koniglichen Pfalzen6); die 
bei den Germanen uberlieferte Anschauung, daB das Drehen der Muhlen Weiber
sache sei, bewirkte, daB, wo ausnahmsweise mannliche Unfreie damit beschaftigt 
wurden, man diese Arbeit fUr sie als besonders schimpflich ansah7). Das Recht 
der Angelsachsen schutzte sogar die weibliche Ehre der Kom mahlenden Magd 
des Konigs mit geringerer BuBe als diejenige einer anderen Unfreien des Herrschers8). 

Hingegen tritt der wirtschaftliche Wert der Muhle bei jenem Volke in der Bestim
mung hervor, daB wer jemanden auf der Flucht bis zu dessen Muhle verfolgt, einer 
besonderen Strafe unterliegt9). 

Wie im romischen Kaiserreich mit Menschen- und Tierkraft betriebene Muhlen 
auch nach dem Aufkommen der Wassermuhlen durchaus die Regel bilden, so haben 
sich diese Werkzeuge und Maschinen das ganze Mittelalter und noch lange daruber 
hinaus erhalten; wenn auch technisch weniger leistungsfahig, waren sie doch billiger, 
treiben zu lassen"), auf die sich Beckmann u. Bennett berufen, existiert nicht; zur Ver
wechslung AniaB gegeben haben diirfte Ausonius Mosella, Vers 362, der von vVassermiihlen 
im Moselgebiet berichtet. Von Aufhebung der Sklaverei im Romischen Reiche, die Bennett 
u. Elton (II, S. 36) ihrer Auffassung zugrunde legen, kann auch keine Rede sein. Vgl. Griin
berg im Handb. d. Staatsw. (3) VII, 1911, S. 535, Overbeck, Studien zur Geschichte der 
alten Kirche (SchloB-Chemnitz 1875), S. 158 bis 230. 

1) Bennett I, S. 194. 
2) S. Ducange unter molendinum sanguinis. 
3) S. Cod. Theod. IX, 40c. 3, 5,6,9, und XIV, I7c. 6; vgl. Mommsen, Rom. Strafr. 

(Leipzig 1899), S. 952, u. Lecrivain in Daremberg et Saglio Dictionnaire des antiquo grecques 
IV, I (1904), S. 214. 

') S. Lex 21 U. 26 Dig. de instr. (33, 7) . 
. ~) S. die Zitate bei Koehne, Recht der Miihlen, S. 18, Note 5 und 6. 
6) Greg. Tur. Hist. Franc. IX, 38; vgl. auch VII, 25 u. die Stelle unten in Note 8. 
7) Greg. a. a. O. VII, 14. Dieselbe Anschauung finden wir bei den Beduinen. Vgl. Jacob, 

Studien zu arabischen Dichtern III (Berlin 1895), S. 88. 
8) Aethelberth II (Gesetze der Angels., herausg. von Liebermann 1903, S. 3). 
9) Henricus 80, IIb (a. a. O. S. 597). 

Eeitrage 1913_ 3 



34 Carl Koehne. 

konnten uberall hergestellt und zu allen Jahreszeiten betrieben werden. Besonders 
wichtig waren sie in allen Jahrhunderten fUr die Brotversorgung in Kriegszeiten1). 

Daher wird z. B. aus der Periode der Kreuzzuge berichtet, daB Konig Balduin von 
Jerusalem ITOI nach der Einnahme von Casarea zahlreiche gefangene :M:ohammedane
rinnen geschont habe, damit sie dauernd als Sklavinnen zum Drehen der Handmuhl
steine benutzt werden konnten2). Verbrecher beschaftigte man mit dem Drehen 
des Muhlrades sogar noch im 18. Jahrhundert im Zuchthause zu Frankfurt a. 1\1.3) 
In der englischen Strafrechtspflege aber fand die Muhle allgemeine Verwendung, 
als der Ingenieur Cubitt etwa 1818 die "Tretmuhle" erfunden hatte4). Er stellte 
namlich eine brauchbare Form von Muhlen her, bei denen der Apparat fUr die 
Kornzermalmung mit den FuBen in Bewegung gesetzt wird, ein Gedanke, der aber 
schon im 14., 15 . und 16. Jahrhundert in verschiedener Weise verwirklicht warS). 
Koch heute mussen die Strafgefangenen in den englischen Gefangnissen zugunsten 
der Staatskasse an Tretmuhlen arbeiten6). 

So sind :\fuhlen, die durch Menschenkraft in Bewegung gesetzt werden, 
zu den verschiedensten Zeiten und in den verschiedensten Kulturkreisen fUr den 
Strafvollzug benutzt worden. Ahnliche Dbereinstimmungen in sonst vollig von 
einander abweichenden Rechtsordnungen finden wir auch in den noch viel zahl
reicheren Vorschriften, die sich mit den Wasser- und Windmuhlen beschaftigen. 
\Vas zunachst 

Die \Vasser m uhle n 

betrifft, so sind diese zuerst im Anfange des letzten vorchristlichen Jahrhunderts 
fUr den Park des Konigs Mithridates von Pontus zu Kabira bezeugt und wurden 
wenig spater auch in Europa benutzt. Fur die Antike und das fruhere Mittelalter 
hat man eine sehr einfache griechische, eine viel kompliziertere romische und eine 
namentlich in :Mittel- und Kordeuropa verbreitete Form zu unterscheiden7). Dazu 
kamen noch die mitten in einem Flusse arbeitenden Schiffsmuhlen, welche 536 
yon Be1isar bei der Belagerung Roms durch die Ostgoten erfunden wurden. 

Die eigenartige Konstruktion der romischen Wassermuhlen, die von Vitruv 
beschrieben wird und wahrscheinlich auch von ihm herruhrt8), fand namentlich 
bei denjenigen Anwendung, die in Rom selbst auf dem Janiculus errichtet 
wurden. Am Ausgange des vierten J ahrhunderts zuerst bezeugt, spielen diese Wasser
muhlen eine zwar hinter derjenigen der Menschen- und Tiermuhlen zuruckstehende, 
aber doch nicht unbedeutende Rolle bei der Brotversorgung der Hauptstadt. Des
halb wurde von den Kaisern Honorius und Arcadius, sowie spater von Zeno bei 
schweren Strafen verboten9), diesen Muhlen durch gewerbliche Anlagen oder An-

1) Vgl. Bliimner I, S. 32, Note 7, Gengler, Stadtrechtsaltertiimer (1882), S. 226, Baltzer, 
Gesch. d. Danziger Kriegswesens im 14. u. 15. Jahrhundert (1893), S. 114, Note 4, Schilling, 
Handbuch des Miihlenrechts (1829), S. 4, Note 2 uSW. 

2) Fulcherii Carnotensis Histor. Hierosolymit. II,9 (in Recueil des Histoires des croi-
sades. Hist. occid. III, 1886, S. 389). 

3) Goetzius, De pistrinis veterum (Cygneae 1730), S. 251. 
') Bennett I, S. 226. 
5) Vgl. Chroniken der d. Stiidte StraBburg II (1891), S.694 a. 1392 u. Augsbg. I, S. 324 

a. 1422, Beck, Beitr., S. 131,210,405,520, Bennett I, S. 225, 226. 
6) Bennett I, S.230. 
7) S. bes. Bennett II, S. 9 bis II, 12 bis 16, 31 bis 36. 
8) Bennett II, S. 32. 
9) Cod. Theod. XIV, 15, 4, Cod. Justin. XI, 42, 10. 



Die Miihle im Rechte der Volker. 35 

pflanzungen das Wasser zu entziehen, das ihnen durch eine von Trajan gebaute 
Leitung aus dem Lago di Bracciano zugefiihrt wurde1). In derselben Weise nahm 
sich spater der groBe Ostgotenkonig Theoderich jener Miihlen an2). Auch die 
Gesetzbiicher der Westgoten und Franken enthalten besondere Bestimmungen zum 
Schutze der Miihlen und ihres Wasserbezuges3). Die Franken bestraften auch 
die Versperrung des \Veges zur Miihle und unbefugtes Benutzen fremder Miihlen4); 

in ihrem Volksrecht wird auBerdem des in der Miihle ausgefiihrten Getreidediebstahls 
ausdriicklich gedacht5). In ahnlicher Weise verlieh das Volksrecht der Bayem 
den Miihlen einen besonderen Frieden, indem es in ihnen veriibte Diebstahle gleich 
den im Herzogshofe, in Kirchen und Schmieden begangenen der allgemeinen Zu
ganglichkeit dieser Gebaude halber weit scharfer als sonstige bestrafte6). Irr
tiimlich haben aber viele Forscher7) aus diesen und anderen Quellenstellen ge
schlossen, daB im Merowinger- und Karolingerreiche die Gesamtheit oder wenig
stens ein Teil der 'Vassermiihlen von den Markgemeinden errichtct worden seien 
und diesen Genossenschaften gehort hatten. Vielmehr entwickelte sich ein Gemein
eigentum an Miihlen erst viel spater durch den Zerfall der GroBgrundherrschaften 
und das Aufkommen der Stadtverfassungen8). 

Sicher stand es im Frankenreiche jedermann frei, auf seinem Boden eine Wasser
miihle zu errichten. Nur durfte schon damals die neue Miihle nicht auf strom
abwarts gelegenen Grundstiicken Dberschwemmungen verursachen oder anderen 
Miihlen das erforderliche Wasser entziehen. So kennt schon das longobardische 
Volksrecht richterliche Erlaubnis zum Abbruch storender fremder Miihlen, das 
alemannische und angelsachsische Zerstorung derartiger Anlagen durch die Obrig
keit; beiden Longobarden finaen wir auch schon konigliche Genehmigung zur 
Errichtung von Wassermiihlen an offentlichen Fliissen9). 

Der einfachen Konstruktion der meisten alteren Wassermiihlen entspricht es, 
daB in ihnen jahrhundertelang der Miiller nicht alle Arbeit selbst oder mit seinen 
Knechten auszufiihren brauchte. Haufig stellte er seinen Kunden nur das Miihl
werk zur Verfiigung, indem diese entweder selbst ihr Kom mahlten oder es durch 
ihre Knechte oder Magde mahlen lieBen. Von den zahlreichen diese Tatsache 
bezeugenden Quellenstellen10) sei hier aus Deutschland nur auf das Rechtssprich
wort "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" hingewiesen. Besonders bemerkenswert 
ist aber eine Vorschrift des beriihmten Irischen Rechtsbuchs, des Senchus Mor, 

1) Vgl. Otto Richter, Topographie der Stadt Rom 1901, S. 281. 
2) Cassiodor Varia III, 31, Mon. Germ. Auct. ant. XII, 95. 
3) Koehne, S. 35, 36. 
4) Ebendort S. 26, 27, 35. 
6) Ebendort S. 27, 34. 
6) Ebendort S. 22 bis 25, 38. 
7) S. die ebenda in den Noten auf S. 2 gegebenen Zitate. 
8) V gl. auGer den in K 0 e h n e, S. 3, Note 8 angefiihrten Forschern den von mir daselbst S. 18 

bis 3 I gegebenen Nachweis (dazu Stu tz in Savigny-Zt. XXVI, S. 374, 375, Rist. Zt. 1905, 
S. 173, und von Kauffungen in Miihlh. Geschichtsbl. VI, 1905, s. 173), sowie Seeliger, 
S. 340, Note 2. Zu einem dem meinigen entsprechenden Ergebnisse ist auch neuerdings Keller, 
S. 9, Note 4 fiir die Schweiz gekommen. 

9) S. die Quellenstellen bei Koehne, S. 32, 33, sowie Leges Edwardi Conf. 12 § 8 (bei 
Liebermann, S. 639). 

10) S. Koehne, S. 20, 21 u. 28 Note 58, wo aber beziiglich der citierten Weistiimer die 
Bemerkung im Ristor. Jahrb. XXXVI (1905] S. 901 zu beachten ist. 
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das wenigstens zum Teil schon im 8. Jahrhundert entstanden1) ist. Diese Be
stimmung behandelt den Schadenersatz bei Unfallen, die sich in Muhlen ereignen, 
mit eingehender Kasuistik, indem sie drei eventuell haftpflichtige Personen, den 
Erbauer der Muhle, den Muller und den sein Korn Mahlenden unterscheidet2). 

Nach derselben Quelle muBte jeder Grundeigentumer bei Anlage neuer Muhlen 
die Fuhrung des Muhlgrabens uber sein Land gestatten. Er erhielt dafUr aber eine 
Geldentschadigung, deren ein fUr allemal festgesetzte Hohe nur bei anbaufahigem 
und unbenutzbarem Lande verschieden war, oder ein dauerndes Recht auf unent
geltliche Benutzung der Muhle an einem der Wochentage3). 

Die weitere Entwicklung der Rechtsordnung der Wassermuhlen ist aufs engste 
mit dem Hofrechte verknupft, das sich in den GroBgrundherrschaften ausbildete. 
Einen Beruf freier Muller, die nicht auch landwirtschaftlich tatig waren, gab es 
vor der Entstehung stadtischer. Kultur nicht. Allerdings errichteten einzelne freie 
Landwirte eine Wassermuhle4) und verschafften sich dadurch sowohl Gewinn 
wie - im Gegensatz zu der Geringschatzung der Arbeit an den Handmuhlen -
auch besonderes Ansehen. Insbesondere gewahren eine irische und unter bestimmten 
Voraussetzungen auch eine angelsachsische Rechtsvorschrift demjenigen, der eine 
Muhle auf eigenemBoden besitzt, die StellungeinesEdelmanns5). Wenigstens auf dem 
Festlande aber wurden die weitaus meisten Wassermuhlen von den MitgIiedern 
der weltlichen und geistlichen Aristokratie errichtet, da nur diese uber die zur 
Herstellung erforderlichen Kapitalien und Arbeitskrafte verfUgten. In der Regel 
nutzten sie dann jene Anlagen durch Vererbpachtung. Sie verliehen dieselben zu
gleich mit Ackerland an Halbfreie; diese konnten die Muhlen dann zum Erwerbe 
benutzen, muBten aber dafur ihre Instandhaltung, das Mahlen des herrschaftlichen 
Kornes sowie andere Natural- und mitunter auch Geldleistungen ubernehmen. 
Bereits 822 wurden auch in einer Ordnung, die Adalhard von Corbie fUr den 
gesamten Grundbesitz und ,!-lle Hintersassen seiner Abtei erlieB, die Rechte und 
Verpflichtungen der zu ihnen gehorigen Muller einheitlich geregelt. So soUte z. B. 
bei jeder Muhle mit sechs Radern gearbeitet werden; diejenigen Muller, die nicht 
so viele Rader haben woUten, sollten nur drei Rader einer Muhle, aber auch an 
Land nur die Halfte erhalten und dann gemeinsam mit dem Empfanger des anderen 
Teils die Abgaben leisten und fUr die Instandhaltung der Muhle sorgen6). 

Durch solche hofrechtlichen Satzungen konnten die Grundherren auch schon im 
Karolingerreiche, urn einer von ihnen errichteten Muhle dauernde Rentabilitat und so 
ihrem MUller Leistungsfahigkeit fUr seine Abgaben zu sichern, ihren Hintersassen, die 
in der Niihe der Muhle wohnten, verbieten, an anderen Stellen zu mahlen7). In 
derartigen Vorschriften haben wir aber nur Vorlaufer und Vorbilder, nicht die 

1) Vgl. liber diese Rechtsquelle Valroger, Les Celtes (Paris 1879), S. 495 bis 498, und K u no 
Meyer in Hinneberg, Kultur der Gegenwart I, II (1909), S.87. 

2) Ancient laws of Ireland III (Dublin 1873), S. 281. 
3) Ebendort IV, S. 213 bis 215. 
4) Seeliger, S. 340 mit Note 3. 
5) Ancient laws a. a. O. III, S. 391, und Liebermann I, S. 456c. 2, Spalte H, wo das Wort 

"kycenan", eig. "coquinam" mit Bennett, II, S. lI8 als Zusammenfassung von Backofen und 
Miihle anzusehen ist. 

6) Vgl. Koehne, S. 44 bis 46. 
7) Vgl. dazu a. a. O. S. 47 liber eine Quellenstelle, die ein Verbot dieser Art schon fiir 

die 'Wende des 8. und 9. Jahrh. berichtet, selbst aber 11/a Jahrhunderte spater ist. Ahnliches 
liegt bei einem Falle vor, den Bennett, II, S. 123 aus England berichtet. 



Die Miihle im Rechte der Volker. 37 

eigentliche Entstehungsursache der Zwangs- und Bannrech te zu sehen, eines die 
Rechtsordnung des Miihlenwesens viele Jahrhunderte beherrschenden, wenn auch 
nicht auf dieses beschrankten Instituts. 

Unter gewerblichen Zwangs- und Bannrechten versteht man das Recht der 
Inhaber bestimmter Miihlen, Backofen und Brauereien auf AusschluB der Be
nutzung von Konkurrenzanlagen durch die Einwohner einer bestimmten Gegend. 
Diese Rechte umfaBten die "Banngerechtigkeit i. e. S.", wodurch in dem be
treffenden Bezirke der Betrieb der betreffenden Gewerbe durch andere Per
sonen als den Berechtigten verboten war, und die "Zwangsgerechtigkeit", die 
die Bewohner des Bezirks verpflichtete, sich zur Befriedigung bestimmter wirt
schaftlicher Bediirfnisse an keine andere Stelle als die Anlage des Berechtigten 
zu wenden. 

Entstanden sind die Zwangs- und Bannrechte im Herzogtum Lothringen, 
das bekann tlich nach dem Vertrage von Verdun das heu tige Belgien und Holland, 
den groBten Teil der Rheinlan?e, das heutige Lothringen, Burgund und die Pro
vence unter dem Zepter eines Karolingers zusammenfaBte und spater - wenn 
auch meist in Unterordnung unter die benachbarten deutschen und franzosischen 
Herrscher - eine gewisse Selbstandigkeit besaB. In diesem Gebiete wurden im 
Ausgange des 9. Jahrhunderts zum Schutze gegen die Einfalle der Normannen 
und Sarazenen zahlreiche militarische MaBregeln getroffen, die namentlich im 
Bau von Burgen und in einer Einrichtung bestanden, durch die man mit jeder neu 
erbauten Burg den sie umgebenden Bezirk in dauernde Verbindung brachte. Seine 
Bewohner erhielten fUr Kriegsfalle die Befugnis, sich in die Burg zu fliichten, wurden 
aber den Befehlen des Kommandanten (Burggrafen oder Vice comes) unterstellt 
und dauernd zu Wach- und Baufronden herangezogen. Vielfach errichtete man 
zugleich in der Burg oder deren Umgebung die fUr die Zubereitung der Nahrung 
der Besatzung unentbehrlichen Anlagen und sicherte deren Rentabilitat durch 
Zwangs- und Bannrechte. Sie bezogen sich dann auf die Burg selbst, die haufig 
in deren Nahe liegende Kaufmannsansiedlung und den der Burg zugewiesenen 
Landbezirk1). 

Das neue Institut verbreitete sich im 10. und II. J ahrhundert sowohl nach 
Deutschland wie nach Frankreich; dort verschmolz es aufs engste mit dem Lehns
wesen, indem es grundsatzlich nur solchen Aftervasallen des Konigs zuerkannt 
wurde, die eine Burg, einen Teil einer Burg oder eine Vogtei besaBen2). Mit dem 
Lehnswesen kamen die Zwangs- und Bannrechte auch nach England3) und vor
iibergehend nach Sizilien4). Ja die Franzosen, welche in Kanada im 17. und 
18. Jahrhundert eine auf den Grundsatzen des Feudalismus beruhende Militar
kolonie schufen, haben ihr "droit de banalite", namlich die Verpflichtung der 
Landleute, ihr Korn nur auf der Miihle ihres "Seigneurs" mahlen zu lassen, auch 
dorthin iibertragen5). 

Wenigstens grundsa tzlich zu scheiden von dem M iihlen ban n, der sich auf 
samtliche Wassermiihlen, auch solche an Teichen und Bachen bezog, ist das Miihlen
regal, das aus dem Wasserregale des Konigs iiber die schiffbaren Fliisse abgeleitet 

1) Vgl. Koehne in Sav.-Zt. 25 (1904), S. 184 bis 187. 
2) A. a. O. S. 185. 
3) Vgl. Rogers History of agriculture and prices in England I (Oxford 1866), S. 33. 
4) Koehne in Sav.-Zt. 28, S. 65,66. 
5) Munro in Schmollers ]ahrb. f. Gesetzgeb. 26 (1902), S. 1I21, 1129. 
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wurde1). Zunachst fUr Italien durch das beriihmte Gesetz Friedrichs 1. auf dem 
Ronkalischen Reichstage von IIS8 festgestel1t2), dann aber auch in Deutschland 
geltend gemacht, bestand dies Miihlenregal urspriinglich nur in der Befugnis des 
Konigs oder dessen, dem er es iiberlassen hatte, die Errichtung von Miihlen an 
Gewassern der bezeichneten Art von seiner Erlaubnis abhangig zu machen. Dem 
entsprach die Verpflichtung, dafiir zu sorgen, daB die Schiffahrt durch die Anlage 
keinen Schaden erleide. Spater haben freilich Miihlenbann und ~liihlenregal sich 
gegenseitig beeinfluBt, und aus letzterem wurden die verschiedensten landesherr
lichen Rechte iiber Miihlen aller Art abgeleitet. 

AuBerdem entwickelten sich in Deutschland aus dem Gebotsrechte des Grund
herren gegeniiber seinen Hintersassen, aus dem Eigentum am Boden und an den 
Gewassern, aus der Vogtei, aus der herkommlichen Benutzung von Miihlen durch 
die Bewohner bestimmter Gegenden und aus vertragsweiser Dbernahme bestimmter 
Verpflichtungen auch offentlich-rechtliche Anspriiche der Grundherren und anderer 
Personen im ~liihlenwesen, die sich bis zu vollen Zwangs- und Bannrechten 
auswachsen konnten3). Die grundherrlichen Zwangs- und Bannrechte treten uns 
in groBer Zahl in den ,,\Yeistiimern" entgegen, namlich Auskiinften, die ver
eidete Mitglieder der horigen Bauernschaften den Vertretern der Grundherrschaft 
jahrlich iiber das geltende Gewohnheitsrecht zu geben pflegten. Nach diesen Rechts
quell en , die in ihrer iiberlieferten Form meist dem 14. und IS. J ahrhundert, in 
ihrem Inhalt aber zum Teil schon dem 12. und 13. angeh6ren, herrschte damals 
in den linksrheinischen Gebieten iiberwiegend Miihlenzwang; seltener ist er in 
lVIitteldeutschland, in Osterreich und der Schweiz findet er sich nur vereinzelt4). 

\Yo er bestand, erkannten die Landleute nicht nur die Verpflichtung an, ihr 
Getreide an keiner anderen Stelle als von der Bannmiihle mahlen zu lassen, sondern 
oft auch die, bei dem Bau oder der Instandhaltung der Miihle oder deren Reinigung 
Hilfe zu leisten. Dagegen muBte der ::\fiiller fiir die in solcher vVeise Verpflichteten 
gut, rasch und billig, mit Bevorzugung gegeniiber Fremden und in bestimmter, 
gerechten Grundsatzen entsprechender Reihenfolge mahlen; auch hatte er die 
Miihle stets gangbar und in Ordnung zu halten5). 

Infolge der groBen Verbesserung der wirtschaftlichen und der Rechtslage der 
deutschen Bauernschaften, die im 12. bis 14. Jahrhundert eintrat6), mochte es ihnen 
nicht selten gelingen, gegen eine Abgabe an ihren Grundherren das Eigentum 
an ihrer Bannmiihle zu erwerben7). Aber auch wo dies nicht der Fall war, wurde 
die Miihle vielfach als GemeindeanstaIt, der Miiller als Gemeindebeamter betrachtet8). 

1) Sav.-Zt. 25, S. ISO, lSI. 
2) Ebendort S. 177 bis 179. 
3) Vgl. Lamprecht, I, S. 5S4, 999, 1000, Kummer, Das mittelalterliche Banngewerbe 

nach den Weistumsuberlieferungen (Borna-Leipzig 1907), S. 17, IS, Peterka, Das'Vasserrecht 
derWeistumer (Prag 1905), S. 32,33, Beyer, Mittelrhein. Urkundenb. II (1865), Nr. 7 bis 9 usw. 

4) V gl. die Statistik bei Kummer, S. 15 u. 16. 
6) Vgl. fur alles dies K u m mer, S. 17 bis 43, Peter ka, S. 3I bis 37, Keller, S. 28 bis 34, und 

uber ahnliche Verhaltnisse in England Rogers, Six centuries of work and wages (London 1891), 
S.65· 

6) Vgl. von Inama - Sternegg, Deutsche 'Virtschaftsgeschichte III, I (1899), S. 53, 54, 
Lamprecht im Handwiirterbuch d. Staatswissensch. (3) II, S. 538, 539. 

7) Vgl. das von La m prech t, D. W. L. I, 1002, Note 3 aus dem Nahetal gegebene Beispiel; 
sonstige Zeugnisse fur im Eigentum landlicher Gemeinden stehende Muhlen und ahnliche An
stalten ebendort II, S. 642, Note 6, und bei von Ma urer, Gesch. d. Dorfverfassung I (I865), S. 291. 

8) Vgl. Kummer, S. 14, 17, Peterka, S. 34, 35. 
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So ubten dann die Vorstande der Markgenossenschaft die Muhlenpolizei an Stelle 
von oder gemeinschaftlich mit Vertretern der Grundherrschaft aus. Insbesondere 
wurden von ihnen der Bau der Muhle, ihre Einrichtungen und die MaBe und Ge
wichte des Mullers regelmaBig wiederkehrenden Prufungen unterworfen1). AuBer
dem enthalten die Weistumer namentlich auch oft Bestimmungen uber zeitweilige 
Einstellung des Muhlenbetriebes im Interesse der vVasserung der \Viesen der Ge
meindegenossen 2). 

Noch viel weitergehende Befugnisse als die Landgemeinden verschafften 
sich die Stadte in bezug auf die Regelung des Muhlenwesens, als sie im 13. J ahr
hundert fast unbeschrankte Autonomie und Selbstverwaltung edangt hatten. Wah
rend die Bestimmungen der \Veistumer nach den Ergebnissen der Spezialforschung 
nur Wassermuhlen betreffen3), finden wir in den Stadten auch zahlreiche \Vind
muhlen4). vVenden wir uns nun dieser Muhlenart zu! 

vVindmuhlen und allgemeines bis zur Einfuhrung der Dampfmuhlen. 

Die \Vindmuhlen sind nicht, wie man noch vielfach auch in neuerdings ver
offentlichten Schriften lesen kann, in Frankreich, Deutschland oder Holland ent
standen. Vielmehr sind sie im Orient schon vor dem ersten Kreuzzug - und zwar 
zunachst in Persien fUr die erste Halfte des 7. Jahrhunderts5) - dann aber auch sonst 
haufig bezeugt6), im Abendland hingegen erst am Ende des 12. J ahrhunderts. Denn 
alle Urkunden, aus denen man auf fruheres Vorkommen dieser Muhlenart in West
oder Mitteleuropa geschlossen hat, mussen auch aus anderen Grunden als Falschungen 
betrachtet werden7). 

Die ersten stichhaltigen Nachrichten uber die Verwendung der Windmuhlen in 
unserem Erdteil stammen aus der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts8); damals 
in Frankreich, England und den Niederlanden offenbar noch eine neue Erscheinung 
sind sie in jenen Landern im 14. Jahrhundert zweifellos schon allgemein bekannt. 
Das geht sowohl daraus hervor, daB man damals recht anachronistisch in Bildern 

1) Kummer, S. 37 bis 42, Peterka, S. 37. 
2) Kummer, S.42, 43, Peterka, S. 4S, 46, Schulte, Das Gewerberecht der Miihlen 

nach den deutschen \Veistiimern (Heidelberg 1909), S. 28, 29. 
3) Kummer, S. 12, Schulte, S. 3. 
4) Gengler, S. 22S, 226. 
5) Ma<;oudi, Les prairies d'or. Text et trad. par Barbier de Meynard, IV (Paris 186S), 

S. 226,227; vgl. auch ebendort II, S. 80 u. 134. 
6) S. \Viedeman n, Zur Mechanik und Technik bei den Arabern, in Sitzgs.-Ber. der physik.

med. Sozietiit in Erlangen 38 (1906), S. 44 bis 49. 
7) S. Koehne, Recht, S. 17, Note 48 bis 50. (Doch ist auch die daselbst aus Frankreich 

angefiihrte Urkunde von IIOS von Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en 
Normandie au moyen age, Paris 1903, S. S14, als Machwerk spiiterer Fiilscher gekennzeichnet) 
und Bennett, II, S. 218 bis 234, dem aber die von \Viedemann nachgewiesenen Quellenstellen 
aus dem Orient unbekannt waren. 

8) Decretalen Gregors IX. an einen Archidiakon zu Dole und an die Getreuen in Vienne 
(Frankreich) iiber die Frage der Zehntzahlung zwischen II91 u. II98 (Jaff e - Loewenfeld, 
Regesten der Piipste, 1888, Nr. 17620 u. 10717); Streit umAnlegung einerWindmiihle in England 
1191 (Be n net t, II, S. 234 bis 236); \Vindmiihlen betreffende Entscheidungen in der Normandie 
1210 u. 1216 (\Varnkonig, Franz. Staats- u. Rechtsgesch. II, 1845, Anh. S. 80); \Vindmiihlen 
in Ypern (Koehne, Recht, S. 17, Note 48). Dagegen beruht die Angabe iiber Bestehen so1cher 
Anlagen in Northamptonshire 1143 bei Beckmann, T, S. 3S, nach Bennetts Ausfiihrungen, 
II, S. 230, auf Irrtum. 
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zu Erzahlungen des Alten und Neuen Testaments Windmuhlen anbrachte1), wie 
auch aus der Tatsache, daB solche sehr haufig in den Rechtsquellen neben den Wasser
miihlen genannt werden2). 

1m Gebiete des heutigen Deutschen Reiches haben sich die Windmiihlen nur 
langsam verbreitet; namentlich in solchen Gegenden finden wir sie spat und selten, 
in denen man iiber ausreichende Wasserkraft verfiigte3). Indessen hatten die Stadte 
ein lebhaftes Interesse, fUr Belagerungszeiten Windmiihlen zu besitzen, da in solchen 
die Benutzbarkeit der Wassermiihlen, sowohl wo diese Anlagen auBerhalb der Mauern 
lagen, als auch da gefahrdet waren, wo fUr sie das Wasser von auswarts hergeleitet 
wurde. Daher lieB z. B. Speyer I393 eine Windmiihle bauen und I394 einen des 
Mahlens auf ihr kundigen Mann aus den Niederlanden kommen4). Noch am Aus
gang des IS. Jahrhunderts empfahl ein militarisches Gutachten den Wormsern 
Herstellung von Windmiihlen, die nach den Angaben von Leuten leicht sei, welche 
sich in den Niederlanden aufgehalten hattenS). Teils mit diesen militarischen Ver
haltnissen, teils mit dem Umstande, daB innerhalb der Stadte der Luftzug meist 
durch Bauten eingeschrankt war, hangt es zusammen, daB wir Windmiihlen viel
fach auf den Wallen der Stadte finden6); ebenso stellte man sie im spateren Mittel
alter bei verschiedenen Burgen auf die Mauern7). 

Auf die sonstige Technik der Windmiihlen und die Fortschritte, die auf diesem 
Gebiete im Laufe der Zeit gemacht wurden, kann ich hier nicht eingehen. Nur sei 
erwahnt, daB die Einfachheit der urspriinglichen Windmiihlen auch in einem Urteil 
des Gerichtshofes der Insel Oleron bei La Rochelle zum Ausdruck kommt, der bei 
den Juristen seiner hohen Bedeutung fUr die seerechtliche Entwicklung halber 
besonderes Ansehen genieBt. In jener Entscheidung wird zwar gleich der Wasser
miihle auch die Windmiihle fUr stets zu den Immobilien gehorig erkHirt, aber er
wahnt, daB manche deshalb das Gegenteil behaupten, weil ein Teil jener Maschinen 
so beschaffen sei, daB ein einzelner Mann die Windmiihle auf einen anderen Platz 
zu tragen vermag, ohne ihr Schaden zuzufUgenB). Wichtiger ist noch, daB man 
auch Errichtung von \Vindmiihlen als durch bestehende Zwangs- und Bannrechte 
untersagt betrachtete. Vielfach war auch ihre Herstellung und die Benutzung 
fremder derartiger Anlagen den Horigen nur mit Genehmigung der Grundherren 
gestattet, ein Rechtssatz, der in dem Sprichwort: "Der Wind gehort der Herrschaft" 
zum Ausdruck kam9). 

Mitunter lieBen sich die Stadte die Zwangs- und Bannrechte ausdriicklich von 
deren friiheren Inhabern iibertragen, und die Biirgerschaft wurde dann nach den 

1) Bennett, II, S. 226,238. 
2) S. die bei Warn konig, II, S.409, und Schaffner, Gesch. der Rechtsverf. Frank

reichs II (1850), S. 340, 341, zitierten Stellen. 
3) So im Mosellande erst im 17. Jahrh. (Lamprecht, D. W. L. I, s. 585), vgl. auch Mone 

in Zt. f. Gesch. d. Oberrh. XVI, S. 384 iiber den Oberrhein, Lothar Weber, PreuBen vor 500 
Jahren (Danzig 1878), S. 227 iiber das Ordensland. 

') Chr. Lehmann, Chronicon der freien Reichsstadt Speyer (Frankfurt 1711), 
S. 677, 678. 

5) Quellen zur Gesch. der Stadt Worms III (1893), S. 361. 
6) Beispiele bei Bennett, II, S. 232 Note. 
7) Z. B. in der Templerburg in Antiochia (Bennett, II, S. 231), in Hohenfels in Nassau 

(Piper, Burgenkunde 19II, S. 196), auf dem Hohentwiel (Feldhaus, Ruhmesblatter, S. 213, 
Abb. 89), in der Hohkonigsburg usw. 

8) Travers Twiss, Monumenta iuridica II (London 1873), S. 386 bis 388. 
9) Graf u. Dietherr, Rechtsspriichw. (1874), S. 134. 
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Kirchspielen oder in besonderer Ein teil ung den bann berech tigten M iihlen zugewiesen1). 

Freilich war dies nur Ausnahme2), und von den Zwangs- und Bannrechten sind 
Vorschriften, die nur die Benutzung fremderMiihlen im Interesse zur Biirger
schaft gehoriger Miihlenbesitzer und die Mehleinfuhr beschranken, vollig zu son
dern3). Dberall aber suchten die Stadte, auch wo die genannten Verleihungen nicht 
stattgefunden hatten, wie iiberhaupt die Versorgung mit Nahrungsmitteln, so auch 
das gesamte Miihlenwesen der eigenen Gesetzgebung und Aufsicht zu unterwerfen. 
Insbesondere bemiihte man sich, auch beides, nicht ohne daB es dabei vielfach zu 
Streitigkeiten kam4) , auf die im Stadtgebiete befindlichen Miihlen geistlicher An
stalten, des Stadtherren und des benachbarten hohen Adels auszudehnen. AuBer
dem gab es in den mittelalterlichen Stadten noch Miihlen, die der Stadtgemeinde 
selbst, einzelnen Ziinften - z. B. besaB die Gewandschneidergilde zu Salzwedel 
eine \Vassermiihle - oder einzelnen Biirgern gehorten; diese waren entweder selbst 
als Miiller in ihnen tatig oder lieBen sie durch Sachverstandige betreiben5). Viel
fach bestand auch Miteigentum verschiedener Personen, darunter auch juristischer, 
an derselben Miihle; mitunter war dies Verhaltnis dann so geregelt, daB die Anteile 
an der Miihle ganz wie heute diejenigen an dem Vermogen einer Aktiengesellschaft 
vererbt und verauBert werden konnten6). Doch finden sich auch Verbote zu weit
gehender Teilung des Eigentums an der Miihle, offenbar urn den Betrieb zu 
sichern7). 

Von den Gesellschaften, die auf gemeinsamen Eigentum an einer oder mehrerer 
Miihlen beruhten, sind die Innungen der Miiller zu unterscheiden, die iibrigens 
spater als die iibrigen Ziinfte auftreten und in vielen Stadten fehlenB). Haufig 
waren sie mit der Backerinnung vereinigt9). Neben diesen Verbanden der selb
standigen Gewerbetreibenden im Miihlenwesen gab es auch solche der Miillerknechte. 
Wenn wir sie an man chen Orten friiher als die Miillerinnungen finden, so erklart sich 
dies durch die Tatsache, daB daselbst die Miihleneigentiimer ihre Anlagen durch 
Gesellen, die in alterer Zeit allgemein als Knechte bezeichnet wurden, nicht durch 
Meister betreiben lieBenIO). An manchen Orten kam die urspriingliche Zusammen
gehorigkeit von Mehl- und Brotbereitung noch im Ausgang des Mittelalters und 
spater darin zum Ausdruck, daB die Miiller- und Backergesellen eine einzige Ge-

1) Vgl. Gengler, Stadtrechts-Altertiimer (1882), S. 241,242. 
2) Z. B. verbot in Koln der Rat 1434 den Miillern ausdriicklich, zu fordern, daB jeder 

Backer nur auf einer von den Miillern bestimmten Miihle mahlen solle (von Loesch, Kolner 
Zunfturkunden II, 19°7, s. 9). 

3) Vgl. Joh. Ulrich Cramer in Wetzlarische Nebenstunden X (Ulm 1758), S. 56 bis 73. 
4) Vgl. z. B. Boos, Gesch. der rhein. Stadtekultur III (1899), S. 81, Lehmann, a. a. 0 

S.485· 
5) Vgl. Gengler, S. 232 bis 238, Rademacher, Geschichte der Miihlen zu Merseburg 

(Leipzig 1911), S. I, 5, 10, 13,21 usw. 
6) Vgl. die von Troplong, Du contrat de societe 1(1843), S. XXVIII, XXIX angefiihrten 

Beispiele, Gierke in Kohlers Enzykl. der Rechtsw. 1(19°4), S. 944, u. speziell iiber die Kolner 
MiihlenerbenLau, Koln (1898), S. 223, 224. 

7) Vgl. Oberrhein. Stadtrechte II, I, Villingen (1905), S. 47 § 45, Stieda u. Mettig, Schra
gen der Gilden der Stadt Riga (1896), S. 8, 9 iiber Riga u. Reval usw. 

8) Wahrscheinlich bildet die alteste Erwahnung einer "societas molendinariorum" die
jenige zu Worms 1281 (Urkb. d. St. W. I, S. 198 Zeile 4). 

9) Z. B. in Villingen (Oberrh. Stadtrecht II, I, S. X Note), Weinheim (Zinkgraf, Die 
Backer- u. Miillerzunft zu W., Niirnberg 191 I, S. 20) u. nach Schanz, Gesch. d. deu.tschen 
Gesellenverbande (1877), S. 53, urspriinglich in Basel. 

10) Schanz, S. 51. 
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nossenschaft bildeten, die gemeinsam ihre Interessen wahrnahm1). Das Recht 
dieser Verbande beruhte auf Autonomie. Sie standen aber unter Aufsicht des Rates. 
Dieser erkannte das von ihnen in Anspruch genommene Recht, jeden Berufsgenossen 
zur Mitgliedschaft zu zwingen, und ebenso ihre Standesgerichtsbarkeit an. Er 
sicherte aber den Mitgliedern der Gesellenverbande die Berufung an das Zunft-, 
denjenigen der Miillerinnungen diejenige an das allgemeine Gericht und verbot 
den ZusammenschluB der Verbande der Miillergesellen verschiedener Stadte2). 

Wie hierin das Streben der mittelalterlichen Stadtgemeinden, samtliche Ein
wohner von freiwilliger oder iiberlieferter Abhangigkeit von fremden Organisationen 
zu befreien, zumAudruck kommt, so tritt ihreMittelstandspolitik in derRege
lung des Gewerberechts der selbstandigen Miiller hervor. Dberall such ten die 
stadtischen Ratskollegien, urn ein moglichst gleichmaJ3iges Einkommen der Hand
werker zu erzielen, die einzelnen Handwerkszweige von einander und vom Handels
betriebe durch Vorschriften iiber berufliche Arbeitsteilung und durch Verbot des 
Verkaufes von nicht selbst gefertigten Waren zu scheiden3). So untersagte man 
denn auch z. B. I498 in Freiburg den Miillern den Besitz von Backofen, das Halten 
von Gefliigel, das wir in alterer Zeit haufig mit dem Miillereibetriebe verbunden 
finden, und vor allem jeden Verkauf von Korn und Mehl. Man wollte jenes Gewerbe 
vollstandig auf die Lohnmiillerei beschranken und dadurch auch jede Unterschla
gung von Getreide der Mahlgaste verhiiten4). AuJ3erdem wurde oft wie in den "reis
tiimern nicht nur die Wasserbenutzung z. B. durch Bestimmungen iiber Legung 
und Priifung des Aichpfahls geregelt5), sondern auch die technische Einrichtung 
des Miihlwerks durch stadtrechtliche Vorschriften in Einzelheiten bestimmt. Kur 
traten im Stadtrecht an Stelle der poetischen, aber unbeholfenen MaJ3bestimmungen 
der Weistiimer praktische und rationellere. Z. B. befiehlt ein Weistum fUr die Graf
schaft Heiligenberg von I322, daJ3 die "Zargen", namlich die vVande des Kastens, 
in dem sich die eiserne Spindel befand, urn die sich die Miihlsteine drehten, von 
ihnen "so weit wie das Vorderglied am Daumen eines maJ3igen Mannes" entfernt 
sein sollten6). Dagegen benutzte man I404 in Wimpfen7) und I4S2 in StraJ3burg8) 

zur Bestimmung jener Entfernung schon eiserne MaJ3e. 
In dieser Weise war der bei weite:m groJ3te Teil des Miihlenrechts im deutschen 

Mittelalter durch die Gesetzgebung der einzelnen Land- und Stadtgemeinden ge
regelt. Interessant ist aber, daJ3 gerade das Miihlenwesen zu den wenigen wirtschaft
lichen Angelegenheiten gehort, wofiir die Reichsgewalt schon im I3. Jahrhundert 
Vorschriften erlieJ3. In den Jahren I244, I2S6 und I28I wurde namlich in Land
friedensordnungen, die das Reich fiir Bayern erlieJ3, bestimmt, daJ3 jeder Miiller 
nur den dreiJ3igsten Teil des von ihm hergestellten Mehles als Mahllohn fordern 
diirfe9). Dieser Arbeitsentgelt in der Lohnmiillerei, der "Molter", wurde auch in 

1) Vgl. Schanz, S. 53, Satzungen der Backer- u. Mlillerknechtbruderschaft zu Offenburg 
von 1406 u. I47I (Alemannia VII, 19°7, S. 96 bis I02). 

2) Vgl. Gothein, Wirtschaftsg. d. Schwarzwaldes I (1892), S. 494, Schanz, S. 54. 
3) Vgl. Adler, Epochen der deutschen Handwerkerpolitik (1903), S. 2 bis II, Neuburg, 

Zunftgerichtsbarkeit und Zunftverfassung (1880), S. 95, 121 bis 127 usw. 
4) Dber ahnliche Vorschriften in Basel 1472: Bruder, Die Lebensmittelpolitik der Stadt 

Basel im Mittelalter (Achern 1909), S. 44. 
5) Gothein, S. 242, auch S. 246 liber die Reinigung des Mlihlbachs. 
6) Flirstenbergisches Urkundenb. V (1885), S. 356, 357. 
7) Oberrhein. Stadtrechte I, Heft 2, S. 91 Art. 64. 
8) Brucker, StraBburger Zunft- u. Polizeiverordnungen (1899), S. 374. 
g) Mon. Germ. Constit. Imp. et Reg. II, S. 578 c 79, 600 c 55, III, S. 274 c 64. 
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zahlreichen partikularen Quellen - und zwar zum Teil in derselben Hohe, zum Teil 
geringer oder auch bedeutend reichlicher - ein fiir allemal durch obrigkeitliche 
Taxe festgestelltl). 

Zugleich such ten viele andere Vorschriften in diesen partikularen Rechts
quellen den Miiller an Dbervorteilung der Kunden zu hindern und bedrohten dies 
Delikt mit schweren Strafen2). Entsprechendes finden wir auch in Frankreich und 
England3). Indessen war der Erfolg dieser Vorschriften zweifellos gering. Dies geht 
daraus hervor, daB sowohl bei uns wie in den erwahnten anderen Staaten die Wasser
miiller, obgleich mitunter verhaltnismaBig wohlhabend, zu den Personen gehorten, 
die sich nicht der vollen Ehre erfreuten4). Der Grund dieser Anschauung, die auch 
in mancherlei personlichen Zuriicksetzungen im Rechtsleben zum Ausdruck kam5), 

lag nicht, wie die altere Geringschatzung der mit Handmiihlen arbeitenden ?Ianner 
an der Art der Beschaftigung, die man filr \Veibersache hielt6), sondern darin, daB 
man die Miiller allgemein und wohl nicht immer zu UnrechF) verdachtigte, daB sie 
yon der l\Ioglichkeit reichlich Gebrauch machten, bei ihrem Lohnwerk unbemerkt 
Lnterschlagungen vorzunehmen. Nur de n Miiller erklarte ein Sprichwort filr 
"fromm", der "Haar auf der Zunge und in der Hand habe". Erst auf Grund der 
Reichspolizeiordnung von 1577 wurde der auf dieser Anschauung beruhende Aus
schluB der Kinder von l\iiillern, "die sich ehrlich und wohl gehalten haben", von 
den iibrigen Ziinften allmahlich beseitigt. 

Sehr verbreiteten allgemeinen Quellen, den Landfrieden und den Rechts
biichern, gehort auch die Anschauung an, daB die Miihlen als von zahlreichen Per
sonen besuchte Gebaude gleich Wirtshausern, Badestuben, Schmieden und Fleisch
banken besonderen Rechtsschutz genieBen. Kraft dieses Miihlfriedens wurden 
Beschadigungen der 1fiihlanlage und des Miihlgebaudes sowie in diesen begangene 
Diebstahle und RaubanfalIe besonders streng bestraft8). Mit dieser Erscheinung 
hangt auch die Tatsache zusammen, daB die Miihlen mitunter gleich den Kirchen als 
Asyle betrachtet wurden, aus denen man fliichtige Verbrecher nicht mit Gewalt 
entfernen durfte9). Solche Einschrankungen der Strafverfolgung konnten sich natiir
lich nur erhalten, solange die Staatsgewalt schwach war; sie verschwanden mit 
deren Erstarkung, die in Deutschland durch die Entwicklung der Landesherrschaften 
zu sich allen Staatsaufgaben widmenden Organisationen im 16. und 17. Jahrhundert 

1) S. die Zitate bei Kummer, S. 51, 52, Gengler, S. 249 u. Keller, S. 33,34, auch Oberrh. 
Stadtrechte I, S. 914, Art. 5 bis 7, I044, Art. VI usw. 

2) Kummer, S. 40,41, Gengler, S. 247, 248. Vgl. auch oben S. 38 mit Note 5. 
3) Bennett, III, S. 163, 164. 
4) Vgl. Gengler, S. 251, 252, Keller, S. 40, 41,77,78, Rogers, History of agriculture 

(1887), S. 513, Bennett, III, S. I06 bis I09, Heinrich Meyer, Die Stande nach den franz. 
Artus- u. Abenteuerromanen C~larburg 1892), S. 56. 

5) Gengler, a. a. 0., Chr. Meyer in Zt. f. d. Kulturgesch. I (1891), S. 41. 
6) S. oben S. 33 mit Note 7. 
7) Vgl. die von Dorider, S. 176, 177 angefiihrten Falle. Freilich waren die Miiller gewiB 

"oft besser als ihr Ruf" (Keller, S. 78), und es kamen auch Bctrugcreien der Mahlgaste vor, 
wo diese selbst mahlten. V gl. die Begriindung des deshalb in dcr :Yliihl- und \Vagordnung zu Wa
singen 1585, Art. 2 ausgesprochenen Vcrbots des eigenen Mahlens der Kunden (in dem oben 
S. 28, Note 5 zitierten \Verke Schauplatz, S. 649)! _~uch bczeichnet 1769 ein Muller den in einigen 
Landern eingefiihrten Brauch, "das Getreide, das auf die JIiliihle kommt, und das Mehl, so daraus 
gemacht wird, zu wagen" als "eine gute Sache fiir die l\Tuller, denn alsdann muB doch die Be
schuldigung aufhoren, daB die Muller Diebe waren" (a. a. O. S. 637). 

8) Vgl. \Veinhold, Die deutschen Fried- u. Freistatten (Kiel 1864), S. 32. 
9) Weinhold, S. 17, Schulte, S. 35 bis 37. 
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eintrat. Dagegen sind die Gesetze, welche die deutschen Territorialstaaten zu jener 
Zeit iiber das Miihlenwesen erlieBen, ja noch spatere einschlagige landesfiirstliche 
Bestimmungen von denselben Gedanken erfiillt wie die besprochenen mittelaIter
lichen Rechtsvorschriften. Auch hier diirfte die Einzelforschung einen Ausspruch 
von Belows1), daB das 16. Jahrhundert im wesentlichen wirtschaftlich als zum 
Mittelalter gehorig zu betrachten sei, und sogar den noch weitergehenden Soh ms 
bestatigen, daB in der deutschen Rechtsgeschichte das MittelaIter in vielen Be
ziehungen bis zum Ausgang des 18. J ahrhunderts gedauert hat. J a man kann in bezug 
auf das Miihlenrecht dasselbe von unseren Nachbarlandern jenseits der Vogesen und 
des Kanals sagen. So haben sich namentlich die Zwangs- und Bannrechte iiberall 
we it iiber das MittelaIter hinaus erhalten. In Deutschland besaBen die Fiirsten als 
reichste Grundeigentiimer ihres Landes auch zahlreiche derartig bevorrechtete 
Miihlen. Mochten sie diese selbst durch Angestellte betreiben lassen oder in Pacht 
geben, jedesfalls erwuchsen ihnen aus dem Miihlenbann so erhebliche Vorteile, daB 
ihre Gewerbepolitik sich nicht auf Aufhebung, sondern auf Erweiterung dieser Be
fugnisse rich ten muBte. In manchen Gegenden nahmen die Territorialherren schon 
im 14. Jahrhundert das Recht in Anspruch, kraft ihrer landesherrlichen Verfiigungs
gewalt eigenen oder fremden Miihlen den Charakter von Bannmiihlen zu verleihen2). 

Da sie in bestehende Zwangs- und Bannrechte nicht eingreifen konnten3), so wurden 
durch so1che Neugriindungen bisher freie Personen dem Zwange unterworfen4). 

N amentlich geschah dies bei neu errichteten landesherrlichen Anlagen. Wurden die ge
nannten Rechte aber anderen Miihlen zuteil, so muBte dafiir z. B. im 17. Jahr
hundert in der Grafschaft Mark eine besondere jahrliche Abgabe an den Fiirsten iiber
nommen werden.5). Ebenso wurde das aus dem Miihlenregal stammende Recht, die 
Herstellung von Privatmiihlen, auch so1cher ohne Bann- und Zwangsrechte, von einer 
Konzession abhangig zu machen, oft als Einnahmequelle benutzt. Mitunter geschah 
es in der Weise, daB man vereinbarte, daB die neue Miihle nach einer bestimmten 
Frist in das Eigentum des Landesherren iibergehen solle6). Man erweiterte auch in 
manchen Gegenden den Miihlenbann in der Weise, daB, wahrend urspriinglich nur 
der Besuch fremder Miihlen verboten war, nun auch die Benutzung von Handmiihlen 
den Mahlpflichtigen durch fiirstliche Verordnung untersagt war. Dies finden wir 
namentlich in manchen Gegenden von OstpreuBen seit Beginn des 17. Jahrhunderts7), 

wahrend zahlreiche Bannberechtigte in Frankreich und England so1che Rechte 
schon friiher zu erlangen gewuBt hattenS). . 

Bisweilen z. B. in Kleve-Mark entwickelten sich die sich immer mehr erweiternden 
landesherrlichen Bdugnisse des Miihlenregals und des Miihlenbannes zu dem "Ge
neralzwange der Miihlen". Der Grundgedanke dieses Rechtsinstituts bestand darin, 

1) Zt. f. deutsches Altertum 47 (1904), S. 273. 
2) Vgl. Dorider, S. 42, und die Urkunde des Herzogs von Berg (1581) im Jahrb. d. 

Diisseld. Gesch.-V. 7 (1893) S. 6. 
3) In alterer Zeit lieBen sich die Ritterschaften ihre Zwangs- und Bannrechte mitunter 

ausdriicklich vom Landesherrn bestatigen. Vgl. von Below in Landtagsakten von Jiilich-Berg 
1440 bis 1601, I (1895), S. 152. 

4) Vgl. Dorider, S. 42. 
5) Dorider, S. 43. 
6) Dorider, S. 84 bis 86. 
7) Sav.-Zt. XXVIII, S. 68. 
8) Schaffner, Gesch. d. Rechtsverfassg. Frankreichs III (1850), S. 340, Bennett, I, 

S. 210 bis 221. 
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daB fUr aIle Personen, die nieht "naehweislieh den Zwangsreehten einer privaten 
Muhle" unterworfen waren, die Verpfliehtung zur aussehlieBliehen Benutzung 
koniglieher Muhlen bestehe1). 

Endlich nahm die Regierung in einigen Gegenden auf Grundlage des Muhlen
regals auch ein Muhlsteinregal in Anspruch, d. h. das Recht, sieh den Handel mit 
Muhlsteinen vorzubehalten. So durften seit 1653 in der Kurmark, seit 1665 auch in 
der Ucker- und Neumark Private nieht mehr mit Muhlsteinen Handel treiben, 
sondern solche nur noch fur den eigenen Gebrauch holen; 1689 wurde auch diese Be
fugnis auf Adlige beschrankt und den Burgern und Bauern versagt. Charakteristisch 
ist, daB man im Geheimen Rat bei Erorterung der Klagen der dureh jenes Monopol 
in erster Linie gesehadigten Kaufleute betonte, daB "der KurfUrst aus dem Muhl
steinmonopole so viel Taler" beziehe, "als er vorher bei freiem Handel Groschen an 
Zoll" bekommen habe. In anderen Gegenden, z. B. im Magdeburgischen, nahm der 
Landesherr den Handel im 17. Jahrhundert zwar nicht in eigenen Betrieb, ver
lieh aber einem Privatmanne ein Monopol an ihm2). Am Ende des 18. J ahrhunderts 
aber durften die Muhlsteine in allen ostliehen Provinzen PreuBens mit Ausnahme 
Schlesiens nur den "Koniglichen Faktoreien" entnommen werden, welche die \iVare 
nur unter schweren Belastigungen und zu hohen Preisen lieferten3). 

Indessen wurde man mit der Auffassung einen sehweren Irrtum begehen, daB 
das Muhlenreeht im absoluten Staate des 17. und 18. J ahrhunderts so geregelt 
worden sei, daB es lediglich das Interesse des Fursten an hohen Einnahmen wahrte 
und daB man auf Grundlage jener Rechtsvorsehriften nieht aueh die Technik ge
fordert und fUr das Wohl der Untertanen gesorgt habe. In gut verwalteten Terri
torien wie in den Brandenburgisch-PreuBisehen vermochte die Regierung, die 
uber ein vorzugliches Beamtentum verfUgte, jedesfalls mehr fUr Fortschritte im 
Muhlenwesen zu tun, als die Bevolkerung, in der FleiB und Unternehmungsgeist 
dureh die Leiden des DreiBigjahrigen Krieges fUr Generationen vernichtet waren. 
Da die eingehendere Begrundung dieser Anschauung aus Raummangel hier unmoglich 
ist4), so sei nur darauf hingewiesen, daB einem weitgereisten italienischen Maltheser
ritter Ruspoli, der besonderes Interesse fUr technisehe Anlagen aller Art zeigt, 1696 
das Muhlenwesen Berlins sehr beachtenswert ersehien5). Gerade in der brandenbur
gisehen Hauptstadt gab es aber bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nur landesherr
liehe Muhlen, die mit Zwangs- und Bannrechten ausgestattet waren6). Auch daB 
schon seit dem IS. Jahrhundert, ganz besonders aber seit dem groBen Aufschwunge 
der Naturwissenschaften in Italien und Holland begabte Ingenieure sich vielfaeh 
mit Erfindungen zur Verbesserung der Muhlenteehnik besehaftigten7), darf nicht 
unbeaehtet bleiben. Denn bei dem Fehlen jeder fUr Gewerbetreibende geeigneten 

1) Vgl. Dorider, S. 46 bis 48, sowie fUr OstpreuBen von Rohrscheid t, Vom Zunft
zwange zur Gewerbefreiheit (1898), S. 262, 263. 

2) S. Rachel in Acta Borussica: Die Haudels-, Zoll- und Akzisepolitik Brandenburg
PreuBens bis 1713 (1911), S. 674 bis 676. 

3) Mohr, S.7 u. 8. 
4) Vgl. die allgemeinen Ausfiihrungen Schmollers iiber den deutschen Beamtenstaat und 

die brandenburgisch-preuBische Gewerbepolitik in seinen Umrissen und Unters. (1898), S. 309 
bis 3II, und in seinem Jahrb. f. Gesetzg. VIII (1884), S. Ibis 13. 

6) Vgl. Seidel in Zt. Der Bar XVII, S. 98, 99. 
6) Holtze in Schriften des V. f. d. Gesch. Berlins 30 (1893), S. 19 bis 39, Paul Voigt, 

Grundrente u. WOhnungsfrage in Berlin (1901), S. 12. 
7) Vgl. Feldha us, S. 177, 202 bis 204, Beck, S. 196, 229 bis 231, 277 bis 279,451 bis 453, 

519, 520 • 
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technischen Literatur und Unterweisung wurden jene VorschHi.ge und in anderen 
Uindern eingefiihrte Neuerungen nur den akademisch gebildeten fiirstlichen Be
amten bekannt. Vielfach haben diese und die Landesherren selbst fiir Verbesserung 
der Miihlanlagen gesorgtl). Ebenso suchten sie in Gegenden, in denen von den 
Grundbesitzern gewohnliche Knechte an die ::'.liihlen gestellt wurden, deren Ersatz 
durch gelernte Miiller zu bewirken2). 

Vor aHem waren auch die sehr umfangreichen :\Iiihlordnungen, in denen die 
Fiirsten im I7. und I8. Jahrhundert oft das gesamte Miihlenrecht kodifizierten, 
ebenso wie friiher die vVeisttimer und Ratsverordnungen von dem Streben erftillt, 
hinsichtlich der Wasser- und Windverhaltnisse einen gerechten Ausgleich zwischen 
den Interessen der Miihlenbesitzer und denen der tibrigen Einwohner herbeizufiihren. 
AuBerdem bemiihten sie sich gleich den alteren Rechtsquellen durch Vorschriften 
iiber die Technik der Miihle, durch Preissatzungen und oft3) auch durch Verbot 
kaufmannischer Geschafte der Miiller und Einschrankung ihrer Gefliigelhaltung die 
gute Bedienung der Mahlgaste zu sichern. 1m I8. Jahrhundert erhielten die "Zwangs
mahlgenossen" in den Miihlenreglements ftir einzelne preuBische Provinzen das 
Recht, falls ihre Mtihle durch Wasser oder Windmangel bestimmte Zeit hindurch 
am Mahlen gehindert war, von dem Mtiller Passierzettel zu fordern, die ihnen 
die Benutzung anderer Miihlen ermoglichten4 ). Das PreuBische Allgemeine Land
recht von I794 bestimmte dann ausdriicklich, daB, wenn "der Zwangsberechtigte 
den Bediirfnissen des Verpflichteten kein Geniige leisten kann", er "sich gefaHen 
lassen muB, daB letzterer sich seine Notdurft auf andere vVeise verschaffe." Nach 
demselben Gesetzbuch aber konnte "der Berechtigte, wenn er seine Befugnis zur 
Bedrtickung des Verpflichteten miBbraucht", ihrer "nach vorhergegangener 
Warnung" durch richterliches Urteil "verlustig erklart werden"S). 

vVie in diesen Bestimmungen der yom Geiste Friedrichs II. erfiillten Kodifika
tion zeigt sich das Streben, Benachteiligung des Volkes durch Ordnung des :'\liihlen
rechts zu verhindern, auch in mancherlei mit dem Miihlenwesen zusammenhangenden 
Einzelerlassen jenes besten und genialsten Vertreters des aufgeklarten Absolutismus. 
Hier sei aber nur der beiden Mtihlengeschichten aus dem Leben des alten Fritz ge
dacht, die vVeltruf erlangt haben. Freilich darf von ihnen heute die Erzahlung von 
der Mtihle zu Sanssouci in der bekannten Form nur noch als Legende betrachtet 
werden6). Der Inhaber jener Miihle, Grabenitz, solI, als er sich bei dem Konig tiber 
Windentziehung und Gefahrdung seines Gebaudes durch die Anlagen in den konig
lichen Garten beschwerte, dem Konig auf seine Frage "WeiBt du, daB ich Dir Deine 
Miihle ohne jeden Ersatz nehmen konnte?" geantwortet haben: "Ja, wenn das 
Kammergericht in Berlin nicht ware!" In Wahrheit hat hier die Legende den 

1) Vgl. Dorider, S. 155 bis 166, sowie iiber die Bemiihungen Karl Ludwigs von der Pfalz 
fiir \Viederherstellung und Besserung der Miihlen nach dem DreiBigjiihrigen Kriege die \Vid
mung in Bocklein, Theatrum machinarum novum (Niirnberg 1703). 

2) Dorider, S. 173 bis 176. 
3) In manchen Gegenden war den Miillern der Mehlhandel unter bestimmten Beschriin-

kungeD gestattet. Vgl. fiir die Markgrafschaft Baden und die Pfalz Fromm, S. 2. 

4) Vgl. Dorider, S. 197 § 7. 
5) AUg. Landr. I, S. 23 §§ 15 u. 17. 
6) Vgl. Dickel, Friedrich der GroBe und die Prozesse des Mallers Arnold (1891), S. 29, 

Note 2, Hertslet, Treppenwitz der \Veltgeschichte (8), 1912, S. 277 bis 279, Koser, Friedrich 
der GroBe II, 2 (1903), S. 545, Winter, Friedrich der GroBe III (1907), S. 835, 836, und 
vor aHem die aktenmiiBige DarsteHung bei L. Schneider in den Miirkischen Forschungen VI 
(1858), S. 165 bis 185. 
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wahren geschichtlichen Vorgang zum Teil in sein Gegenteil verkehrt. Der Konig 
wiinschte namlich, da ihm die verfallende Miihle des Grabenitz in dem Landschafts
bilde gefiel, ihre Erhaltung, und er bewilligte deshalb dem Besitzer, der sie ab
brechen wollte, wiederholt Geldbeihilfen zu ihrer Ausbesserung. Immerhin zeigt sich 
in der Erfindung dieser Erzahlung und darin, daB sie allgemein Glauben fand, wie 
fest man auf den Rechtsschutz des kleinen Mannes auch gegeniiber dem Trager der 
Staatshoheit im Reiche Friedrichs des GroBen vertraute. 

vVeit mehr gehen die Urteile der modernen Historiker1) iiber die Angelegenheit 
des Miillers Arnold auseinander, bei welcher der Konig in ein schwebendes ]ustiz
verfahren eingriff und Richter bestrafte, die seiner Dberzeugung nach sich durch 
ein Klassenvorurteil zu einem Fehlspruche hatten hinreiBen lassen. Zweifellos veriibte 
der Konig durch die Verurteilung der Richter, bei denen bewuBte Rechtsbeugung 
gar nicht in Frage kam, sachlich ein Unrecht, zu dem er nur formell berechtigt 
war. Dagegen diirfte eingehende Untersuchung des damals in ~ordostdeutschland 
geltenden Miihlenrechts, die, Ansicht derjenigen Forscher 2) bestatigen, die sich 
der Auffassung des Konigs anschlieBen, daB die von ihm aufgehobenen Ent
scheidungen unrichtig waren. Denn fiir das Miihlenwesen hatte sich gewohnheits
rechtlich deutsches Recht erhalten, und es war ein Fehler, wenn auch nicht der 
einzelnen Richter, so doch der damaligen juristischen TheOl"ie und Praxis, romisches 
Recht, das man alsdann als Naturrecht ansah, auf Verhaltnisse anzuwenden, m 
denen es bisher das iiberlieferte deutsche nicht zu verdrangen vermocht hatte3). 

SchluB. 

Verschiedene in Wechselwirkung stehende Umstande haben im Laufe des 
19. ] ahrhunderts gewaltige Anderungen im Inhalte des Miihlenrechts hervorgerufen. 
Es sind teils technische, wie namentlich das Aufkommen der Dampfmiihlen und die 
allgemeine Vervollkommnung des Maschinenbaus, teils rechtliche, wie die Einfiih
rung der Gewerbefreiheit, teils wirtschaftliche und soziale, vor allem der Aufschwung 
des interlokalen und internationalen Handels sowie das Anwachsen des Standes der 
industriellen GroBunternehmer und der Angehorigen des Berufs der Ingenieure. 

1) Vgl. nam. Dickel, S. 62 bis 106, Stolzel, VQrtriige aus der Brandenb.-PreuB. Staats- u. 
Rechtsgesch. (1889), S. 180, 18 I, N a ude in Forsch. z. brandenb.-preuB. Gesch. V (1892), S. 314, 315, 
Bornhak, PreuB. Staats- u. Rechtsgesch. (1903), S. 25 Ibis 257, Pr u tz, PreuB. Gesch. III (1901), 
S. 230, Koser, S. 542 bis 544, Winter, S. 836 bis 843, Joseph in den Beitriigen z. Erliiut. d. 
dtsch. Rechts 49 (1905), S. 219 bis 227. 

2) Dickel, S. 83 bis 85, Joseph, S. 226. 
3) Sicher setzte die Zinspflicht der Miihle Bestand des sie treibenden Baches voraus, und 

den Miihlen durfte das Wasser nicht durch Anlagen fiir Karpfenteiche, sondern nur durch berg
bauliche (Graf u. Dietherr, Deutsche Rechtssprichworter 1884, S. 130, Nr. 168, u. S. 134) 
nach deutschem Recht entzogen werden. Vgl. dazu namentlich Emminghaus, Pandekten des 
gemeinen siichsischen Rechts (Jena 1851), S. 195, das von ihm wiedergegebene Urteil des O. A. G. 
zu Jena von 1821 und die dort angefiihrte Literatur. Koser, a. a. 0., S. 544, legt, indem er die 
Urteile der Gerichte der Fridericianischen Zeit fiir gerecht erkHirt, besonderes Gewicht auf eine 
Seite des Tatbestandes, die von ihnen nur nicht geniigend hervorgehoben sei. "Die Behauptung 
des Miillers, daB das Wasser ihm entzogen sei, widerlegt sich durch die Tatsachc, daB eine zwischen 
seiner Miihle und dem berufenen Karpfenteich gelegene Schneidemiihle iiber Wasserman gel 
nicht zu klagen gehabt hat." Indessen kann, wie schon Dickel, S. 79 bis 81 ausgefiihrt hat, 
\Venn jene Schneidemiihle auch geniigend Wasser hatte, die unter ihr gelegene Kornmiihle, 
die als unterschliichtige und nach ihrer Lage besonders vie! Wasserkraft brauchte, sehr gut 
so1che nicht in ausreichendem MaBe erhalten haben. 
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Die Anwendung der Dampfkraft auf das Miihlenwesen fand zuerst 1760 durch 
den beriihmten englischen Ingenieur S mea to n statt. Doch stellte dieser nur Miihlen 
her, bei denen zum Drehen der Miihlsteine Wasser als Motor benutzt wurde 
und die Dampfmaschine es mittelst Pumpen auf das Sammelreservoir hob, aus dem 
es auf das oberschlachtige Rad fieP). Die ersten Dampfmaschinen mit rotierender 
Bewegung wurden 1782 fUr eine Kornmiihle in Ketley in Betrieb gesetzt2). Sie 
war von James Wa tt hergestellt. Ins volle Licht der Offentlichkeit aber trat die 
neue Maschine erst 1786, als der genannte geniale Erfinder zusammen mit einem 
ebenso genialen Unternehmer Matthew Boulton die groBe Dampfmiihlenanlage 
der "Albions-Mills-Company" zu London geschaffen hatte3). Dies war ein von jenen 
Mannern begriindetes Syndikat, zu dem auBer Londoner Getreidehandlern, die bis 
dahin ihr Korn auf der Themse fluBaufwarts zu den Wassermiihlen hatten schicken 
miissen, auch Personen geh6rten, die sich wie der National6konom Lord 
Sheffield lediglich aus Interesse fUr die volkswirtschaftliche Rebung ihres Vater
landes beteiligten. Bemerkenswert ist, daB der Plan, das Unternehmen als Aktien
gesellschaft zu begriinden, an dem Widerstande der Miiller und Mehlhandler geschei
tert war. Sie hatten gegen die Eintragung in das Randelsregister mit der Begriin
dung erfolgreichen Widerspruch erhoben, daB durch die Konkurrenz der neuen An
lage zahlreiche Wasser- und Windmiihlen zugrunde gehen und daher viele Personen 
ihre Nahrung verlieren wiirden. Infolge der Feindschaft jener Konkurrenten wurden 
die Albionsmiihlen, als sie geschaftliche Erfolge zu erringen begannen, 1791 plan
maBig in Brand gesteckt. Indessen hat dies Verbrechen weder den Fortbestand der 
Boulton-Wattschen Unternehmung, noch gar die Verbreitung der Dampf
miihlen verhindern k6nnen. Schon vor SchluB des 18. J ahrhunderts wurden in 
England zahlreiche derartige Werke geschaffen4), und auch in Frankreich fanden sie 
bald Verwendung5). 

Als die preuBische Regierung von Watts Erfindungen und Erfolgen ge
h6rt hatte, sandte sie Vertreter nach England, urn die Neuerungen an Ort und 
Stelle zu studieren6). Doch erlangten die Dampfmaschinen bei uns zunachst 
nur im Bergbau einige Bedeutung7). In Berlin wurde erst 1822 eine Dampfmiihle 
in Betrieb gesetzt8). Ja trotzdem und obgleich auch schon 1816 eine Schlesische 
Dampfmiihlenkompagnie gestiftet wurde9), blieb die neue Erfindung noch am 
Ausgange der zwanziger Jahre des 19. J ahrhunderts weiteren Kreisen unbekannt. 
DafUr - wenn auch zugleich fUr die geringe Vertrautheit iiber technisches Recht 
schreibender Juristen mit den Fortschritten der Technik - bildet ein charakteristi
sches Zeichen, daB eine 1829 ver6ffentlichte, recht gute und sich vieles Ansehens er
freuende Schrift iiber Miihlenrecht weder bei der Aufzahlung der nach der bewegenden 
Kraft zu unterscheidenden Miihlenarten noch sonst die Dampfmiihlen erwahnPO). 

1) Ben net t, III, S. 283, Lu ther, S. 17. 
2) Ma tschoB, Geschichte der Dampfmaschine (1901), S. 78, S miles, Lives of Boulton and 

Watt (London 1865), S. 325, Beck, S. 572. 
3) VgI. hierzu und zum folgenden Bennett, III, S. 284 bis 291, Smiles, S. 354, 355, 

MattschoB, Gesch., S. 78 bis 81, u. Entw. I, S. 126, 127. 
') Smiles, S. 359, s. auch desselben Lives of engineers II (186I), S. 141, 142. 
5) MatschoB, Gesch., S. 98. 
6) MatschoB, Entw. I, S. 149, 150. 
7) Ebenda S. 151 bis 163. 
8) Luther, S.22. 
9) MatschoB, Ges~h. I, S. 167. 168. 

10) Schilling, Handbuch des Miihlenrechts (Leipzig 1829), S. 2, 3 § 4. 
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Jedenfalls war in PreuBen und in vielen anderen europaischen Staaten der groBte 
Teil des alteren Miihlenrechts, namlich alles, was davon mit den Zwangs- und Bann
reehten sowie mit dem Zunftwesen zusammenhangt, schon beseitigt, als die Dampf
kraft die Herrschaft unter den Motoren der Miihle erlangt hatte. Die Aufhebung 
jener Rechtsvorschriften bildet einen Teil der volligen Umgestaltung des Gewerbe
rechts, die zugleich durch die Veranderung der Zustande in Technik und Wirt
schaft und durch die LEhren der Physiokraten und Adam Smiths hervorgerufen 
wurde. Urspriinglich hatte, wie wir gesehen haben, die Begriindung der Zwangs- und 
Banngerechtigkeiten der Miihlen den Interessen der Zwangsmahlgenossen entspro
chen; denn nur dadurch, daB samtliche Einwohner eines bestimmten Bezirks ver
pflichtet wurden, keine andere als die betreffende Anlage zu benutzen, wurde dem, 
der sie bediente und instand hielt, ausreichender Lebensunterhalt gesichert. Infolge 
der Zunahme der Bevolkerung und der Verbesserung des Ackerbaus reichten in
dessen spater die Anstalten, deren Benutzung erzwungen wurde, nicht mehr aus. 
Das Hinzukommen von neuen aber wurde von den Berechtigten, welche die Ein
traglichkeit ihrer \Verke nicht gemindert sehen wollten, in der Regel iiberhaupt nicht 
und hochstens gegen schweren Entgelt gestattet. So verwandelte sich die urspriing
liche Annehmlichkeit, sich bestimmter Anlagen, die auch technisch nach MaBgabe 
der Zeitverhaltnisse geniigten, unter Bevorzugung vor Nichtmahlgenossen bedienen 
zu konnen, in den bitteren Zwang, mit unzureichender, schlechter und doch verhalt
nismaBig teuerer Befriedigung eines wichtigen wirtschaftlichen Bediirfnisses fiirlieb 
nehmen zu miissenl). AuchdieAusdehnungdesZunftwesens auf die Miillerei erwies 
sich als hochst storend, seit die technischen Fortschritte im Miihlenwesen und zu
gleich der allgemeine Fortschritt von Handel und Verkehr dem Miihlenbetriebe Auf
gaben zu stellen begannen, die besser durch Kaufleute und Ingenieure als durch 
gelernte Handwerksmeister gelost werden. Endlich war auch das aus dem Miihlen
regal stammende Erfordernis obrigkeitlicher Konzession volkswirtschaftlich hochst 
ungiinstig, soweit fiir diese gewerberechtliche und nicht lediglich wasser- und bau
rechtliche Gesichtspunkte in Betracht kamen. Denn die Bediirfnisfrage war iiberall, 
je schneller das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung wurde, desto schwerer 
zu beurteilen, und die Untersagung der Anlage neuer oder der Erweiterung bestehen
der Werke bei Verneinung jener Frage verhinderte lediglich den Aufscnwung der 
heimischen Industrie, sobald die durch mangelhafte Verkehrswege verursachte 
tatsachliche Beschrankung der meisten Miihlen auf einen bestimmten Kundenkreis 
fortfie12). So hatte iiberhaupt der wirtschaftliche Fortschritt in der Miillerei, nament
lich die Einfiihrung des GroBbetriebs und das Aufkommen der Handelsmiillerei, 
die heute die in unmittelbarem Dienste des Landwirts stehende Lohnmiillerei mehr 
und mehr verdrangt3), Aufhebung des groBten Teils der aus dem Mittelalter iiber
lieferten Miihlrechtsinstitute zur notwendigen Voraussetzung4). In der umfangreichen 
Literatur, die im 18. und in derersten Halfte des 19.Jahrhunderts Nutzen und Schaden 
des Miihlenbanns und des Miihlenregals erorterte, wurde freilich die Tatsache nur 
von sehr wenigen5) beachtet, daB diese Frage je nach den besonderen wirtschaftlichen 

1) Vgl. Stieda im Handw. d. Staatsw. (3) VII, S. II64. 
2) Vgl. i. aUg. Stieda a. a. 0., S. II 64, II65. 
3) Vgl. Graack im Handw. d. Staatsw. VI (3), S. 807. 
4) V gl. Lo t z, Handbuch der Staatswirtschaftslehre II (I 8 38), S. II 3 bis I I 5. 
5) Namentlich von Justus Moser, Patriotische Phantasien II (Berlin I776), S. 4IO, und 

Aschenbrenner, Betrachtungen iiber vorziigliche Gegenstande iIll Staatsleben (Landshut 
I822), S. I69, I70. 

Beitrage 1913_ 4 



50 Carl Koehne. 

und technischen Verhaltnissen fUr verschiedene Orte und Zeiten verschieden zu beant
worten ist. So sind denn auch fUr die Besonderheiten von Zeit und Art der Aufhebung 
der alten miihlenrechtlichen Institute in den einzelnen Landern nicht sowohl der 
erreichte Grad der wirtschaftlichen Bliite und der Verbreitung von Kenntnissen in 
der Maschinenlehre wie vielmehr die allgemeinen politischen Verhaltnisse und die 
nationalokonomischen Ansichten der leitenden Personen entscheidend gewesen. 

Von den groJ3eren Staaten ging mit der Aufhebung des Miihlenbanns Osterreich 
voran, wo Kaiser Josef II. das gesamte Gewerberecht den Lehren der Physiokraten 
entsprechend umgestaltete. Fiir die Alpenlander wurde das entscheidende Gesetz 
am 19. Marz 1787, fiir Bohmen, Mahren und Galizien am 30. Juli 1789 erlassen1). 

Auch als Kaiser Leopold II. die von seinem Vorganger eingefUhrte Gewerbefreiheit 
erheblich einschrankte, wurde der Mahlzwang nicht wieder eingefiihrt2). In Frank
reich beschloJ3 bekanntlich die Nationalversammlung in der Nacht des 4. August 1789 
die Beseitigung aller Rechtsinstitute, die durch das Lehnswesen entstanden waren 
oder dem Boden oder dessen Besitzern den Stempel der Horigkeit aufdriickten, 
und jene Beschliisse erhielten am 3. November 1789 durch Publikation mittelst 
koniglicher Patentbriefe Gesetzeskraft. In Ausfiihrung dieser Gesetze wurden die 
Bannrechte am 28. Marz 1790 insoweit abgeschafft, als sie mit der Horigkeit zusammen
hingen. Nur wo im Einzelfalle der Beweis gefiihrt werden konne, daJ3 sie durch Ver
trag entstanden seien, solI ten sie als ablosbare Gerechtsame in Kraft bleiben3). 

Indessen hob spater, namlich am IS. Dezember 1792, ein Dekret des Konvents aus
driicklich mit den Zehnten, der Feudalitat und den grundherrlichen Rechten auch 
alle Bannrechte auf, also auch diejenigen, die nach den Beschliissen der konsti
tuierenden Nationalversammlung nur ablosbar sein sollten4). 

In GroJ3britannien sind nie derartige Gesetze erlassen worden. Entscheidend 
wurde dort fUr das Schicksal der Zwangs- und Bannrechte der Umstand, daJ3 schon 
im 16. J ahrhundert die Gebundenheit der englischen Bauern an die Scholle aufhorte 
und die Horigen der Grundherren sich allmahlich in Pachter verwandelten5). In
folgedessen ging der Miihlenbann an vielen Orten dadurch unter, daJ3 die Pachter 
ihn den Gutsherren abkauften oder ihn auch einfach unbeachtet lieJ3en, indem der 
Gutsherr in Riicksicht auf die Unbequemlichkeit der Geltendmachung seines Rechts 
keinen Einspruch erhob6). Dazu kam noch, daJ3 Theorie und Praxis der Rechts
wissenschaft das Verbot der Einfuhr und Benutzung nicht im Gutsbezirke gewachse
nen Getreides nur dann als mit dem Miihlenbann verbunden erklarten, wenn der Be
rechtigte jene Verbindung als speziell fiir die in seiner Miihlanlage Mahlverpflichteten 
zu Recht bestehend erweisen konnte7). Denn dieser Beweis lieJ3 sich nur hochst selten 
fiihren, ohne ihn hatte aber, als die Zahl der Miihlen zugenommen, und die Ver
kehrswege besser geworden, der Miihlenbann praktisch nur hochst geringen Wert. 
Dagegen erkannte noch 1853 ein angesehenes juristisches Werk8) die Existenz von 

1) Vgl. Griinberg, Bauernbefreiung in Biihmen und Mahren II (1893), S. 421, Handbuch 
aller unter der Regierung Josephs II. ergangenen Gesetze 17 (Wien 1790), S. 30. 

2) Sammlung Leopoldinischer Gesetze III (1791), S. 139. 
3) Lettres Patentes du roi sur Ie decret de l'Assemblee Nationale du 15 mars concernant 

les droits feodaux. Donnees Ie 28 mars 1790, art. 23 bis 26 (Lois et actes du Gouvernement I, 
1806). Vgl. Schaffner, Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs IV (1850), S. 284,285 . 

. 4) Schaffner, S. 295, Doniol, La revolution franvaise et la feodalite (1874), S. 148. 
6) Gonner im Handw. d. Staatsw. II (3), S. 594. 
6) Bennett, III, S. 252. 
7) Ebenda III, S. 243 bis 249. 
8) Shelford, Law of Copyhold, S.46, nach Bennett, III, S. 246. 
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Gewohnheitsrechten an, nach denen alle Pachter und Einwohner eines Guts auf der 
Miihle von dessen Herren mahlen miissen, und zu derselben Zeit l6sten Gemeinden 
oder Interessenten noch mehrfach Miihlenbannrechte mit einmaligen Geldzahlungen 
ab1). Dagegen ist heute nach Bennett und Eltons 2) Urteil das Recht der 
Bannmiihlen ganz "illusorisch " geworden; der manchen Miihlen zustehende 
Bann ist, wie sie sich ausdriicken, "untergegangen, wahrend man ihn nur fiir 
ruhend hielt." 

Auch in der 1763 den Englandern abgetretenen Kolonie Kanada erhielt sich 
der Miihlenbann bis iiber die Mitte des.19. Jahrhunderts, obgleich er dort ganz be
sonders scha.dlich wirkte. 3) Denn die Zahl der Bannmiihlen reichte schon lange nicht 
mehr aus, urn die vermehrte Arbeit zu schaffen, und die "Seigneurs", die Inhaber des 
Bannrechts, miBbrauchten allgemein ihre Berechtigung, indem sie die Pachter, 
die anderswo mahlen lieBen, zu Geldleistungen zwangen. Doch konnte man lange 
Zeit dagegen keine Abhilfe schaffen, da nur ein in England erlassenes Gesetz das in 
Kanada herrschende Recht hatte andern k6nnen, das Oberhaus sich aber auf Seite 
der kanadischen Seigneurs stellte. Erst als fiir die Kolonie eine eigene Legislative 
eingefiihrt war, wurden 1854 die Bannrechte beseitigt. Ihr schadlicher EinfluB auf 
Ackerbau und Industrie solI sich in dem wirtschaftlichen Zuriickbleiben der friiher 
franz6sischen Landesteile Kanadas noch im zwanzigsten J ahrhundert bemerkbar 
machen. 

1m Gebiete des heutigen Deutschen Reiches schrankte zuerst Bayern den 
Miihlenbann, und zwar schon 1804, sehr erheblich ein. Seitdem durfte namlich jeder 
Einwohner des Landes sein Getreide jedem bayerischen Miiller zum Mahlen iiber
geben. Damit war indessen das Verbot der Errichtung von Konkurrenzmiihlen 
im Bannbezirke durchaus nicht beseitigt. Es wurde vielmehr noch im bayerischen 
Gewerbegesetz von 1825 durch Beibehaltung der Vorrechte der bestehenden "Real
und radizierten Gewerbe", wenn auch neue Anlagen mit solchen Privilegien nicht 
mehr errichtet werden sollten, ausdriicklich anerkannt. Erst das Gewerbegesetz vom 
26. Januar 1868 fUhrte in Bayern auch beziiglich des Miihlenwesens allgemeine Ge
werbefreiheit ein4). 

In PreuBen fand eine teilweise Aufhebung der Zwangsrechte fiir die in der 
Provinz Litauen gelegenen Domanenmiihlen zwar schon 1785 statt; auf die Klagen 
der Miihlenpachter wurden indessen jene Berechtigungen 1790 wiederhergestellt5). 

Indessen bezeichnete sie ein Bericht der dortigen Kriegs- und Domanenkammern 
bereits 1802 wieder als eines der driickendsten Dbel in der Provinz6). Ebenso hatte 
Freiherr von Stein als Oberprasident der westfalischen Kammern die Schadlich
keit des Miihlzwanges kennen gelernF). Die mit seinem und Hardenbergs Namen 
untrennbar verbundene Reform raumte daher mit samtlichen Instituten des Miihlen
rechts griindlich und fUr immer auf, die dem Aufschwunge von Landwirtschaft und 
Gewerbewesen hinderlich sein konnten. Zunachst wurde das Miihlsteinregal durch 

1) Bennett, III, S. 256, 257, 261, 263. 
2) Ebenda S. 254. 
3) Vgl. hierzu und zum folgenden Munro im Jahrb. f. Gesetzgeb. 26 (1902), S. 1132 bis 34. 
4) Kaizl, Der Kampf urn Gewerbereform u. Gewerbefreiheit in Bayern (1879), S. 55,84, 

135, Kustermann, S. 2 bis 8. 
5) Stieda im Handw. d. Staatsw. VIII (3), S. 1170, Mohr, S. 9, von Rohrscheidt (in 

der S. 45, Note I zitierten Schrift), S. 261, 262. 
6) von Rohrscheid t, S. 262. 
7) Lehmann, Freiherr von Stein I (1902), S. 225. 
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Patent vom 30. Januar r808 fiir Ost- und Westpreu13en abgeschafft 1). Es folgte das 
Edikt iiber die Aufhebung des Miihlenzwanges fiir Ostpreu13en, Litauen, Ermeland 
und den Marienwerderschen Kreis vom 29. Marz r8082). Endlich ist auf die von 
Stein geforderten Gutachten und Beratungen iiber einschneidende Ma13nahmen zur 
Bekampfung der Mi13brauche der MiilIerziinfte in den genannten Gebieten das 
Edikt vom I. April r809 zuriickzufiihren, das in ihnen "die Zunftverfassung aller 
MiilIergewerke" aufhob3). 

Steins Absicht der Ausdehnung dieser Gesetze auf das iibrige Staatsgebiet 
wurde von seinem Nachfolger ausgefiihrt. Der Staatsminister von Hardenberg 
stellte am 28. Oktober r8ro das gesamte Miihlenrecht durch das "Edikt wegen del' 
Miihlengerechtigkeit und der Aufhebung des Miihlzwanges"4) in der ganzen Monarchie 
auf neue Grundlagen. Denn dies Gesetz ermachtigte jeden, der iiberhaupt zu Bauten 
auf einem Grundstiicke berechtigt war, zur Herstellung von Miihlen jeder Art (§ 5). 
Verbieten durfte seitdem solche Anlage der Besitzer einer bereits vorhandenen Miihle 
nur dann, wenn ihm die neue in der Weise Wind oder \Vasser entziehen oder letzteres 
aufstauen wiirde, da13 er bei der Beschaffenheit seines bisherigen Betriebes nachweis
bar einen Schaden erleiden mii13te, fiir den er nicht vollstandigen Ersatz erhalten 
konnte (§ 7). In bezug auf die Bann- und Zwangsrechte aber unterscheidet sich dies 
Gesetz von dem r808 erlassenen namentlich dadurch, da13 es grundsatzlich von Ent
schadigung der bisher Berechtigten absah, "da die Theorie und die Erfahrung be
weisen, da13 die Auflosung" jener Rechte "in der Regel keineswegs die Einnahmen der 
friiher Berechtigten mindert, sondern bei der gewohnlich vermehrten Konsumtion 
erhoht" (§ 2). Wo "jedoch ortliche Verhaltnisse einzelne Ausnahmen von dieser Regel 
begriinden und Schaden fiir den Berechtigten herbeifiihren konnen", wurde der 
Ersatz nicht wie in den an der Ostgrenze gelegenen Provinzen den Mahlverpflich
teten, sondern dem Staate auferlegt. (§ 3) Interessant ist, da13 dies Gesetz zunachst 
die Zahl der Ro13miihlen vermehrte, da ihre Herstellung die geringsten Kosten ver
ursachte und ihre Bedienung jedem Knechte iiberlassen werden konnte. Von den 
alten Wassermiihlen aber gingen nach Aufhebung des ihnen durch das Bannrecht 
zustehenden Monopols nicht wenige deshalb ein, weil die Benutzung ihres vVassers 
zur Berieselung des Landes eintraglicher war5). 

Der Amtszeit Hardenbergs gehort auch die Aufhebung des Miihlsteinmono
pols in den iibrigen Teilen des damaligen Pl'eu13ischen Staatsgebiets an; in ihnen 
beseitigte die Rechte der Miillerziinfte auf das Verbot des Gewerbebetriebs von 
Nichtmitgliedern das "Edict vom 2. Nov. r8ro iiber die Einfiihrung einer allge
meinen Gewerbesteuer" zugleich mit den entsprechenden Vorrechten der iibrigen 
Innungen. 

Nach der Niederwerfung Napoleons beeilte man sich nicht, die umwalzenden 
Neuerungen im Miihlenrecht auf die r8r4 wiedergewonnenen und neu erworbenen 
Gebiete zu iibertragen. Erst r833 wurden sie in der Provinz Posen6), r836 in den 
iibrigen Landesteilen eingefiihrF). Noch viel langer aber haben sich Miihlenbann 

1) Vgl. von Rohrscheidt, S. 265, 266. 
2) A. a. O. S. 266 bis 268. 
3) A. a. O. S. 272 bis 284. 
4) Gesetzsammlung fiir die preuB. St. 18ro, S. 95ff.; vgl. von Rohrscheidt, S. 270, 271. 
5) Vgl. J. G. Hoffmann, Die Befugnis zum Gewerbebetriebe (1841), S. 33 bis 35. 
6) Ges. vom 13. Mai 1833 (GS. s. 55). 
7) Ges. vom 23. Miirz 1836 (GS. S. 168). Dazu kam noch § 4 Ziffer 3a der Allgemeinen Ge

werbeordnung vom 17. Jan. 1845 (GS. S. 42). 
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und Zunftrecht der Miiller in einem Teile der deutschen Mittel- und Kleinstaaten 
erhalten1). Z. B. wurde im Konigreich Sachsen noch 1838 der Mahlzwang nur fUr 
ablosbar erkHirt und erst 1861 aufgehoben2). So hat auch erst die Gewerbeordnung 
des norddeutschen Bundes yom 1. Juli 1869, die seit 1871 und 1872 als Gewerbe
ordnung fiir das Deutsche Reich auch in Siiddeutschland gilt, aIle die Miihlen be
treffenden Zwangs- und Bannrechte und samtliche Dberbleibsel des friiheren Zunft
rechts im ganzen Reichsgebiete beseitigt (§§ 7 u. 4). Durch dasselbe Gesetz (§ 72) 
wurde auch dem Erlasse polizeilicher Taxen iiber die Hohe des Entgelts fiir die 
Arbeitsleistungen der Miiller der Rechtsboden entzogen. 

Mit dem Miihlenbann verschwanden iiberaIl auch die Rechtsvorschriften, 
die MiBbrauch bei seiner Ausnutzung verhiiten sollten, namentlich diejenigen 
iiber die Reihenfolge in der Bedienung der Mahlgaste. Dagegen haben sich alte 
Rechtsvorschriften iiber Anlage und Betrieb von \Vassermiihlen noch in solchen 
Gegenden erhalten, in denen in neuerer Zeit keine Regelung des \Vasserrechts 
stattgefunden hat3). Allerdings handelt es sich bei ihnen urn Ausnahmen. Denn 
die umfassenden \Vassergesetze, die in den deutschen Mittelstaaten im letzten 
J ahrzehnt des vorigen und im ersten des gegenwartigen J ahrhunderts erlassen 
wurden, und ebenso das preuBische \Vassergesetz yom 7. April 1913, sind zwar 
fiir die Technik des Miihlenbaus und der Miillerei auBerordentlich wichtig, und sie 
gehen auch inhaltlich in manchen Vorschriften auf das iiberlieferte Recht der 
\Vassermiihlen zuriick; in der Regel sprechen sie aber nicht mehr von Miihlen. 
Vielmehr beziehen sich die einschlagigen Bestimmungen dieser Rechtsquellen ent
weder auf samtliche \Vasserbetriebswerke oder auf diejenigen, die mit Stau
anlagen versehen sind. Immerhin bestehen noch einige spezielle Vorschriften fiir 
Schiffsmiihlen, und wie in alter Zeit an manchen Orten \Vasser- und \Yind
miihlen, so genieBen nach modernem deutschen Reichsrechte Triebwerke, die durch 
Wind- oder unregelmaBige Wasserkraft bewegt werden, besondere Privilegien in 
bezug auf Sonn- und Feiertagsarbeit. Endlich sei hier nur noch erwahnt, daB ein 
Teil des alten Miihlenfriedens sich in den besonders hohen Strafen erhalten hat, 
die unser Strafgesetzbuch fiir Beschadigung von Wasserbauten, die zu Wasser
betriebswerken gehoren, und der fiir sie errichteten Merkpfahle androht. 

1) Vgl. die Angaben in Lorenz Stein, Verwaltungslehre V (1868), S. 251, 252, Stobbe, 
Deutsches Privatrecht II (1883), S. 292, Note*, J udeich, Grundentlastung inDeutschl. (1863), 
S. 55,98, 1I8, 124, 137 usw., und Stieda, a. a. 0., S. 1I08, 1109, I Ill, 1172. 

2) Vgl. Ges., die Aufhebung des Bier- u. MahIzwangs betr. vom 27. Marz 1838 (Ges.- u. 
VBl. f. d. K. Sachsen 277, §§ 26, 27, 4 I) und R en t z s c h, Die Reform der sachsischen Gewerbe
gesetzgebung (1862), S. 157, 2 I 2. 

3) Vgl. hierzu und zum foigenden Stier-Somlo in \Vorterb. d. VoIksw. II (3), S. 409 bis4II, 
Rose n thaI im Handw. d. Staatsw. VI (3), S. 801 bis 804, und Koeh ne im \Vorterb. d. deutschen 
Staats- u. Verwaitungsrechts II (1913), S. 904 bis 908. 



Johann Andreas Segner. 
Von 

Dr. Karl Keller, Milnchen, vormals Professor in Karlsruhe. 

"Venn wir auch in der Geschichte des Turbinenbaues auf so manche Namen 
stoBen, deren Trager sich hervorragende Verdienste urn die Ausbildung dieses 
Zweiges der Technik erworben haben, denen sogar in bezug auf gewisse von ihnen 
geschaffene Turbinensysteme mit vollem Recht die Bezeichnung als Erfinder zu
kommt, so kann doch keiner auf den N amen des "Vaters der Turbinen" mit solcher 
Berechtigung Anspruch machen, wie Segner, der G6ttinger Arzt, Mathematiker 
und Physiker. 

Johann Andreas Segner entstammte einer in Ungarn ansassigen Familie, 
deren Urahn Josef Segner im 16. J ahrhundert als Protestant urn der Religion 
willen seine Heimat Steiermark verlassen muBte und sich dann in Ungarn, speziell 
in PreBburg niedergelassen hat, wo, wie Th u rna n n sagt, die Gewissensfreiheit 
noch ungekrankt war1). Seine S6hne, denen PreBburg seine evangelische Kirche 
und das Gymnasium zu verdanken hat, wurden im Jahre 1596 in den Ungarischen 
Adelsstand erhoben und "mit einem adeligen Wappen begnadigt", wei 1 der altere 
von ihnen, Michael, sich in einem Treffen wider die Turken wohl gehalten, und 
nach empfangener Wunde sich durch die Feinde durchgeschlagen hatte2). Doch 
scheinen deren spatere Nachkommen von dies em Vorrechte keinen Gebrauch mehr 
gemacht zu haben; wenigstens ist dies zuverlassig nachgewiesen bei dem Vater 
unseres Gelehrten, Michael Segner, der zu PreBburg den Posten einer Art von 
Steuereinnehmer bekleidete. Dort auch wurde am 9. Oktober 1704 dessen Sohn, 
Johann Andreas geboren. 

Da dieser schon vor erreichtem 4. Lebensjahre seine Mutter verlor, nahm sich 
neben dem Vater insbesondere sein GroBvater mutterlicher Seite, der Vize-Notarius 
Fischer, des mutterlosen Knaben an, und unterstutzte und f6rderte dessen Lern
eifer; ihm ist es vornehmlich zu danken, daB der junge Johann Andreas bereits 
in seinen fruhen Knabenjahren dem Studium gewidmet wurde. Zu Anfang war 
allerdings fur ihn das Studium der Theologie in Aussicht genommen und er be
suchte auch zu diesem Zwecke das PreBburger Gymnasium, dessen Rektor seit 
1714 Mathias Bel war, der 1684 in Orsova geboren, in Halle Medizin und Theologie 
studiert hatte, und nachmals als Prediger in PreBburg durch verschiedene Schriften, 
insbesondere seine Ungarische Geschichte beruhmt geworden ist3). Dem Einflusse 

1) Hallesche Anzeigen, 1777, Nr. 45. 
2) Strodtmann, Jetzt lebende Gelehrte. 
3) Mathias Bel (Belius) wurde Mitglied der Akademien von Petersburg, London und Berlin 

und starb 1749 in PreBburg. 
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dieses seines Lehrers Bel ist es zu danken, daf3 er neb en dem Studium der alten 
Sprachen, die er als Theologiestudierender selbstverstandlich beherrschen muf3te, 
auch an 'andern Disziplinen, insbesondere an den exakten Wissenschaften Geschmack 
bekam .. Unter diesen Wissenschaften richtete Segner zunachst sein Augenmerk 

Johann Andreas Segner 
geb. 9. Okt. 1704 gest. 5. Okt. 1777 

auf die Medizin, die er dann auch schlief3lich - wenigstens teilweise - zu seinem 
Lebensberufe machte. 

Auf eine andere Wissenschaft noch wurde er hingewiesen durch den seiner 
Familie bcfreundeten Kaiserlichen Mathematikus Mi kowi ni, der ihm eines Tages 
zeigte, wie er eine den Lauf und Stand der Gestirne betreffende Frage, die 
ihm im Gesprache mit einem jungen Studienkameraden begegnet war, mit Hilfe 
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mathematischer Behandlung lasen kanne. Mi kowi ni machte ilm bei dieser Ge
legenheit mit den Elementen des E uk li des bekannt, und S e g n e r vertiefte sich 
in deren Studium, und half sich dann durch eigene Arbeit weiter, so daD er imstande 
war, von seiner ganz besonderen Veranlagung fUr diese Wissenschaft schon fruh
zeitig seinen Lehrern Proben abzulegen. 

Leider muDte sein Gymnasialstudium zweimal eine empfindliche Unterbrechung 
erleiden; einmal als im Jahre I7I2 seine Geburtsstadt von der Pest heimgesucht, 
und deshalb seine Familie zur Flucht aus der verseuchten Stadt gezwungen wurde, 
und ein zweit~s Mal, als er selbst so schw€r an einem typhasen Fieber erkrankte, 
daD er auch nach seiner Wiederherstellung noch geraume Zeit sein Gedachtnis fUr 
die erlernten fremden Sprachen verloren zu haben schien. N ach und nach verschwand 
diese nachteilige Wirkung der uberstandenen Krankheit vollstandig, und wird 
sogar speziell der Stil und die Korrektheit seiner lateinisch verfaDten Aufsatze auch 
von heutigen Philologen als ganz auI3erordentlich bezeichnet. 

1m Jahre I722, also mit I8 J ahren, ging er auf ein J ahr nach Debreczin, wo er 
einen jungen Edelmann in der deutschen Sprache zu unterrichten hatte, und kehrte 
im September I723 nach PreI3burg zuruck, urn sich dort fUr das Studium der Medizin 
vorzubereiten. Neben den ihm zu diesem Zwecke als notwendig bezeichneten prak
tischen Arbeiten in einer Apotheke verlegte er sich insbesondere auf das Studium 
der von den damaligen Arzten gemeiniglich arg vernachlassigten Chemie. 

Nach anderthalbjahrigem Aufenthalt in PreI3burg ging Segner, 2I Jahre 
alt, im Jahre I725 nach J ena, wo er sich als Studierender der dortigen U ni
versitat gleichzeitig auf Philosophie, Mathematik und Medizin verlegte, ohne 
damals schon seine endgultige Berufswahl gerade in einer dieser Richtungen fest
zulegen. Nach zweijahrigem Aufenthalt in Jena war er bereits imstande, mathe
matischen Unterricht zu erteilen und von seinen Kenntnissen und Fahigkeiten 
zweimal in 6ffentlichen Dissertationen im Jahre I727 und I728 Zeugnis abzulegen. 
Er war, wie zeitgenassische Berichte sagen, schon damals gewohnt, sich uber Vor
urteile zu erheben, an keine Autoritaten sich zu binden, selbst zu denken, selbst 
zu untersuchen. "Er war deshalb auch imstande, in den Wissenschaften, die er trieb, 
neue wichtige Entdeckungen in einem Alter zu machen, in welchem gewahnliche 
Menschen kaum die ersten Grundsatze dieser Wissenschaften gefaI3t haben." 

Obwohl schon damals in ihm der Wunsch lebhaft sich regte, sich der akade
mischen Laufbahn zu widmen, wozu ihm auch seine Freunde, insbesondere seine 
Lehrer Teichmeier 1) und Hamberger 2) dringend rieten, so glaubte er doch, 
seiner Liebe zur Heimat folgend, zunachst wieder nach PreI3burg zuruckkehren zu 
soIlen, urn dort wenigstens einmal den Anfang zu einer arztlichen Praxis zu machen. 
Er unterzog sich deshalb I730 vor seiner Abreise von J ena der medizinischen 
Promotionsprufung. 

Der so erworbene Doktortitel und seine arztlichen Erfolgc in PreI3burg waren 
Veranlassung, daB er nur bis Ende I73I dort blieb, urn nun nach Debreczin iiber
zusiedeln, wohin er einen Ruf erhalten hatte, unter Angebot der Stellung als Stadt
physikus mit fin em J ahresgehalt von 200 Gulden nebst freier Wohnung und Kost. 
SteHung und Tatigkeit befriedigten S e g n e r vollkommen, aber es fehlte ihm in 

1) Hermann Friedrich Teichmeicr, geb. 1685, Arzt und Professor derExpcrimental
Physik und der Medizin in J ena; gest. 1746. (AUg. cI. Biogr.). 

2) Georg Erhard Hamberger, geb. 1677, Arzt uud Professor der Physik, Chemic unci 
Meclizin in Jena; gest. 1755. (AUg. d. Biogr.). 
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Debreczin jeder Umgang mit wissenschaftlich gleichstehenden vorwartsstrebenden 
Mannern sowie auch eine Unterstiitzung seiner wissenschaftlichen Bestrebungen, 
wie sie ihm in J ena die Bibliothek der Hochschule geboten hatte. Er ergriff 
daher die nachste sich bietende Gelegenheit, mit seinem Aufenthalt in Debreczin 
auch seine dortige SteHung aufzugeben und nach Deutschland zuriickzukehren. 
Eine solche Gelegenheit fand sich, noch ehe er ein J ahr in Debreczin zugebracht 
hatte. Auf Empfehlung des am Herzoglich Weimarschen Hofe gern gesehenen und 
hochgeschatzten Hofrates Teichmeier lieD der Herzog Segner antragen, nach 
Jena zu kommen und dort einstweilen privatim Vortrage zu halten, bis ihm bei 
Eintreten einer Vakanz an der dortigen Universitat eine Professur iibertragen werden 
k6nne. Auch der Titd eines Hofrates wurde ihm angeboten, doch lehnte Segner die 
Annahme dieses Titels abo Den iibrigen Teil des Herzoglichen Anerbietens nahm er 
auf Zureden seiner vielen Freunde in J ena an, soweit sich dieses Anerbieten auf 
die Abhaltung von Privatvortragen bezog. So kam er also kurz vor Ostern I732 
nach J en a, erwarb sich dort baldigst den Grad eines Magisters, und damit die 
"venia legendi". So hatte er dann auch form ell die BewiHigung, Vorlesungen an 
der Universitat zu halten und kiindigte seine mathematischen Lehrstunden am 
schwarzen Brett der Universitat an. 

Nachdem Segner somit in gesicherter SteHung war, verheiratete er sich noch 
im November desselben Jahres mit der Tochter Mariana Carolina Sophia 
seines Freundes und G6nners, des Hofrates Teichmeier. Seine Vorlesungen er
warben sich allseitigen BeifaH, so daD ihm I733 yom Herzog e~ne auDerordentliche 
"Profession" verliehen wurde. Segner ver6ffentlichte beim Antritt dieser SteHung 
zwei Abhandlungen auf philosophischem und eine solche auf physikalischem Ge
biete. DaD er wahrend dieser Zeit auch seine medizinischen Kenntnisse nicht brach
liegen lieD, zeigt sich darin, daD er einem in J ena studierenden Grafen Privat
unterricht in der Arzneiwissenschaft gab. 

Von seiten der Universitat HaHe war in der dortigen philosophischen Fakultat 
durch Friedrich Hoffmann der Vorschlag gemacht worden, Segner dorthin 
zu berufen, doch kam es wegen Uneinigkeit in der Fakultat, und infolge von Intri
gen, die gegen Segner ins Werk gesetzt wurden (mit del' Behauptung, daD er ein 
Anhanger des verfehmten und des Landes verwiesenen Philosophen Wolff sei) nicht 
dazu. Dagegen erhielt er I735 einen Ruf an die neugegriindete Universitat G6ttingen 
als ordentlicher Professor del' N aturlehre und Mathematik. Der Herzoglich Wei
marsche Hof lieD ihn nur ungern ziehen und stellte ihm in dem gnadigst erteilten 
Abschiedsbrief die Bedingung, daD er verbunden ware, wieder nach J ena zuriick
zukehren, wenn ihm von da ein vorteilhafterer Ruf zugesandt wiirde. 

Yom 31. August I735 ist die Bestallungsurkunde Segners als Professor in 
G6ttingen datiert, und am I6. November machte er bereits von G6ttingen aus nach 
der damaligen Sitte seine Vorlesungen bekannt unter Beifiigung eines Programmes, 
in dem er die geodatischen Linien auf einem Rotationsk6rper untersuchF). 

Seine Lehrtatigkeit in G6ttingen beg ann Segner damit, daD er fiir Abfassung 
von brauchbaren "Kompendien" Sorge trug, die er seinen Vortragen zugrunde 
legen k6nnte; so entstanden fUr seinen mathematischen Unterricht die "Elementa 
arithmeticae et geometriae" und fUr seinen physikalischen Unterricht die "Ein
leitung in die Xaturlehre". Bescheiden sagt er in der Vorrede zu dem letzteren Werke, 
daD die Schuldigkeit, welche ihm obliege, dem Lernbegierigen aIle Bequemlichkeit 

1) C. H. Muller, Zur Geschichte der Mathematik, S. 30. 
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zu verschaffen, ihn entschuldigen moge "wegen Anfertigung gegenwartiger Ein
lei tung" ; sein Hauptbestreben sei, wahr, vollstandig und grundlich zu sein, ohne 
viel neue Untersuchungen zu geben ..... 

Bald nach seinem Amtsantritt in G6ttingen erhielt und ergriff er die sich ihm 
darbietende Gelegenheit, seine medizinischen Kenntnisse im Unterrichte zu be
tatigen. Als namlich zu dieser Zeit der damals noch einzige Professor der Medizin 
an der Universitat starb, und fUr den Unterricht kein geeigneter Ersatz zur Ver
fUgung stand, entschloB sich Segner, die medizinischen Vortrage fUr den ver
storbenen Kollegen zu ubernehmen und fortzusetzen. Die medizinische Fakultat 
ernannte ihn infolgedessen ebenfalls zu ihrem Mitgliede, und so blieb S e g n e r 
Mitglied zweier Fakultaten, solange er der Universitat G6ttingen angehorte. Da 
aber in der Folge auch noch weitere medizinische Professuren begrundet wurden, 
verzichtete S e g n e r in seinen Vorlesungen bald auf die Behandlung der theoretischen 
und praktischen Arzneikunst, und beschrankte sich auf die "Chymie", wie man die 
Chemie damals nannte; war er doch stets Vertreter der Ansicht, daB ein Arzt ohne 
weitgehende Kenntnisse der Chemie nicht auf wissenschaftlicher Hohe stehen 
konnte. Auf die Ausubung einer arztlichen Praxis verzichtete er in Gottingen 
sehr bald vollstandig, da er fUrchtete, entweder durch die Sorge fur seine Patienten 
von seinen wissenschaftlichen Arbeiten abgehalten zu werden, oder infolge der 
Inanspruchnahme durch die letzteren in der Sorgfalt fur die Kranken etwas ver
saumen zu mussen. 

\Vas seine Art vOfzutragen, den Charakter seiner Lehrstunden, betrifft, so heiBt 
esl), man musse vermuten, daB er die Fahigkeiten und den guten Willen seiner Zu
horer oft zu hoch eingeschatzt habe, sowie daB allerdings die Art und Weise, wie 
er von den Fahigkeiten der Deutschen sprach, nicht geeignet gewesen sei, ihm die 
Zuh6rer besonders geneigt zu machen. 

Das von ihm oft zu fuhrende Dekanat gab ihm reichlich Gelegenheit in mehr 
oder weniger ausgedehnten "Programmen" uber seine wissenschaftlichen Arbeiten 
zu berichten, da er als "Promotor" den zu "Promovierenden" schriftlich den Fakul
tatskollegen vorstellen muBte und dabei jeweils dessen curriculum vitae mit einer 
wissenschaftlichen Abhandlung zu begleiten hatte. Seg ners Programme umfaBten 
dabei alle Gebiete, auf denen er als Lehrer tatig war. Wahrend seine medizinischen 
Schriften, dieauch die weniger bedeutenden waren, nach einigen J ahren, insbesondere 
mit seiner Berufung nach Halle, ganz aufhoren, sind von ihm Abhandlungen auf 
mathematischem, astronomischem und physikalischem Gebiete bis zu seinem Tode 
erschienen. 

Besonders interessant sind 7 Programme hydraulischen Inhaltes, die 1747 in einem 
Sammelband erschienen und die Vorstudien enthielten zu Segners spateren Arbeiten 
auf dem Gebiete der Hydraulik. Am bekanntesten sind jene beiden Programme 
geworden, in denen er das von ihm erfundene und nach ihm benannte Wasserrad 
beschreibt, dessen Theorie geometrisch entwickelt und Berechnungen anstellt uber 
die zu erwartende Leistung der neuen Maschine. Bei der groBen Wichtigkeit der Er
findung Segners und den wahrhaft groBartigen Erfolgen, die sie sich in ihrer Ver
vollkommnung und Ausbildung spater errungen hat, erscheint es, urn die Darstellung 
des Lebensbildes und der sonstigen Leistungen Segners zunachst nicht unterbrechen 
zu mussen, zweckmaBig, das, was sich auf seine Erfinderarbeit in bezug auf das 

1) c. H. Miiller, a. a. 0., S. 36. 
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Segnersche Rad bezieht, in einem besonderen zweiten Abschnitt dieses Aufsatzes 
zusammenzutragen. 

Die fruchtbare schriftstellerische Tatigkeit Segners wurde auch von seinen 
Zeitgenossen anerkannt, so daJ3 z. B. Strodtmann in seiner "Geschichte jetzt 
lebender Gelehrten I746" nach Aufzahlung von dessen bereits herausgegebenen 
Schriften sagt: 

"Den BeschluB soIl dasjenige machen, was wir noch von Herm Doktor kiinftig 
zu hoffen haben: 

1. Wird er seine Naturlehre fortsetzen, 
2. 1st er bemiiht, die Hydraulik auf synthetische Art abzuhandeln, 
3. Hat er unter anderem v611ig ausgearbeitet liegen eine ausfiihrliche und in 

deutscher Sprache abgefaBte Einleitung in die reine Mathematik, 
4. Arbeitet er an einer Ubersetzung von Nieuwentyls Buch ,Recht Gebruik der 

Weltbeschouwingen 1745' (Rechter Gebrauch der Weltbetrachtung)." 

So gab er in der Tat, wie Strodtmann angekiindigt hatte, im Jahre I750 vier 
Abhandlungen heraus, wovon zwei sich mit der Gestalt eincs Wassertropfens be
schaftigen an den mit der Luft in Beriihrung stehenden Teilen seiner Oberflache; 
die dritte und vierte Abhandlung bezieht sich auf die konvexen und konkaven 
Oberflachen von Fliissigkeiten und die dabei auftretenden Ob~rflachenspannungen 1). 

Seine Schriften wurden auch im In- und Auslande bekannt und trugen ihm 
eine geachtete Stellung in der Gelehrtenwelt ein: er wurde I739 zum Mitgliede del' 
Londoner Akademie, I747 der Berliner Akademie, I75I del' Kg( Sozietat der 
\Vissenschaften in G6ttingen und I754 der Peteisburger Akademie ernannt. 

Der bewegliche Kop£ Segners hatte schon lange erkannt, daJ3 zu einem ge
deihlichen Fortschritt in Mathematik und Physik auch die Astronomie einer beson
deren Anteilnahme und Ausbildung bediirfe; deshalb betrieb er seit I748 mit groJ3el' 
Energie den Bau eines Observatoriums und richtete ein solches auf einem der Stadt
tiirme ein. Zu den Arbeiten, die er in diesem Observatorium unternahm, ist auch 
die Beobachtung der groJ3en Sonnenfinsternis in diesem J ah:re zu l'echnen, wofiir 
er eine eigene Anweisung herausgab. Die Leitung dieser Sternwarte, deren voll
kommene Ausriistung aber bis I754 dauerte, lag ihm ob, solange er der Universitat 
G6ttingGn angeh6rte. 

Von einem wissenschaftlichen Streite, den Segner in G6ttingen mit dem 
Philosophen und Mathematiker Christian Wolff2) in Halle und mit dessen Schule 
auszufechten hatte, erzahlen alle zeitgen6ssischen Berichte, und m6ge hier eine 
kurze Darstellung dieses Streites nach dem origin ellen Berichte von Th u man n 3) 
Platz finden: 

"Sektiererei war von jeher eine Pest der Wissenschaften gewesen. Aber es scheint 
fast, daB unter keiner Nation der Welt, bei einem gleichen Grade der Seelenkriifte und bei 
so giinstiger Gelegenheit, solche auszubilden, diese Krankheit so gew6hnlich sei als bei 

1) Strodtmann, Das gelehrte Europa. 
2) Chris tia n \Volff, geb. 1679, war seit 1707 Professor der Mathematik und Naturlehre an 

der Universitat Halle. Wahrend ein zeitgenossischer Bericht (von Ludewig vom Jahre 1730) 
von ihm sagte, daB er in der Mathematik seinesgleichen nicht in Europa habe, wurde er bei der 
Regierung als Religionsverachter denunziert, durch eine Kabinetsordre Friedrich \Vilhelms 1. 
1723 seiner Stelle entsetzt und unter Androhung des Stranges aus Halle verwiesen. Dnrch 
Friedrich II, den GroBen, wurde er wieder nach Halle zuruckberufen, zum Geheimrat und 
Vlzekanzler der Universitat ernannt und auBerdem in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Er 
starb 1754. 

3) \Vochentliche Hallesche Anzeigen 1777. Nr. 45. 
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den Deutschen. Zu dieser Zeit hatten diejenigen, welche sich fur \\'oIffs Schuler und 
Anhanger ausgaben, die zahlreichste Sekte gestiftet, welche jemals gewesen. Alles, 
was der groBe Mann gesagt und geschrieben hatte, ward von den meisten von ihnen als 
Orakelspruche blindlings an genom men und verteidigt. Diese sahen es fur eine Lasterung 
an, wenn man ihrem Lehrer des geringsten Fehlers schuld gab. Da S e g n e r einige 
solcher Irrungen, die sich in \Vol£fs mathematischen und physischen Schriften einge
schlichen hatten, rugte, weil er als Lehrer dazu genotigt wurde, entstand, wie man 
leicht vermuten kann, unter der dadurch beleidigten Sekte ein gewaltiger Larm. Doch 
dieser Streit endigte so, daB sowohl Segner als \Volff Ehre davon hatten, denn es ist 
fast eben so ruhmlich, seine Fehler zu verbessern, als keine zu machen." 

Als Wolff I754 in Halle gestorben war, wuBte man Niemand, der den dadurch 
erlittenen Verlust besser ersetzen k6nnte als seinen friiheren Widersacher S e g n e r , 
und so erging an diesen der Ruf als Professor der Mathematik und Physik an der 
dortigen Universitat. MiBhelligkeiten zwischen ihm und verschiedenen Kollegen 
in G6ttingen machten ihm einerseits den EntschluB leicht, diese Hochschule und den 
Ort, an dem er nun fast 20 Jahre gelebt hatte, zu verlassen, andererseits aber scheint 
es auch, daB man in G6ttingen ihn nicht allzu ungern scheiden sah. Wenigstens 
heiBt es in einem Berichte, der von seiten des Universitatskuratoriums unterm 
I9. X ovember I754 an Friedrich II gerichtet wurde, w6rtlich: 

"Sein Fortgang bringet keinen sonderlichen N achteil, inmaBen jetzo solche l\Ianner 
vorhanden sind, welche in Griindlichkeit mehrerwahntem Professori gleichkommen, 
in der Deutlichkeit und Leichtigkeit des Vortrages ihn iibertroffen haben." 

In der Bestallungsurkunde fiir Segner, welche vom 5. Kovember 1754 datiert 
ist, heiBt es: 1) 

,,);"achdem wir (Friedrich II., Konig von PreuBen) gnadigst gut und notwendig 
gefunden, die vakante Profession del' IIIathematik und Physik mit einem rccht soliden 
und bei der gelehrten Welt in Reputation stehenden Subjecto zu besetzen, auch dabci 
unser Augenmerk auf Euch besonders gerichtet und beschlossen haben, Euch wenn 
Ihr dazu resolvieren konnet: 

1. Einen jahrlichen Gehalt von 1200 Thaler nebst gewohnlichen Emolumenten. 
2. Zum Transport Eurer Familie und Effekten an Reisegelder 500 Thaler mit freier 

Entree von del' Accise zu Halle zuflieBen zu lassen. 
3. Euch den Charakter als Geheimter Rat ohne Erlegung derer sonstigen iiblichen 

Chargen beizulegen und Euch einen besonderen Rang bei der Universitat zu 
bestattigen, jedoch mit der Bedingung, daB denen ubrigen Professoren kein 
gegriindete Ursache gegeben werde, sich dariiber zu beschweren. 

4. Wann Ihr es begehret, den Adel, welchen Eure Familie vor Zeiten in Ungarn 
dem Vernehmen nach erhalten, zu renouvellieren, und das erforderliche Diploma, 
ohne daB die in dergleichen Fallen zu unsern Kassen zu erlegende Jura dafiir 
gefordert werden sollen, Euch fertigen zu lassen. 

Als werdet Ihr Euch erklaren. 
Auf Sr. kgl. Majestat allerg. Spezial-Befehl 

Bismark, Dankelmann. 

Wahrend so G6ttingm einen Lehrer verlor, de ssm Name zu den hervorragend
sten jener Universitat in dieser Periode gEh6rte, ukennt man das GEwicht, welches 
des sen Erwerbung fUr Halle bedeutete, daraus, daB man fUr ihn den neuen N amen 
eines "Professor Primarius" der gesamten Universitat schuf, und ihm demgemaB 
in dem "Lektionsplan" seinen Platz gesondert von den iibrigen Professoren anwies. 
In den Sitzungen (concilien) hatte er den stellvertretenden Vorsitz nachst dem 
Prorektor und dem Direktor der Universitat. 

') c. H. Muller, a. a. 0., S. 44, mit zeitgemiiJ3er Abiinderung der Orthographie 
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Zu Beginn seines akademischen Lehramtes in Halle verfa13te S e g n e r nach 
damaligem akademischen Brauche in lateinischer Sprache eine Schrift, die in mehr 
als einer Hinsicht von besonderem Werte erscheinP):' 

Nach einer Einleitung voll von Devotion gegen seinen neuen Landesherrn, 
voll von Bewunderung fUr Geist und Taten des "unbesiegten K6nigs, der so hoch 
uber das Geschick des gew6hnlichen Menschen erhaben sei, da13 man nicht be sorgen 
dude, es konne eine Zeit dereinst kommen, in der sein Lob und Preis verstummen 
wurde," legt er die Grundsiitze dar, wonach er bei Ausubung seiner Lehrtiitig
keit verfahren werde, und sagt dabei wortlich: 

"Von der ersten Zeit an, da ich begonnen habe, an Hochschulen zu lehren, habe ich 
mir als Gesetz yorgesetzt, daB ich so gut als moglich me in Amt yerwalte, sorgfaltig prufe, 
was ich den Zuhorern vortragen durfe, und dabei Irrtumer, so viel mir meine mensch
liche ~atur gestattet, vermeide. Solche Irrtumer wurden urn so schadlicher sein, je Junger 
diejenigen sind, die solche in sich aufnehmen, und sind auch von diesen urn so schwie
riger \yieder abzustreifen. Ich werde suchen, das Uberflussige auszuscheiden und mich 
bestreben, diejenigen, die der \Vissensdurst zu mir fuhren wird, auf dem moglichst 
kurzen \'leg zumZicle zu fuhren. In diesem Vorsatze wcrde ich mir urn so weniger gestatten, 
mit den Jahren lassiger zu werden, als ich durch reichliche Erfahrung erkannt habe, 
daB es keine andere bessere Art gibt, die mathematischen Disziplinen mit Erfolg zu 
lehren, als diejenige, wie ich es tue .... " 

Nach diesen, allerdings mit ziemlichem Selbstbewu13tsein vorgetragenen Lehr
grundsiitzen, gibt er seinen Stundenplan bekannt, der die nicht geringe Belastung 
durch 20 w6chentliche Vorlesungsstunden enthiilt, und schlie13t die Einleitung 
zu seiner akademischen EinfUhrungsschrift mit den Worten 2): 

"Aber genug damit. Ais bleibendes Zeichen des Geistes und der Gesinnung, die 
ich damit bekunden wollte, will ich nun eine schriftliche Abhandlung beifugen und 
wahle dazu die Darstellung meiner Untersuchungen und Versuche zu einer Theorie 
des Kreisels. Ich habe diese Theorie sehr sorgfaltig durchgearbeitet und beruhre dabei 
nicht allein jenen Kreisel, den wir als kindliches Spielzeug schon bei den Alten sehen, 
mit dem wir uns auch selbst schon in unsern Kinderjahren unterhalten haben, sondern 
ich dehne meine Untersuchung auch weiter aus auf die ungeheuern Korper der Sonnen 
und Planeten, welche die gottliche Vorsehung nach eben den gleichen Gesetzen der 
Kreiselbewegung im Weltraum sich drehen und bewegen laBt." 

Von gr613tem wissenschaftlichen Interesse ist aber die aus S e g n e r s wenig 
bekannter Schrift hervorgehende Entscheidung der Frage, ob er, wie vielfach an-

. genommen wird, als der Entdecker der 3 freien Achsen eines starren Systemes, wenn 
dieses urn eine mit ihm fest verbundene Achse rotiert, zu betrachten sei. Es finden 
sich in dieser Beziehung in Segners AusfUhrungen nachstehende Siitze, die in 
m6glichst getreuer Ubersetzung nach dem lateinischen Original so lauten: 

3) ... "Und allgemein, wenn EF eine Achse eines solchen Systemes ist, so ist HI eine 
zweite Axe, welche in der Ebene jenes Systemes in des sen Schwerpunkt senkrecht steht; 
wir werden aber sehen, daB es noch eine dritte Achse gibt, welche auf den beiden vorher
genannten senkrecht steht. Solcher 3 Achsen gibt es aber bei jedem Massen
system (massularum congeries), sowie auch bei jedem Kreisel, nicht allein bei jenem 
Kreisel, den wir vorher betrachtet haben, und den man ebenen Kreisel nennen kann. 
Obwohl dies aus der allgemeinen Untersuchung folgt, wie wir gesehen haben, so habe 
ich doch geglaubt, daB es zum leichteren Verstandnis dienen kanne, wenn ich jene Achsen 
der ebenen Kreisel, welche in die Ebene dieser Kreisel selbst fallen, zunachst fur sich 
allein untersuchen wiirde ..... . 

1) Programm vom 27. April 1755. 
2) C. H. Miiller, S.7. 
3) C. H. Miiller, S. 17. 
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1) ... Von jenen Axen hat auch der groBe Euler gesprochen in den Verhandlungen 
der Kg!. Akademie 1749 und 1750 an jenen Stellen, an welchen er die Griinde angibt 
fUr die Prazession der Tag- und Nachtgleichen und die Stellungsanderung der Erdachse ... . 
Ich will, was ich uber diese Dinge gefunden habe, auf meine Weise berichten .... . 

Wenn Segner auch sagt, "was ich gefunden habe", so scheint mir doch aus 
dem vorhergehenden unzweifelhaft zu folgern, daB er selbst in dieser Frage seinem 
groBen Kollegen die Prioritat der Entdeckung iiberlassen habe. Seine Abhandlung 
schlieBt er mit den Worten: 

"Hier konnte noch sehr viel beigefUgt werden. Da ich aber ohnedies schon die 
Grenzen fur den Umfang meiner Programmschrift uberschritten habe, will ich das 
Weitere lieber andern uberlassen, die sich damit beschaftigen wollen, oder fur meine 
eigene Bearbeitung auf eine spatere Zeit aufbewahren 2)." 

Uber Segners allgemeine und besondere wissenschaftliche Tatigkeit in Halle 
liegen nur wenige Berichte vor; u. a. heiBt es von ihm, daB er in seinen Vortragen 
iiber Mathematik seinem Vorganger Wolf f in bezug auf FaBlichkeit nicht gleich
gekommen sei, an Tiefe und Strenge ihn aber iibertroffen habe3). 

Mit Vorliebe beschaftigte er sich auch in Halle mit Astronomie, die er ja auch 
in G6ttingen besonders gepflegt hatte. DemgemaB ist auch seine bedeutendste, 
wenigstens umfangreichste, Publikation in Halle sein Lehrbuch der Astronomie, 
dem er den Titel gab: "Astronomische Vorlesungen, eine deutliche Anweisung zur 
griindlichen Kenntnis des Himmels" (Halle 1775). 

Von Interesse, insbesondere vom Standpunkt eines Einblickes in den Charakter 
Segners als Lehrer, ist jener Abschnitt der Einleitung, worin er den seinem Buche 
gegebenen Titel "Vorlesungen" begrunden will. Er sagt: 

"Diese Benennung hat das Buch erhalten, teils weil wirklich der erste Entwurf 
desselben zum Behuf des mundlichen Vortrages der Astronomie gedient hat, und teils, 
weil mir diese Benennung eine groBere Freiheit erlaubte ..... Sie widersetzt sich 
keineswegs wohl angebrachten Wiederholungen, vertragt eine etwas weitlaufige, nicht 
eben nach den strengsten Regeln vorgetragene Erklarung, eine kleine Abschweifung, 
mit einem Worte, sie gestattet alles, so etwas zur Deutlichkeit beitragen kann ..... 
Zu dem Ende habe ich mir meinen Leser anfanglich als des Himmels vollig unkundig 
vorgestellt und habe gesucht, die notigen Begriffe durch die Erscheinungen selbst in 
der naturlichsten Ordnung zu entwickeln, bei welcher immer das Nachfolgende durch 
das Vorhergehende begriindet wird. Freilich muBte ich dabei so viele Kenntnisse der 
Geometrie, der Trigonometrie und Analytik voraussetzen, als bei unsern angehenden 
Gelehrten selten genug angetroffen wird ..... Allein, wer kann helfen? .... " 

DemgemaB benennt er den ersten Abschnitt seiner astronomischen Vorlesungen 
als: Grundsatze aus der Geometrie, und behandelt dabei in §§ Ibis 120 nur die beiden 
- wie er sagt - fUr die Astronomie wichtigsten Linien, die Ellipse und die Parabel. 

An sonstigen Ver6ffentlichungen wahrend Segners Hallenser Zeit werden 
nur kiirzere Abhandlungen erwiihnt in der Form von Programmen und Disser
tationen wesentlich mathematischen Inhaltes aus dem Gebiete der Geometrie und 
der Analysis. Eine Abhandlung iiber das Wiirfelspiel, welche in "Poggendorf" 
erwahnt wird, ist dem Verfasser dieses weder ihrem Inhalt noch ihrem Ziele nach 

1) C. H. Muller, S. 15. 
2) Leider ist die fur das Studium der Kreiselbewegung wichtige Schrift Segners auBer

ordentlich selten, und - so viel dem Verfasser bekannt - nur auf den Universitatsbibliotheken 
Breslau, Konigsberg und Gottingen zu finden. 

3) Schrader, Geschichte der Universitat Halle, I, S. 289. 
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bekannt geworden. Arbeiten medizinischen Inhaltes fehlen in dieser zweiten Periode 
von Segners Leben vollstandig. 

Dagegen finden sich in den "Nachrichten aus dem Leben Segners", welche 
unmittelbar nach dem Tode des Gelehrten in den "Wochentlichen Halleschen 
Anzeigen 1)" erschienen, nachstehende Mitteilungen, die ein helles Licht werfen 
nicht bloJ3 auf ihn selbst als auf einen groJ3en Gelehrten und als auf eine Zierde der 
Universitat, sondern auch auf ihn als Mensch, dessen wohlwollende, liebenswiirdige 
Ziige in unserm, dem Anfange vorgesetzten Bilde gezeichnet sind, das seinen 
astronomischen Vorlesungen beigefUgt ist. J ene N achrichten enthalten nach
stehende Satze: 

"Die meisten Gelehrten nutzen bloB durch ihre gelehrten Arbeiten, und die Ge
schichte dieser Arbeiten macht gewi:ihnlich den schi:inen Teil ihrer eigenen Geschichte 
aus. Segner nutzte auch durch sein Leben; nie konnte ein mehr exemplarisches gefiihrt 
werden. Er war ein wahrer Christ, aber auch in seiner Religion, soweit als Menschen 
es sein ki:innen, von Vorurteilen frei. Er war ein rechtschaffener Mann in dem ganzen 
Verstande dieses Wortes, menschenfreundlich, gutherzig, wohlwollend; vielleicht hatte 
er von den Menschen, die seine Zeitgenossen waren, nur zu gute Begriffe. Er war dienst
fertig, dankbar, demiitig, ein Feind der Unwahrheit uml Prahlerei, mitleidig und wohl
tiitig, wo er nur konnte. Sein Gemiit war sich bestiindig gleich ; und selbst in Krankheiten 
und bei Ungliicksfiillen heiter und unerschiittert. Seine Leidenschaften, obgleich von 
Natur heftig, waren immer in seiner Gewalt. Die Folge von allem diesen war, daB ein 
jeder, der ihn kannte, ihn liebte und verehrte." 

Er genoJ3 bis in ein hohes Alter die beste Gesundheit; seine letzte Krankheit 
begann mit schwerer Hypochondrie, wozu dann noch die Erkrankung innerer edler 
Organe kam. Aber auch noch wahrend der ganzen Dauer seiner Krankheit blieb er 
"der wirksame, der liebreiche, der gelassene Mann, der er allezeit gewesen war." 
In seinem oft von ihm ausgesprochenen Bestreben, "auch noch nach seinem Tode 
niitzlich zu sein", entwarf er den Organisationsplan fur die Universitats-Witwenkasse, 
deren Verwaltung spater sein Sohn iibernahm. Auf seinem Sterbebette noch entwarf 
er Landkarten, welche "fUr die studierende Jugend von dem groJ3esten Nutzen 
sein konnten". 

Bei seinem Tode, der am 5. Oktober 1777 erfolgte, hinterlieJ3 er eine Gattin 
und zwei Kinder, einen Sohn 2) und eine Tochter. 

Wenn wir es unternehmen wollen, Segner bei seinen ersten Schritten zu der 
so ungeahnt folgenreichen Erfindung zu begleiten, so stehen dabei vor allem zweierlei 
Schriften von seiner eigenen Hand zur VerfUgung: jene schon oben erwahnten 
Programme der Gottinger Universitat, die nach damaligem Gebrauche in lateinischer 
Sprache abgefaJ3t und mit einfachen erklarenden Zeichnungen versehen sind, vom 
I9. August und vom 16. September 1750. Hierzu kommen noch drei in den "Han
noverischen Gelehrten Anzeigen", Nr. 35 und 38 vom Jahr 1750 und Nr. 60 vom 
J ahr I753 enthaltene, von ihm selbst verfaJ3te, selbstverstandlich in deutscher Sprache 
geschriebene Artikel. Wir entnehmen diesen Quellen die nachstehenden Mitteilungen 
unter tunlichster Beibehaltung der, jener Zeit entsprechenden Redeweise. Die 
ersteren Programmschriften haben naturgemaJ3 einen wissenschaftlichen Charakter, 

1) Wochentliche Hallesche Anzeigen, 1777, Nr.45, ro. Nov. 
2) Segners Sohn, Johann Wilhelm, der 1738 in Gottingen geboren war und im Jahre 

1795 als Kriegsrat und Direktor der allgemeinen \Vitwenkasse in Berlin starb, war auch viel
fach wissenschaftlich tatig. So gab er "Griinde der Perspektive" heraus, und fertigte die deutsche 
Dbersetzung des von seinem Vater verfaf3ten \Verkes "Elementa arithmeticae, geometriae, 
et calculi geometrici." 
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die letzteren Mitteilungen sind eher fUr ein Laienpublikum geschrieben und zum 
gr6Beren Verstiindnis mit einigen einfachen Textfiguren versehen. 

In dem Artikel Nr. 35 der Hann. Anzeigen beschreibt Segner zunachst mit 
Hilfe nebenstehender Zeichnung, Fig. I, "das Wasserwerk, auf welches ich seit 
einiger Zeit gefallen bin" und gibt hiervon nachstehende Erklarung: 

"Das Wesentliche dieses Wasserwerkes besteht in einem GefaBe AB von beliebiger 
Gestalt und GroBe, welches also gesetzet ist, daB es sich gar leicht urn eine gerade auf

recht stehende Achse CD drehen lasset. Dieses GefaB hat 
bei seinem Boden einen Ansatz EF, welcher durchaus hohl 
ist, und in diesem ist ein Loch von beliebiger GroBe F an 
der Seite, ohngefahr so gebohrt, wie es die Zeichnung vor
stellet. \Venn man in dieses GefaB Wasser gieBet, und 
durch bestandiges ZugieBen immer dasjenige ersetzet, so 
durch das Loch F ausflieBet, so fan get das GefaB an, sich 
urn seine Achse CD zu drehen, nach der Seite, welche der 
Bewegung des durch F ausflieBenden \Vassers entgegen
gesetzet ist; und diese Bewegung wird immer schneller 
und schneller und kann eno.lich einen jeden Grad von 

~;::==~,--li_~ Geschwindigkeit erreichen. Zugleich wird auch der Aus-
:II 8 fluB des 'Vassers bei F immer starker und starker, also 

Fig. 1. Segnersches 
\Vasserwerk. 

muB der ZufluB eben falls wachsen, wenn man das GefaB 
immer gleichvoll erhalten will." 

Ob Segner sich von Anfang an liber den physi
kalischen Grund zu der bei diesem Versuche sich er

gebenden Erscheinung vollshindig klar war, laBt sich nicht mit Sicherheit sagen, 
wenigstens sagt er in seinem Programm yom 19. AugusP), daD "aueh von recht 
scharfsinnigen, einsichtsvollen Miinnern" der Grund hierflir in der Einwirkung der 
Luft gesueht worden sei, und daD er, urn hierliber ins klare zu kommen, einen Ver

r 

£ 

A v ______ • 

such mit einem iihnliehen, aber selbstverstiindlich kleineren Apparat 
unter dem Rezipienten einer Luftpumpe durchgefUhrt habe. Er 
nahm, Fig. 2 (nach Segners Originalzeichnung), ein vertikales zylin
drisches GefiiB von nur 21/2 Daumenbreite H6he und 11/2 Daumen
breite Durchmesser. Aus seiner Grundfliiche ragten nach unten zwei 
kurze zylindrisehe Ansiitze vor, die unten geschlossen und mit je einer 
kleinen seitlichen Offnung versehen waren. Diese Offnungen sahen 
nicht nach derselben, sondern naeh entgegengesetzten Richtungen. 
Der ganze kleine Apparat war mittelst eines Seidenfadens an einem 

C Haken aufgehiingt, der selbst das untere Ende eines Stabes bildete, 
1.0 .... -.,.."., 8 

~ 0 der luftdicht durch den Deckel des Rezipienten hindurchgefUhrt war. 
1M 11\ . 

Durch diesen Stab konnte der Apparat nach Belleben in ein darunter 
Fig. 2. Ver- stehendes mit Wasser gefUlltes GefaB niedergelassen, hier mit Wasser 
sucheinrich-

tung von gefUllt und wieder aufgezogen werden. Es zeigte sieh, daB das Ganze 
Segner. sich unter der Einwirkung des ausstromenden vVassers aueh in der 

Luftleere in Drehung versetzte und so lange in Drehung verblieb, 
bis durch die Drehung des Seidenfadens ein zu groBer Widerstand sich ergab. 

Segner wiederholte nun den Versuch in der freien Luft, und da sich hierbei 
genau das gleiche Ergebnis zeigte, hielt er sich zu dem Schlusse berechtigt: 

"Deshalb ist es gestattet, die Ursache, welche dem GefiiBe die Drehung verleiht, 
nur in dem aus den Offnungen ausflieBenden Wasser zu suchen, in Dbereinstimmung 

1) Der Titel dieses ersten Programms ist: "Machinae cujusdam hydraulicae theoria geo
metrica. " 
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mit dem, was Newton, Bernoulli und andere wohlbekannte Phvsiker lehren. Der 
Grund aber, warum das in einer Richtung aust1ieBende Wasser das "GefaB in entgegen
gesetzter Richtung bewegt, ist folgender: Das Wasser, welches mit einer gewissen Ge
schwindigkeit als Strahl austritt, wird durch das Gewicht der daruberstehenden Wasser
saule bewegt; und derselbe Druck, der dem Wasser seine Austrittsgeschwindigkeit 
verleiht, kann dies nicht auf andere Weise tun, als daB er sich auch in entgegengesetzter 
Richtung fortpflanzt und auf den der Offnung gegenuberliegenden Teil der GefaBwand 
druckt. Hieraus kann auch die GroBe des Druckes, durch weJchen das WassergefaB in 
entgegengesetzter Richtung angetrieben wird, berechnet werden." 

Eine ganz hiibsche Erkliirung gibt Segner auch (in Kr. 35 der Rann. Anzeigen) 
von dem Einflusse der Zentrifugalkraft auf den Wasserdruck vor der AusfluBoffnung, 
auf die AusfluBgeschwindigkeit und die Drehgeschwindigkeit des Apparates, indem 
er sagt: 

" Solange das GefaB stille steht, ist auf dicse beiden Umstande, die GroBe des Loches F 
und die Hohe FH, in welcher das Wasser in dem GefaBe AB uber dem Loche F steht, 
allein zu sehen. 1st aber dasselbe \virklich in einer drehenden Bewegung, so kommt zu 
dem sich nach der Hohe FH l'ichtenden Drucke noch eine andere t:"rsache hinzu, welche 
die Geschwindigkeit des durch F ausspringenden vVassers vermehrt. Es suchet namlich 
das im Kreis bewegte vVasser sich von dem :'\Iittelpunkt C zu entfernen und dringet also 
starker in den Absatz EF, als es auBerdem eingedrungen ware. Folgends drucket es 
auch das bei dem Loche F befindliche vVasser nunmehr starker. Durch dies en verstarkten 
Druck muB auch die Geschwindigkeit des ausspringenden vVassel's notwendig vermehret 
werden." 

Den EinfluB der Massenbeschleunigung weiB Segner im AnschluB an das 
Vorhergehende auch ganz wohl zu beurteilen, indem er sagt: 

"Es ist an dem, daB ein Teil dieser bewegenden Krafte bestandig verwendet werden 
musse, das immer von neuem in das GefaB AB zuflieBende Wasser in drehende Bewegung 
zu setzen, und daB dieser also yerwendete Teil zu der Bewegung der Maschine selbst 
weiter nicht beitragen konne. Allein es bleibet immer etwas Kraft ubrig, welche bei 
hinlanglichem vVasserzuflusse und bei der Ermangelung eines auBern Widerstandes die 
Geschwindigkeit der Maschine vermehren muB." 

DaB diese Steigerung der Geschwindigkeit einmal eine gewisse Grenze erreichen, 
und daB dann ein Beharrungszustand eintreten muB, erkennt Segner auch ganz 
richtig, indem er weiter ausfiihrt: 

,,1st aber ein auBerer Widerstand vorhanden, als ein Gewicht, welches durch die 
~Iaschine zu heben ist, oder das in Mehl zu zerreibende Korn, oder der Widerstand der 
Luft, wie auch die Reibung der Maschine auf ihrem Untersatze C, so muB, wenn Alles 
genau in acht genommen wird, die Bewegung endlich notwendig gleichformig werden. 
Dbrigens ist bloB aus der gemeinen Statik bekannt, daB die treibende Kraft einen jeden 
Widerstand von dieser Art desto leichter uberwaltigen werde, je weiter das Loch F von 
der Achse der Bewegung CD entfernt ist, in Ansehung namlich der Entfernung von eben 
der Achse desjenigen Punktes der :.\Iaschine, in welchem der \Viderstand wirket." 

In welcher Weise auBerdem auch noch eine Steigerung der Leistung seines 
Apparates und somit Gewinnung einer ergiebigeren Betriebskraft moglich ist, 
spricht er in folgendem aus: 

"Es konnen der Locher, durch we1che das Wasser ausspringet, mehrere gemacht 
werden, und man kann dem GefaBe auch mehrere Ansiitze geben. Nur miissen alle diese 
Locher dergestalt gebohrt werden, daB das GefaB sich nach einerlei Seite drehen muB, 
wenn das Wasser durch jedes dieser Locher allein ausspringet." 

Der ganze hierdurch sich ergebende Apparat erhiilt dann bei Anwendung von 
4 Ausliiufen jene Form, welche mit nachstehender Figur, Fig. 3, von Segner 

Beitrage '9'3. 
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selbst in seinem Programm yom 19. August 1750 ver6ffentlicht wurde, und in ge
treuer Wiedergabe in verschiedenen Handbiichern der Physik und Maschinenlehre 
enthalten ist (z. B. Riihlmann, allg. Masch. Lehre, Band I). 1m weiteren Verlauf 
seiner Abhandlung zeigt Seg ner einen Plan, wie er sich seinen Apparat vergr613ert 
und zur Hervorbringung von bedeutenderen, fUr praktische Betriebe geeigneten Lei
stungen angepa13t denkt und sagt dabei: 

"Nachdem man das Wesentliche meiner Maschine griindlich eingesehen hat, ist es 
so schwer nicht, dieselbe zu diesem oder jenem besonderen Gebrauche bequem zu machen, 
insonderheit, wenn man auch Exempel von ahnlichen Maschinen vor sich hat. An einer 
aufrecht stehenden Welle [Fig.4J, welche sich auf einer eisernen Spitze in einer Pfanne 
drehen laBt, ist ein Gebalke CDEF befestigt, welches zu nichts dient, als das Dbrige in 
Ordnung zu halten. GH ist ein rundes holzernes, oben um die Welle befestigtes GefaB 
yon Bottcherarbeit, in welches durch eine Rohre oder Rinne JK bestandig Wasser ein-

Fig. 3. Segnersehes 
Rad mit 4 Auslaufen. 

J 

Fig. 4. Segnersches Rad 
fur grof3ere Leistungen. 

Fig. 5. Segnersches Rad 
zum Antrieb einer Muhle. 

flieBet. Aus dies em GefaBe flieBet das Wasser in zwo, vier oder sechs schiefgelegte 
kupferne oder auch holzerne Rohren GL, HM, welche unten bei Lund M gehorig ge
bohrte Locher haben und iibrigens geschlossen sind. Durch diese Locher springet das 
Wasser aus und treibet die Maschine. Der bei der Drehung entstehende Luftwiderstand 
kann gri:iBtenteils aufgehoben werden, wenn dieses Wasserwerk von au Ben ganz mit 
leichten Brettern bekleidet wird, wodurch es die Gestalt eines abgekiirzten Kegels 
bekommt." 

Nun will aber Segner endlich auch die Anwendung seiner neuen Maschine 
bei einer Miihle zeigen und gibt hierzu eine Zeichnung, die in der gleichen Nummer 35 
der Hannoverischen Anzeigen enthalten und in vorstehender Fig. 5 wiedergegeben 
ist. Hierbei ist die vorhin erwahnte zur Beseitigung des Luftwiderstandes dienende 
Bretterverkleidung angewandt, die Achse der Maschine nach oben verlangert, und auf 
diese Verlangerung der Lauferstein eines Malganges befestigt. Segner fiigt dann 
in der zugeh6rigen Beschreibung bei, daB er sich gegenwartig begniige anzuzeigen, 
da13 es fUr eine gemeine Malmiihle geniige, wenn die Achsenlange, von der Pfanne bis 
zum oberen Rande des Gefa13es 10 bis 12 rheinl. Schuhe (3,1 bis 3,8 m) und der Abstand 
der Austritts16cher von der Axe 5 rheinl. Schuhe (1,5 m) betrage. Den Durchmesser 
der an das Wassergefa13 sich anschlie13enden schragen Auslaufr6hren gibt er zu 
4 Zoll (100 mm) und die Lochweite zu 1 Zoll (25 mm) an, sowie die Anzahl dieser 
Auslaufr6hren zu 4. 
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Bald nachdem die oben besprochene Veroffentlichung in den Hannoverischen 
Anzeigen erschienen war, lie13 er in Nr. 38 dieser Anzeigen noch einige Bemerkungen 
folgen und sagt dabei: 

,,]edoch bin ich bei dieser vorliiufigen Beschreibung nicht von allem Irrtume frei
geblieben. Das GefiiB GH [in Fig.4J ist viel zu seicht angegeben; die gr6Bte Vollkom
menheit erfordert ferner, daB die R6hren GL und HM v6llig in den Horizont fallen, 
wie die R6hre FE in der Zeichnung [Fig. IJ .... Doch scheint mir, wenn man diese R6h
ren etwas wenig schief auf den Horizont setzet, dieB eine bess ere Verbindung zu geben .... 
Am besten ist es, dem GefiiBe eine Tiefe zu geben, welche bis auf 2/3 oder 3/4 der Liinge 
der Achse reichet; hierdurch kommen die R6hren der Horizontallage hinliinglich nahe." 

Bei der Betrachtung der Vorgiinge in der neuen Maschine, wie sie sich ,"or und 
in dem Beharrungszustande ergaben, kommt er allerdings zu eigenttimlichen An
sichten, die er in nachstehendem ausspricht: 

"Die Tiefe des GefiiBes selbst tut nichts zur Sache, nachdem die Maschine die Ge
schwindigkeit des- Beharrungszustandes einmal erhalten hat; denn in diesem FaIle darf 
das GefiiB selbst fast ganz leer und nur die R6hren muss en mit Wasser gefiiIlt sein ..... 
1m Anfange aber, wenn die Maschine in Gang gebracht wird, dient diese Tiefe vortrefflich. 
Zu dieser Zeit flieBet wenig Wasser durch dieL6cher Lund 111 aus; es sam melt sich 
also das Wasser in dies em GefiiBe und der Druck desselben wiichset, bis er endlich stark 
genug wird, den Widerstand der Muhle oder eines and ern Werkes zu iiberwiiltigen. \Venn 
man die Achse AB nicht hoch genug machen kann und dadurch gezwungen wird, auch 
dem GefiiBe eine geringe Tiefe zu geben, so kann es sich zutragen, daB zwar die :\Iaschine 
nicht in Gang gebracht werden kann, aber daB sie doch in ihrer Bewegung verharret. 
wenn ihr von Anfang an entweder durch Verminderung des Widerstandes oder durch 
eine besondere iiuBerliche Kraft so lange geholfen wird, bis sie diejenige Geschwindigkeit 
erreicht hat, bei welcher alles \Vasser, so oben eingeleitet wird, auch wieder unten aus
flieBet. " 

Auf den gleichen Schlu13 kommt Segner auch in seinem zweiten lateinisch 
verfa13ten Programm1), worin er ganz elementar gefa13te Formeln ftir die von der 
Maschine auszutibende Tangentialkraft und ihre Leistung in Zusammenhang mit 
der Wasserdruckhohe in dem Gefii13e tiber den Ausflu130ffnungen bringt, und mit den 
bemerkenswerten Siitzen schlie13t: 

"Wenn dem zylindrischen GefiiBe aus lokalen Grunden oder wegen etwa zu geringer 
vorhandener GefiiIlhohe nicht die notige Hohe gegeben werden kann, welche geniigen 
wurde, urn die Maschine in Bewegung zu setzen, so darf man doch nicht verzweifeln. 
Man braucht dann nur mit irgendeiner anderen iiuBern Kraft mitzuhelfen, urn die 
:\1aschine selbst und etwa noch einen Muhlstein in Bewegung zu setzen bis jene Ge
schwindigkeit erreicht ist, welche durch die hydraulische Maschine allein bei regel
miiBigem \VasserzufluB dauernd aufrechterhalten werden konnte. Dann kann man jene 
iiuBere Ergiinzungskraft wieder aufhoren lassen und es steht zu hoffen, daB die erlangte 
Bewegung fortdauernd bleiben wird." 

Woher jene ftir den Anlauf oder zum Zweck der Massenbeschleunigung benotigte 
Ergiinzungskraft zu bekommen ist, dartiber spricht sich Seg ner allerdings nicht aus, 
sagt aber am Schlusse jenes Programmes in der ihm eigenen Bescheidenheit: 

"Aber ich mochte nichts mit Sicherheit behaupten, weil es mir nicht so fast. die 
menschlichen Kriifte uberhaupt, aber doch meine eigenen zu ubersteigen scheint, aIle 
hierauf bezuglichen hydraulischen Kleinigkeiten gehorig in Betracht zu ziehen. Aber 
was der Verstand nicht erkennt, das findet sich vielleicht auf dem anderen \Vege zur 
Wahrheit: durch das Gefiihl." 

1) Der Titel dieses zweiten Programms vom 16. Sept. 1750 ist: "Computatio formae atque
virium machinae hydraulicae nuper descriptae." 
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In dieser Lage, in welcher S e g n e r sich durch U nsicherheit und Zweifel bis zu 
einer gewissen Mutlosigkeit gedrangt ftihlt, kam ihm nun Hilfe und Forderung 
von seiten eines GroBen, ja eines der GroBten in seiner Wissenschaft, von Leo nhard 
Euler, der damals Direktor der mathematischen Klasse der Akademie der Wissen
schaften in Berlin war. Dieser wird wohl von Segners Erfindung zunachst durch 
die Programme der Gottinger Universitat Kenntnis erhalten haben, er war aber 
auch mit Segner personlich bekannt, und hatte von diesem, wie sich aus ver
schiedenen AuBerungen ergibt, tiber seine Erfindung direkt Mitteilungen be
kommen. Euler also legte noch im gleichen Jahre 1750 in einer Sitzung der 
mathematischen Klasse der Akademie eine Abhandlung vor mit dem Titel: "Recher
ches sur l'effet d'une machine hydraulique proposee par Mr. Segner a Gottingen" 1). 
Es kann nattirlich nicht Aufgabe der vorliegenden Ausfiihrungen sein, die E ulersche 
Abhandlung, die einen wesentlich mathematischen Charakter hat und sehr umfang
reich ist, eingehend zu besprechen; nur zwei Satze mogen daraus erwahnt werden, 
weil sie auf die spatere Entwicklung und den Ausbau des Segnerschen Rades zur 
Turbine von durchschlagendem Einflusse waren. Zunachst am Anfang seiner Arbeit 
sagt Euler: 

,,\Vas die horizontalen Auslaufr6hren betrifft, die Segner mit geradliniger Aehse 
annimmt, so werde ich denselben gekriimmte Form geben, und werde ihnen anstatt eines 
von der Seite eingebohrten Loches auch eine an ihren iiuBeren Enden zur AusfluB6ffnung 
hin sich kriimmende Gestalt geben." 

In dieser gekrtimmten Gestalt der Auslaufrohren liegt die Grundlage zu den 
weiter sich entwickelnden Formen der ersten Turbinen, der "Schottischen" und der
jenigen von Fourneyron u. a. Am Schlusse seiner Abhandlung faBt Euler 
sodann nochmals die Ergebnisse seiner Untersuchungen tiber den Vergleich der 
alteren \Yasserrader mit dem neuen Segnerschen Rade zusammen, und sagt: 

"Wenn man aber das Wasser zur Wirkung kommen liiBt nach diesem neuen Vor
schlage, so geht kein Teil der Leistung, deren es fiihig ist, nutzlos verloren, und die Kraft
leistung der Maschine wird bei der Bewegung der Maschine nicht verringert. Darin 
besteht die wahre QueUe fiir die groBen Vorziige, die dieser neuen Art der Kraft
gewinnung zukommen." 

Eine zweite Abhandlung legte Euler im Jahre 1752 der Akademie vor unter 
dem umfangreichen Titel: "Application de la machine hydraulique de Mr. Segner, 
a toutes sortes d' ouvrages et de ses avantages sur les autres machines hydrauliques, 
dont on se sert ordinairement 2)." In der Einleitung zu dieser Arbeit sagt Euler: 

"Ich werde diese neue Maschine in Vergleich setzen mit den gew6hnlichen Maschinen, 
urn die groBen Vorteile zu zeigen, die sie imstande ist, vor den anderen zu gewiihren. 
Denn wenn man bei beiden die gleiche Wassermenge und das gleiche GefiiUe anwendet, 
so wird diese Segnersche Maschine einen Effekt erzielen, der ungefiihr viermal so groB 
ist als derjenige von den andern Riidern, auch wenn diese so vorteilhaft als m6glich 
angewendet sind." 

Von Interesse mag es bei dieser zweiten Abhandlung von Euler sein, daB er 
unter vielen zur Erlauterung seines Textes dienenden Zeichnungen, auch die beiden 
in Fig. 6 und 7 dargestellten bringt (in verkleinertem MaBstabe); diese Zeichnungen 
konnen zweifellos auf mtindliche Besprechung mit S e g n e r zuriickgeftihrt werden, 
urn so mehr als Euler selbst angibt, welche Abmessungen die verschiedenen Teile 

1) Memoiren der Berliner Akademie 1752, S. 3Il. 
2) Memoiren der Berliner Akademie 1753, S.271. 
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der ganzen Maschinenanordnungen hatten. Wenn auch in diesen beiden Zeich
nungen fiir heutige an anders ausgefiihrte Zeichnungen gewohnte Augen manches 
gar eigentiimlich erscheinen mag, so z. B. wie Ansicht und Querschnitt ineinander, 
und wie verdeckte Teile ausgezogen und nicht gestrichelt gezeichnet sind, auch 
insbesondere in Fig. 7 die maBstii.blichen GroBen der beiden Projektionen nicht 
zusammenstimmen, so habe ich doch geglaubt an E ulers Zeichnungen nichts ii.ndern 

Fig. 6 u. 7. Eulcrsche Darstellung des Segnerschen Wasserrades. 

und aus Pietii.t gegen den groBen Gelehrten unsern Fachgenossen jene m ihrer 
Originalform vorfiihren zu sollen. 

In einer SchluBbemerkung endlich wiederholt Euler beinahe wortlich das m 
der Einleitung Gesagte, indem er sagt: 

"Nach dem, wie ich es eben ausgefiihrt habe, ist es klar, daB diese Art von hydrau
lischer Maschine einen groBen Vorzug verdient vor allen andern Maschinen, die bisher 
in Gebrauch gewesen sind, in Ansehung dessen, daB die Leistung, die sie hervorzubringen 
vermogen, wohl viermal so groB ist. Dnd dies ist ein Vorzug, von dem man wohl nicht 
leicht in der Mechanik ein Beispiel hat. Dnd dieser Vorzug wird noch bedeutungsvoller 
durch die leichte Art und Weise, mit der diese Maschinen fiir alle Arten von Arbeiten 
angewendet werden konnen." 

Eine letzte Veroffentlichung aus der Hand von S e g n e r selbst iiber sein Rad 
erschien im Jahre I753 ebenfalls wie die vorhergehenden in den Hannoverischen 
Anzeigen und zwar in Nr. 60 unter dem Titel: "Von der zu Norten bei einer Olmiihle 
angebrachten neuen hydraulischen Maschine," und es kann wirklich nur bedauert 
werden, daB dieser Veroffentlichung Seg ners keine authentischen Zeichnungen der 
ausgefiihrten Anlage beigegeben sind. Er schreibt hieriiber: 

"Die hydraulische Maschine, we1che vor geraumer Zeit in dies en Bliittern beschrieben 
worden ist, ist durch den groBmiitigen Vorschub des Herrn Geheimrat v. Hardenberg 1 ) 

zu Norten wirklich ausgefiihrt und zu Treibung einer Olmiihle angewendet worden. 

1) Friedrich August von Hardenberg, geb. 1700, gest. 1768, Herzogl. wurttemb. 
Kammerprasident, durch J ud-SuB verdrangt, dann wieder zuruckgerufen; spater Minister 
des Landgrafen von Hessen-Kassel. In N6rten, 8 km von Gottingen, steht die neue Burg Harden
berg sowie die Ruine der alten Burg. 
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Ich habe mich billig enthalten, etwas von derselben zu schreiben, bis ich Proben an stell en 
konnte. Diese sind nunmehr gemacht .... und wurde mich eine lebhafte Empfindung 
desjenigen, was ich vorgedachtem Berrn Geheimen Rat schul dig bin, allein vermogen, 
die Gelegenheit, meiner Dankbegierde offentlich an den Tag zu legen, je eher je lieber 
zu ergreifen. . ... Die Ausfuhrung der ~laschine ist nicht auf das vollkommenste ge
raten, und welche menschliche Erfindung ist gleich das erstemal zu ihrer Vollkommen
he it gediehen? Ich selbst habe bei der Austeilung den vViderstand, welcher yom Reiben 
herruhrt, zu klein angenommen, und allem Ansehen nach wird dieser Widerstand ge
meiniglich zu klein angesetzet, wenn die Teile einer :\1aschine nur etwas groJ3e Geschwin
digkeit haben ..... AuJ3erdem aber ist das ganze Werk in meinen Augen etwas zu schwer 
und zu stark geraten, wenigstens habe ich dasselbe bei meinen Rechnungen vielleichter 
angenommen. " 

Da, wie gesagt, leider dem Berichte Segners keine erlauternde Zeichnung 
der ganzen Anlage beigegeben ist, so mage diese in nachfolgendem so weit beschrieben 
werden, als sich dem Berichte entnehmen laGt: 

Die ganze Olmtihle war ein Stampfwerk, mit Stampfen von je 46 Pfd. Gewicht, 
urn die Olsamen zu zerquetschen; auGerdem war eine PreB- und eine Lasestampfe 
von je 108 Pfd. Gewicht vorhanden. Die beiden letzteren Stampfen wurden nattirlich 
nicht fortwahrend gebraucht, sondern nur bei dem eigentlichen PreBvorgang, wenn 
der PreBkeil eingetrieben, und wenn dieser nach vollzogener Auspressung des Oles 
wieder gelast werden 5011; regelmaBig wahrend der ganzen Arbeitszeit sind nur 
die 8 Quetschstampfen in Betrieb, und zwar wurden sie gehoben durch eine hori
zontale Daumenwelle, weIche bei jedem Umgange jede Stampfe zweimal hebt. 
Auf der Daumenwelle ist ein graBeres Kammrad, auf der Achse der Antriebsmaschine 
ein kleines Getriebe ("Trilitz") befestigt, weIche zusammen eine Ubersetzung 1 : 4 
bewirken, so daB bei 81/ 2 Umdrehungen der Daumenwelle die Antriebsmaschine 
34 Umdrehungen in der .\Iinute macht. \Venn Segner sagt, die .\Iaschine gebraucht 
in jeder Sekunde 135 bis 140 Pfd. Wasser, so fUgt er wartlich bci: 

"Es ist dieses Wasser vermittels einer gekrummten Glasrohre, deren Offnung dem 
Strome dergestalt entgegengesetzt wurde, daJ3 das Wasser in den aufrecht stehenden 
Teil der Rohre steigen muJ3te, so genau gemessen worden, als es vermittels dieses In
strumentes gcschehen konnte. Es hat sich dies mal nicht schicken wollen, die Geschwindig
kcit des Wassers genauer zu bestimmen, wie dieses durch den Fall gar wohl geschehen 
kann. Doch hat die Zusammenstellung verschiedencr Versuche dieser Art und anderer, 
die zu einer anderen Zeit gemacht worden sind, gezeigt, daJ3 die begangenen Fehler 
nicht groJ3 sein konnen." 

Dieser letzte kurze Abschnitt in dem 'Berichte Segners muB auch aus dem 
Grunde besonders bemerkenswert erscheinen, weil man darin, un serer Kenntnis 
nach, zum ersten Male Erwahnung von Versuchen mit der Pitotschen Rahre findet. 
PitotI) hatte seine Rahre, sein Hydrometer, wie er es hieB, im Jahre 1732 der Aka
demie in Paris mitgeteilt; hiertiber wird in den Memoiren dieser Akademie vom 
gleichen Jahre berichtet. Einen Bericht tiber diesen Apparat enthalt ferner B eli
dors 2) Architecture hydraulique, Kapitel III, S. 255, doch wird hierin nichts er
wahnt von Versuchen, die etwa Belidor selbst damit gemacht habe. Sonach 
scheint Segner der erste gewesen zu sein, der sich der Pi totschen Rahre zu Ge
schwindigkeitsmessungen fUr .stramendes Wasser praktisch bedient hat. 

1) Henry Pitot, franzosischer Geometer und \Yasserbauingenieur, geb. 29. Mai 1695 
in Aramon und gest. 27. Dez. 1771 ebenda. 

I) Bernard Belidor, franzosischer General und Lehrer an der Artillerieschule, geb. 1693 
und gest. 8. Sept. 176 I in Paris. 
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An die vorerwahnte Beschreibung der mit seiner neuen Maschine betriebenen 
Olmiihle schlieBt Segner die Beschreibung einer andern (beim oberen Harden berg 
gelegenen) Olmiihle an, we1che durch ein oberschlachtiges Wasserrad betrieben 
werde und bei ungefahr sonst gleicher Anordnung und gleichen Betriebswiderstanden, 
ferner bei IS' (etwa 4,5 m) Gefallh6he etwa 200 Pfd. Wasser in der Sekunde ver
brauche, und fiigt bei: 

"Es ist also nieht zu bezweifeln, daB die neue Masehine ein gut gemaehtes Rad in 
ihrer Wirkung iibertreffen miisse, und diese verbesserte Einriehtung ist unsere gegen
wiirtige Besehiiftigung, zumal der'Herr Geheimrat von Hardenberg in dero groBmiiti
gem Entsehlusse fortfahren, die Masehine in vollkommenen Stand zu setzen, und so 
wenig an einem guten Erfolge zweifeln, daB Sie wirklieh befohlen haben, die zum 01-
maehen erforderliehen Of en zu verfertigen." 

Diesem Berichte iiber die Leistung seiner Maschine fiigt Segner noch die 
Bemerkung bei: 

,,1eh enthalte mieh, diese Dinge genau zu bereehnen und zu beweisen, teils weil 
der groBe Geometer Herr Euler dieser 1Iasehine die Ehre getan, eine ausfiihrliehe 
Theorie derselben in den Abhandlungen der Konigliehen Akademie der 'Vissensehaften 
zu Berlin zu geben, teils, weil ieh willens bin, dieselbe, sobald ieh Zeit erlangen kann, 
aueh selbst in einer besondern Sehrift dargestellt zu erliiutern, daB ieh iiberall die notigen 
Versuehe beibringe ..... " 

Diesen Plan, den S e g n e r kurz vor seiner Ubersiedelung nach Halle er
wahnt, hat er aber nicht zur Ausfiihrung gebracht, es sind iiberhaupt keinerlei 
Berichte vorhanden, aus denen hervorginge, daB er sich iiberhaupt in Halle noch 
mit seiner Maschine theoretisch oder praktisch beschaftigt habe. Es schlieBen 
also mit dem Artikel Nr. 60 in den Hannoverischen Anzeigen yom Jahre 1753 alle 
eigenen Ver6ffentlichungen Segners abo Nur einmal noch wird sein Name als der 
des Erfinders des nach ihm benannten Rades erwahnt, in den Memoiren der Berliner 
Akademie yom Jahre 1756, worin von einer Abhandlung1 ) berichtet wird, we1che 
der groBe Euler schon im Jahre 1752 dieser gelehrten K6rperschaft vorgelegt 
hatte, unter dem Titel: "Theorie plus complete des machines, qui sont mises en 
mouvement par la reaction de l'eau." Euler sagt dabei in der Einleitung: 

"Naehdem ieh in einigen Abhandlungen iiber die Leistungen gesprochen habe, 
welche die von Hertn Segner in Halle vorgesehlagene Masehine abzugeben imstande 
ist, setze ieh mir im naehfolgenden die Aufgabe, denselben Gegenstand noeh etwas 
sorgfiiltiger zu behandeln." 

1m ganzen weiteren Verlaufe von Eulers beriihmter umfangreichen Arbeit 2), 

infolge deren ihm mit Recht die Bezeichnung als Begriinder der Turbinentheorie 
zukommt, ist der Name Segner nicht mehr zu finden, wahrend hingegen Euler 
der ganzen Maschine eine neue von der Seg nerschen wesentlich und prinzipiell 
verschiedene Form gibt. Die Zeichnungen in den friiheren Arbeiten E ulers schlie Ben 
sich - wie aus obigen Fig. 6 und 7 im Vergleich mit Fig. 4 hervorgeht - immer 
noch ziemlich den Formen der Segnerschen Ausfiihrungen an; nun aber setzt 
Euler das ganze Rad aus zwei iibereinanderliegenden v6llig getrennten Teilen 
zusammen, deren oberer feststehender das Aufschlagwasser aufzunehmen und durch 
besondere Leitkanale dem untern beweglichen Teile zuzuleiten bestimmt ist. Dieser 

1) Memoiren der Berliner Akademie 1756, S. 227 bis 295. 
2) Siehe insbesondere die deutsche Bearbeitung der E ulerschen Arbeit durch E. A. Bra uer 

und M. \Vi n kel rna n n in "Os twalds Klassiker der exakten \Yissenschaften", N'r. 182, Leipzig, 
W. Engelmann 191 I. 
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untere drehbare Teil enthalt zwanzig kurze gebogene Rohrchen, durch welche das 
\Vasser wieder ausstromen kann. Sonach zeigt dieser E ulersche Entwurf die Uber
gangsform von dem urspriinglichen Segnerschen Rade zu den spateren Turbinen
systemen, vor aHem zu denen mit im we sent lichen axialem Wasserdurchflu13. 

Es hie13e aber das Ziel der gegenwartigen Ausftihrungen, die ja nur dem Leben 
Segners und seinen Arbeiten im allgemeinen und seiner Erfindung des Reaktions
rades im besonderen gewidmet sein soHen, uberschreiten, wonten wir an dieser 
Stelle auch einen Blick auf die weitere Entwicklupg der Turbine werfen; nur auf 
eines mochte noch hingewiesen sein, was in der obenerwahnten Bearbeitung der 
letzten Eulerschen Arbeit durch Brauer und Winkelmann, und zwar in der 
geschichtlichen Einleitung hierzu gesagt ist, da13 "diese Abhandlung E ulers ein 
charakteristisches Beispiel dafiir ist, welch fruchtbaren Einflu13 Segner auf Eulers 
Schaffen im Gebiete der lVIechanik ausgeiibt hat, ahnlich wie auch einige Jahre 
spater Segners Arbeit iiber den Kreisel und die Haupttragheitsachsen eines starren 
Korpers wiederum E u 1 e r s \V er k, Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum' 
au13erordentlich gefordert hat. 

Fiir den Techniker wird der ~ame "Johann Andreas Segner" jedenfaHs 
fortleben in der Geschichte des Turbinenbaues, und wenn wir auch mit der Aus
bildung und den Fortschritten dieses Zweiges der Technik Hunderte von Namen 
als Erfinder, Konstrukteure, Experimentatoren und Theoretiker in Verbindung 
sehen, so bleibt er uns doch immerdar, als den wir ihn von Anfang an bezeichnet 
haben, der Vater der Turbine. 
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Beitrage zur Geschichte der Werkzeugmaschinen. 
Von 

Professor ~r.=3ng. Hermann Fischer, Hannover. 

Spanabhebende Werkzeugmaschinen mit geradem Hauptweg 
(Metallhobelmaschinen). 

Der Gedanke, ebene Flachen durch geradlinige Arbeitsbewegung zu gewinnen, 
durfte sehr alt sein; der gewohnliche Holzhobel, die Feile, erinnerten gleichsam 
daran, daB auf diesem Wege ebene Flachen gewonnen werden konnen. 

Man ahmte die Arbeitsweise des Handhobels insofern nach, als man das Hinweg
zuraumende durch Abheben dunner, ubereinander liegender Spane zerkleinerte, 
Fig. I. oder man zerlegte das zu Beseitigende in schmale, nebeneinander liegende 
Streifen, deren Hohe fast oder ganz der Dicke der abzunehmenden Schicht glich, 
Fig. 2. Beide Verfahren sind ja auch bei anderen spanabhebenden Metallbear-

Fig. I. Abhebcn dunner, ubereinander
licgcnder Spanc. 

Fig. 2. Abheben schmaler, nebeneinandcr
liegender Streifen. 

beitungsmaschinen bis auf den heutigen Tag nebeneinander gebrauchlich. Sie ver
dienen aber insbesondere fUr die Maschinen mit geradem Hauptweg auseinander
gehalten zu werden, weil sie zu voneinander erheblich abweichenden Maschinen
gattungen Veranlassung gegeben haben. Das erste Verfahren fUhrt namlich zu 
dem Gedanken, sofort nach dem erst en Span den zweiten usw. abheben zu lassen, 
d. h. nahe hinter dem ersten Werkzeug ein zweites, und diesem ein drittes Werk
zeug folgen und samtliche Werkzeuge gemeinsam arbeiten zu lassen. Es wird da
durch die Maschine einfacher, als wenn man nur ein Werkzeug verwendet, das 
nach vollencletem erst en Schnitt zuruckkehren muB, urn den folgenden Schnitt 
in Angriff zu nehmen. Bei dem zweiten der angegebenen Verfahren ist ~ aus 
Grunden, die hier nicht zu er6rtern sind ~ das Zuruckkehren urn den folgenden 
Schnitt zu beginnen, kaum zu vermeiden. Zufallig ist das erste Verfahren ~ 
soweit mir bekannt ~ das altere, so daB die 

Maschinen mit hintereinander geschalteten Werkzeugen 

zuerst behandelt werden sollen. 
Die Wirkung so1cher hintereinander geschalteter Werkzeuge gleicht der

jenigen der geraden Sage. Nur besteht der Unterschied, daB ~ da die Schneiden 
erheblich breiter sind als diejenigen gewohnlicher Sagen ~ mit einem viel groBeren 
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Widerstand zu rechnen ist. Schon Leonardo da Vinci!) zeigte, wie man einen 
solchen gri:iBeren Widerstand mitt cIs Schraube tiberwinden ki:inne. 

In den Schlosserwerkstatten wurde das von alters her ais Ra u m nadel bekannte, 
hierher gehi:irende Werkzeug durch Hammersch1age durch das zu 
erweiternde Loch getrieben. 

Urn das Jahr 1759 sol12) von Nicholas Fork cine Ein
rich tung zum Hobeln von Pumpenki:irpern erfunden worden sein, 
wobei eine Reihe von hintereinander arbeitenden, an zwei gleich
laufenden, vierkantigen Stangen ge1eiteten Werkzeugen an dem 
Werksttick entlang gefUhrt wurde. 

Man findet dann 1angere Zeit nichts tiber diese Arbeitsweise. 
Erst in einem Patent von Whitworth3) ist a1s neu beansprucht: 

c fJ "eine Reihe von Messern in einer Stange, wie beschrieben". Fig. 3 
ist ein Querschnitt, Fig. 4 ein teilweiser Langenschnitt der Stange a, 
b bezeichnet die einze1nen Werkzeuge, die mittels Schrauben c 
eingestellt werden sollen. Eine der in der Patentschrift abgebiI-

Fig. 3 u. 4· Halter k 
fiir hintereinander- deten Stangen enthalt 8 solcher Wer zeuge b. Die zugehi:irige 
liegendeMesservon Maschine hat Whitworth nicht dargestellt; er sagt nur: die 

Whi tworth. Maschine mtisse fahig sein, die Werkzeuge langsam mit gehi:iriger 
Kraft vorwarts zu bewegen. 

Spatere Angaben finden sich in den unten angezogenen Quellen 4 ). 

In Deutschland haben diese Maschinen bisher wenig Anklang gefunden. 
Es ist auch vorgeschiagen, die einzeinen Werkzeuge durch Gelenke zu einer end

losen Kette zu vereinigen und diese Kette wie einen Treibriemen tiber Rollen zu 
legen 6). 

Bei wei tern allgemeinere Anwendung hat die Arbeitsweise nach Fig. 2 gefunden, 
und zwar zunachst in der Art, 
daB das Werkzeug in der 
Sch ni ttrich tung sich hi n
und herbewegt. 

iJIl1~~Ug~~~I~!~~~~~~~~~~~ Die meines Wissens alteste 
hierhergehi:irige Maschine ist 

Fig. 5. Hobelmaschine urn I749. 

bereits vor 1749 bekannt ge
wesen und war bestimmt, Mes
sergriffe mit Verzierungen zu 
versehen. Sie wird in der 
Quelle 6) ais fUr den "eng
Iischen Schnitt" bestimmt be
zeichnet. Es wird gesagt: 

1) Th. Beck, Beitragc zur Geschichte des 1Iaschinenbaucs, Berlin, I899, S. 429 bis 430, 
m. Abb. 

2) Buchenan, Practical essays on rnilwork, 3. Aw;g., London 1841, S. 454, m. Abb. auf 
Blatt 45. 

S) Eng!. Pat. Nr. 7441 yom Jahre 1837, S. 9, m. Abb. 
4) Amer. Mach., Sept. 1894, S. 2; Mai 1895, S. 431; Nov. 1895, S. 922; Okt. I896, S. 980; 

Jan. 1897; Mai 1897, S. 358, m. Abb. - Hicrnach: Z. Vcr. dcutsch. lng. 1897, S. 18; 1898, S. 237, 
m. Abb. nnd Herm. Fischer, Werkzengm., Ber!' I90o, Btl. I, S. 219 f. m. Allb. 

6) Amer. Mach., 3. Juni 1897, m. Schanbild. 
6) Plumier, L'art de tourner, Paris 1749, S. 155 bis 161 mit Abb. auf Blatt 54 u. 55. 



Beitrage zur Gcschichte der vVerkzeugmaschinen. 75 

"diese Maschine ist eine der geistreichsten von allen, die man III dieser Art er
funden hat." Der Name des Erfinders wird nicht genannt. 

Fig. 5 stellt eine der in der Quelle beschriebenen Maschinen schaubildlich dar. 
Man erkennt zwei iibereinander befindliche Rahmen, die - rechts - durch 
Gelenkbolzen und - links - durch auf Biigel driickende Fliigelschrauben mit
einander verbunden sind. Man kann daher den oberen Rahmen gegeniiber dem 
untern geneigt einstellen. 1m oberen Rahmen ist ein das Werkzeug enthaltender 
Schlitten durch eine Schraube Hings verschiebbar 1). Das Werkstiick befindet sich 
in dem unteren Rahmen. Es ist einerseits in dem Futter einer kurzen Spindel befestigt 
und wird andererseits durch eine einstellbare Spitze gestiitzt. Die ku[ze Spindel 
ist, dem Futter entgegengesetzt, auBerhalb der Lager - in dem Bilde rechts - mit 
einer N"abe versehen, in die eine Anzahl zur Aufnahme von Stiften geeignete Locher 
gebohrt sind. In eines dieser Locher ist ein S-formig gebogener Hebel gesteckt, 
den ein Gewicht belastet, in einem anderen Loche steckt ein Stift, welcher sich 
gegen den Rand einer mit dem Werkzeugschlitten verbundenen Lehre lehnt. Die 
Spindel mit dem an ihr befestigten Werkstlick muB sich demnach - je nach der 
Gestalt des Lehrenrandes - wahrend der Stichelverschiebung drehen, so daB der 
Stichel etwa verlangte vertiefte Linien auf dem Werkstlick erzeugt. 1st der Rand 
der Lehre gerade - und die SchlittenfUhrung ebenfalls - so hat man eine Rund
hobelmaschine vor sich. 

Diese Maschine hat folgende Merkmale: das Werkzeug hat die Arbeitsbewegung, 
es wird durch Bahnen gefUhrt, die links und rechts yom Werkstlick liegen. 

Sie eroffnet cine Reihe von Hobelmaschinen, welche von manchen als solche 
franzosischer Bauart 2), von anderen Grubenhobelmaschinen genannt werden. 

Der Zeit nach reiht sich hier eine Eisenhobelmaschine von Schonherr yom 
Jahre 1829 an, liber die Hugo Fischer in einer FuBnote auf Seite 71 der Bei
trage zur Geschichtc der Technik und Industrie, J ahrg. 1912, S. 65, berichtet. Bei 
dieser Maschine lag das Werkstlick fest, wahrend der Hobelstichel darliber hin
und hergefUhrt wurde. Angaben, die liber das in der Quelle Gesagte hinaus
gehen, waren leider nicht mehr zu gewinnen. J edenfalls handelte es sich urn eine 
kleine Maschine. 

Eine gro/3e hierhergehorende Maschine wurde Whi tworth 1835 patentierP). 
Sie war zur Bearbeitung sehr grol3er Werkstiicke bestimmt und war deshalb mit 
einer langen, ticfen, zur Aufnahme solcher Werkstiicke geeignet eingerichteten 
Grube versehen. Daher stammt der gebrauchlichste Name Gru benho bel maschi
n en der vorliegenden Maschinengattung. Sie kennzeichnet sich dadurch, daB das 
\V erkstlick zwischen zwei der Arbeitsbewegung dienenden Flihrungsbahnen ruht. 

Whi tworth hat sich nun zunachst bemliht, die Reibungsverluste seiner 
Maschine moglichst klein zu machen. Demgemal3 waren die Boeke, die mit dem, 
liber das Werkstlick zu bewegenden Querbalken versteift sind, auf Rader gesetzt; 
diese laufen paarweise auf zwei Schienen schweinsrlickenartiger Bahnen. Zwei 
gemeinschaftlich angetriebene Schrauben gleicher Ganghohe hatten diesem Wagen 
die Arbeitsbewegung zu geben. Sie wirkten aber nicht auf Muttern, sondern 

1) In der Fig. 5 erkennt man an der hintcren \Vange des oberen Rahmcns cine sehwaeh 
gekriimmte Nut Hir die Fiihrung des vVerkzeugsehlittens. Diese Krummung dient besonderen 
Zwccken; fiir gewohnlich sind die Fiihrungsnuten gerade. Ieh habe das Bild mit der krummen 
Nut gcwahlt, weil sie iibersehtliehcr als die andere ist. 

2) Armcngaud, Public. industr., 1841, Bd. I, S. 99. 
8) Eng!. Patent Nr. (1850 yom Jahre 1835, S.6. 
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auf in die Gewindegange greifende 
Rollen. Ferner war an der Whit
worthschen Maschine von 1835 
neu, daD das Stichelhaus bei jedem 
Hubwechsel sich urn eine lotrechte 
Achse urn 180 0 drehte, so daB del' 
Stichel auch beim R.ucklauf zu ar
beiten vermochte. 

Fig. 6 und 7 zeigen die Maschine 
in Seitenansicht und Querschnitt. 
Man sieht in Fig. 7 in der Mitte den 
mit Laufradern versehenen Bock und 
eine der ihn bewegenden Schrauben 
in ganzer Lange. In dem Quer
schnitt, Fig. 6 erkennt man bei A 
die Laufschienen fUr den Bock, ferner 
den zur Aufnahme des Werkstucks 
bestimmten, zwischen den Wangen 
des Maschinenbettes befindlichen 
Raum nebst den auf angegossenen 
Leisten ruhenden Einlegplatten. 
Daruber befindet sich der mit den 
Seitenbocken verschraubte Quer
balken, woran der Stichelhaus
schlitt en nebst Lyra wagrecht zu 
verschieben ist. Der zum Wenden 
des Stichels dienende Schnurlauf ist 
angedeutet. 

Die bald danach bekannt ge
wordene Hobelmaschine von C a vel) 
stimmt mit der von Whitworth 
dahin uberein, daD das Werkstuck 
zwischen den Fuhrungsbahnen ruht 
und ein den Stichelhausschlitten tra
gender, mit zwei Seitenstandern ver
schraubter Querbalken uber das 
Werkstuck hinweggefUhrt wird. Es 
sind aber wesentliche Abweichungen 
zu erkennen. Die Boeke des Quer
balk ens g 1 e it en auf dem Bett der 
Maschine, sie werden durch ein end
loses Seil bewegt, und es ist je ein 
besonderer Stichel fUr die Hin- und 
fur die Herbewegung vorgesehen, 
von denen der eine in der einen, 
cler andere in der entgegengesetzten 
Richtung arbeitet. 

1) Armengaud. PubJ. industr. 1841, Bd. I, S.97, m. Abb. 
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Das Gleiten der Boeke gewahrt dem Stichel zweifelIos eine ruhigere Bewegung 
als die Whi tworthschen Laufrader. 

Der Seilantrieb ist durch Fig. 8 dargestellt. a bezeichnet den langs dem Bett b 
hin- und herzubewegenden Bock, c die AntriebswelIe, auf welcher eine groBe Schnur
rolIe sitzt. Eine diese umspannende endlose Schnur ist liber LeitroUen d, d und 

cffi' - '-'-'-'-'- _d~d W -. ; -.-.-.-~--;.-.-.=-~--W 
k j' 

Fig. 8. Antrieb der Hobelmaschine von Cave. 

e, e gelegt und umspannt die am Bock a gelagerten RoUen I, I. Diese RolIen werden 
wechselnd mit Stirnradchen gekuppelt, welche in das groBere Rad g greifen und 
dieses rechts oder links drehen. Auf der Welle dieses Rades sit zen 2 Stirnradchen h, 
die in neben den Gleitbahnen liegende Zahnstangen greifen und dadurch a die 
Arheitsbewegung erteilen. 

_~-:-r-I ..... ' 
_1 1 It '\....-
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Fig. 9. Seitenhobelmaschine (Soho). 

Die beiden Stichel sind voneinander unabhangig einzustellen, und verschie
den en Zwecken anzupassen. 

Die Grubenhobelmaschine ist wenig verfolgP) worden wegen der schwer zu
ganglichen Lage des Werkstlickes; ihr Anwendungsgebiet wurde von der Seiten-

1) Vg!. jedoch: Decoster in Armengaud, Pub!. industr. 1843, Bd. III, S. 177, Engi
neering, Jan. 1886, S. 49; Ding!. polyt. Jonrn. 1890, Bd. 275, S. 266, nach Revue generale 1889, 
Bd. 3, S. 9; Z. Vcr. deutsch. Ing. 1901, S. 1636; The Engineer, Okt. 1905, S. 352; S. 371; siimt!. 
m. Abb. 
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hobelmaschine iibernommen, d. h. derjenigen Bauart, bei der zwar das Werk
stiick ruht und der Stichel die Arbeitsbewegung auszufUhren hat, aber die Fiihrung 
an einer Seite des Werkstiicks liegt und so dessen andere Seite frei zuganglich lal3t. 

Fig. 9 zeigt eine soIche Seitenhobelmaschine 1), die in Soho benutzt worden 
ist. Uber den Erbauer und die Zeit ihres Entstehens macht die QueUe l<:eine An
gaben. Ich gebe das Bild hier an erster Stelle, weil es das Wesen der Seitenhobel
maschine sehr einfach darstellt. Die Aufspannplatten fUr das Werkstiick befinden 
sich nahe iiber dem Ful3boden; die Fiihrungen des den Stichel tragenden, hier lot
rechten Querbalkens sind an der benachbarten Wand befestigt, beengen also die 
Zuganglichkeit zum Werkstiick nur auf dieser Seite; die Verschiebung des Quer
balkens geschieht durch eine dicke Schraube, der Links- und Rechtsdrehung 
durch eine Steuerstange mit Stellringen gegeben wird. Die Seitenhobelmaschine 
hat sich als ungemein entwicklungsfahig erwiesen; im Folgenden sollen einige 
AusfUhrungsformen geschildert werden. 

Dem Alter nach ist zunachst eine Maschine von E. Bourdon 2) zu nennen; 
sie war bestimmt zur Bearbeitung der Stol3fugenflachen eiserner Bogenbriicken
teile. Zwei Stander, an denen Hobelstichel tragende Schlitten in lotrechter Richtung 
zu verschieben waren, wurden durch Zahnstange und Rad an liegenden Fiihrungs
bahnen entlanggeschoben; hierbei wurden die beiden Fugenflachen des ruhenden 
Werkstiicks bearbeitet. Die Fiihrungsbahnen der Stander waren in wagrechter 
Ebene einstellbar, urn die zutreffende Neigung der bearbeiteten Flachen gegen
einander bequem erreichen zu konnen. 

Bei einer Wandhobelmaschine von Berry & Sohne 3) wird der wagrechte 
Fiihrungsbalken des Werkzeugschlittens langs zwei an der Wand befestigten lot
rechten Bahnen, behufs Schaltens in lotrechter Richtung gefUhrt. 1885 sah ich bei 
Ge br. Howald t in Kiel eine von England bezogene Maschine, deren Werk
zeugschlitten langs lotrechten festen Balkens durch eine Schraube mit Kehr
antrieb verschoben wurde, wahrend das Werkstiick auf einem wagrechten Schlitten 
die Schaltbewegung auszufUhren hatte. Dieser wagrechte Schlitten war mit einem 
Drehtisch versehen, urn das Werkstiick auch urn eine lotrechte Achse einstellen zu 
konnen. Andere im au13eren Ansehen der Fig. 9 ahnliche Maschinen sind so ein
gerichtet, dal3 sie nach Wunsch in lotrechter oder in wagrechter Richtung zu hobeln 
vermogen, wahrend die Schaltbewegung in der anderen Richtung stattfindet4). 
Sie sind durchweg fUr sehr grol3e Werkstiicke bestimmt, indem ihr Hobelfeld bis zu 
6,5 m X 4,5 m reicht. 

Eine andere Bauart der Seitenhobelmaschine stellt Fig. 10 dar. 
Auf einem liegenden Bett wird ein Schlitten hin- und herbewegt, der mit einem 

ziemlich weit auskragendem Arm versehen ist. An diesemArm ist (rechts in der Figur) 

1) The Engineer, Sept. 1895, S. 308, Ill. Abb. 
2) Armengaud, Publ. industr. 1855, Bd. IX, S. 51, m. Abb. 
3) Dingl. polyt. Journ. 1875, Bd. 2l7, S. 92, m. Abb. 
4) Buckton & Co., The Engineer, Aug. 1879, S. )48 m. Schaubild. - Berry & S6hne, 

Ding!. polyt . .]ourn. 1875, Bd. 217, S. 92 m. Abb.-Desgleic he n, Z. Ver. deutsch.lng. 1891, S. 1243 
nl. Abb. nach Engineering, Jan. 1891, S. 33, m. Schaubi1c1. -- Desgleichen, Engineering, 
Marz 1891, S. 380, m. Schaubild. - Hiilse & Co., Industries, Juli 1890, S. 57, m. Schaubild; 
The Engineer, Aug. l892, S. 155, m. Schaubild; The Engineer, Aug. 1896, S. 212, m. Schaubilcl. 
.- Wagner & Co., Z. Ver. deutsch. Ing. 1894, S. I078 m. Schaubild. -- Thom. Shanks & Co., 
Engineering, Juni )895, S. 13 nl. Schaubild. - Desgleichen, Engineering, Sept. 1896, S. 336 
m. Schaubild. - Bodmer, engl. Pat. 8070 vom 20. Mai 1839, S.26, Blatt 4. 
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der Hobelstichelschlitten fUr die Schaltung wagrecht zu verschieben, auBerdem 
(links in der Figur) ein zweiter Schlitten, der langs des Armes also quer mit Arbeits
geschwindigkeit verschoben wird, wahrend der Bettschlitten nur die Zuschiebung 
vermittelt. Arbeitet der an der rechten Seite des Armes befindliche Stichel, so wird 
der Bettschlitten mit der Arbeitsgeschwindigkeit verschoben; die Maschine arbeitet 
dann als Seitenhobelmaschine. Die Verschiebung des Schlittens erfolgt durch ein 
in eine festliegende Zahnstange greifendes Rad, das, unter Vermittelung von Zwi
schenradern, durch eine langgenutete Welle und die - ganz links erkennbare -
Riemenrolle betatigt wird. Das Werkstiick wird auf Winkeln eingespannt, die am 
Bett befestigt sind. Der rechts yom Arm befindliche Stichel dient zum Hobeln in 
der Bettrichtung, der andere kann in der Querrichtung benutzt werden. 

Fig. ro. Seitenhobelmaschine (Bolinder). 

Das Bild ist dem American Machinist entnommen 1), der angibt, es sei nach 
einer Blaupause angefertigt, die von Professor Sweet geliefert sei. Professor John 
E. Sweet gibt an derselben Stelle an, Richards habe die Maschine in einer hervor
ragenden Fabrik Stockholms, zwischen 1858 und 1860 gesehen, auch sei sie 1862 
in London ausgestellt worden. Clar k bringt in seinem bekannten Buch 2) nur die 
kurze Nachricht: "MM. J. & C. G. Bolinder, Stockholm, exhibited a compound 
planing and shaping machine, suitable for small factories." 

Hieraus, und aus dem Streit tiber den Erfinder dieser Maschinenart 3 ) ist zu 
schlieBen, daB sie aus der Bolinderschen Fabrik gegen 1858 oder 1860 hel'vor
gegangen, nicht abel' von Hulse 4) zUerst erfunden ist. Hulse hat von der Stock
holmer Maschine den Querhobelschlitten weggelassen und fUr den Haupt- oder 
Bettschlitten statt Zahnstange und Rad die Schraube als Bewegungsmittel ver
wendet. 

Die vorliegende Seitenhobelmaschine hat viel Anwendung gefunden; man hat 
ihr Arbeitsfeld bis auf 9 m Lange bei I m Breite gebracht 5). 

Von Pedrick & Ayer in Philadelphia ist auch eine Maschine gebaut, die aus 
zwei einander gegentiberstehenden Maschinen dieser Bauart besteht und entweder 
gemeinsam, mit doppelter Breite des Hobelfeldes arbeiten kann, also gewisser-

1) Amer. ;V[ach., Dez. 1896, S. 1223. 
2) Clark. The exhibited mach. of 1862, S.204. 
3) Amer. Mach., Nov. 1896, S. IIII, Dez. 1896, S. 1223. 
4) Engl. Pat. Nr. 1571, vom Jahre 1865, S.6. 
5) Vgl. Dingl. polyt. Journ. 1886, Bd. 262, S. 300, m. Abb., Engineering, l\;Jarz 1891, 

S. 289, m. Schaubild. 
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maBen eine Grubenhobelmaschine darstellen, oder auch jede fUr sich gebraucht 
werden kann. 

Als fernere, zu allgemeiner Bedeutung ausgewachsene Seitenhobelmaschine 
ist die Blechkantenhobelmaschine zu nennen. Friiher ebnete man die Schmal
seiten, der im Dampfkesselbau, Schiffbau usw. verwendeten Eleche miihselig mittels 
HandmeiBels und Feile. Es scheint die bekannte Firma Mazeline & Co. in Havre 
zuerst hierfiir eine Hobelmaschine erdacht zu haben, denn diese soIl I860 ein Patent 

auf eine Blechkantenhobelmaschine erhalten haben, 
die in Fig. II schematisch dargestellt istl). 

a und a l bezeichnen zwei zusammengeschraubte 
Platten. Auf a ruht das Elech w und durch Schrau-
ben c in a l wird es in seiner Lage festgehalten. Auf 

Fig. I I. Blechkantenhobel-
maschine von Mazcline & Co. dem neben dem Blechrande angebrachten Bett b 

wird der Schlitt en d, der den Hobelstichel ent
halt, mittels der Schraube e an dem Elechrande entlanggefUhrt. 

Urn in der Lange und Breite der zu behandelnden Eleche weniger beschrankt 
zu sein, legte man das Elech zwischen zwei, an ihren Enden miteinander verbundene 
Balken a und al' Fig. I2 und I3, und versah den oberen Balken mit den Spannschrau
ben c. Ich sah eine soIche Maschine englischer Herkunft im Jahre I864; sie wurde 
als Neuheit bezeichnet. 

Diese Bauart ist die vorherrschende geworden; man hat sie in manchen Einzel
heiten verbessert, z. B. das Festspannen der Eleche durch kleine, sogenannte Pott
winden bewirkt 2) oder durch kleine Druckwasserpressen 3), man hat sie auch so 
eingerichtet, daB gleichzeitig zwel benachbarte Blechrander bearbeitet werden 

7-

Fig. 12 u. 13. Blcchkantcnhobelmaschine (1864). 

konnen 4). Unabhangig von der durch Fig. I2 und I3 gekennzeichneten Bauart 
ist eine zweite entstanden, die von dem schweren Druckbalken a l Abstand nimmt, 
vielmehr das Elech auf dem unteren Balken a befestigen laBt und nach Umstanden 
das Aufkippen des in Bearbeitung befindlichen Blechrandes durch Fiihrungen 
hindert, die am Werkzeugschlitten sit zen 5). 

Wenn die Schnittlange geringer ist, so erscheint es zweckmaBig, den Hobelstahl 
am freien Kopf einer gutgefUhrten Stange, dem sogenannten StoBel zu befestigen, 

1) Polytechn. Zentralbl. 1863, S. 584, m. Abb. nach Genie industr. 1863, Bd. 25, S. 58. 
2) Bement & Miles, Amer. Mach. 1889, Bd. 12, S. I, nl. Schaubild. - Niles tool works, 

Amer. Mach., Marz 1892, S. I, m. Schaubild. - Z. Vcr. deutsch. lng. 1892, S. 1075, m. Schaubild. 
3) Engineering, Dez. 1888, S.591, m. Abb. - Engineering, Nov. 1890, S.627, m. 

Schaubild. 
4) Scrieven, Ding!. polyt. Jonrn. 1887, Bd. 263, S. 539, m. Abb. - Forth Briicke, 

Z. Ver. deutsch. lng. 1888, S. 977, m. Abb. - Engineering, Dez. 1888, S. 591, m. Abb. - Hille & 
Jones, Z. Ver. deutsch. lng. 1893, S. 1584, m. Schaubild, und andere. 

5) Karlsruher Maschinenbaugesellschaft in J. Hart, \Verkzeugm. 1872,2. Auf!. m. Abb .. -.. 
E. Bouhey, D. R. P. 2,5640. -- Le genie civil, 1890, S.40.4., m. Abb.- Niles tool works, 
Z. Ver. deutsch. lng. 1893, S. 1602, nl. Sehaubild. 
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und zwar zugunsten besserer Zuganglichkeit. Man nennt die zugehorigen Maschinen : 
Feil- und StoBmaschinen. Der Gebrauch des einen oder anderen Namens ist 
unsicher. 

Wer faBte zuerst den Gedanken, so zu hobeln? Wer fUhrte die erste Feilmaschine 
aus? Carl Karmarsch sagt in seiner Geschichte der Technologie, S. 361: 

"Der Gedanke, die mittels Feilen auszufiihrende Handarbeit durch Maschinen
arbeit zu ersetzen, ist zuerst von Reichenbach gefaBt und verwirklicht worden. 
Seine Feilmaschine, welche jedenfalls zwischen 1804 und 1818 enstand, wirkte aber 
nicht durch eine Feile, sondern durch ein weit einfacheres und unendlich wohlfeileres 
Werkzeug, niimlich eine Art MeiBel, der in geraden, horizontalen Ziigen iiber die zu
zurichtende Metallfliiche hin- und herbewegt wurde. Diese Konstruktion, sowie die 
ihr im wesentlichen getrcu nachgebildete von Obcrhiiuser (1798 in Alsfeld, Hessen, 
geboren, lebte von 1808 ab in Paris) war fiir Messingarbeit an fcineren Instrumenten 
berechnet. Erst seit r840 et\ya wurden - zuerst wie es scheint von Xasmith in 
England - iihnliche Maschinen zum Gebrauch auf groBerer und grobercr Arbeit, 
namentlich auf GuB- und Schmiedeeisen gcbaut" ... 

und im 1836 erschienenen 7. Bande von Prechtls Technolog. Ency-cl., S. 535: 

"Die erste Einfiihrung solcher ;\Iaschinen scheint man clem verdienstvollen ver
storbenen v. Reichenbach zu verdanken; wenigstens sind erst nach ihm und zum 
Teil mit Nachahmung der von ihm angewendeten Konstruktion iihnliche Vorrichtungen 
in Frankreich und England zum Vorschein gekommen. So ist namentlich die von 
Oberhiiuser in Paris angeblich erfundene Feilmaschine (m. s. deren Abbildung und 
Beschreibung im Bulletin de la societe d'Encouragement pour l'IncIustrie nationale, 
3. Annee r832, S. 3 uncI in Dingl. polyt., Journ., Bd. 50, S. 408) eine im wesentlichen 
getreue Nachbildung der Maschinc Reichenbachs" ... 

Belege fiir seine Ansicht fiihrt Karmarsch nicht an, man kann sie deshalb 
nicht nachpriifen. In dem urkundlichen Werk von Walther v. Dyck 1 ) wird die 
Feilmaschine nicht erwahnt. Man findet hier aber angegeben, daB Reichenbach 
im Jahre 1804 in das mathematisch - mechanische Institut zu Miinchen eintrat, 
dieses 1814 allein iibernahm und 1818 - auf Prechtls Betreiben - ahnliches 
in Wien einrichtete "um allda aIle mechanischen und astronomischen Instrumente 
anfertigen zu konnen." Reichenbach lieferte damals auch seine Feilmaschine 2), 

wo sie Karmarsch wahrscheinlich kennen lernte. 
Die Maschine Oberha users wurde 1830 in Paris preisgekront. Sie bestand 

aus einem vierkantigen StoBel, an dessen einem Ende die Lenkstange einer einstell
baren Kurbel angelenkt war, wahrend am anderen Ende, fUr den Riickgang nach
giebig, der Hobelstahl saB. Zwischen diesen Enden wurde der Stichel in langer 
Bahn gefiihrt. Das Werkstiick wurde quer zum StoBel durch ein Schaltwerk ver
schoben; auch war eine Vorrichtung zum Hohlrundhobeln angebracht. Durch 
Einstellen des Kurbelzapfens konnte man die Schnittlange von dem kleinsten 
Betrage bis zu 80 mm steigern. 

Eine englische Quelle berichtet 3): "Die Stemmmaschine (von J. B run e 1) 
der Blockmaschinerie wurde von Ro berts in Manchester verwendet zum Erzeugen 
der Keilnuten guBeiserner Rader und auch zum Schalen oder Schlicht en gekriimmter 
Seiten metallner Gegenstande als: Kamme, kurzer Hebel und anderer Dinge, die 
nicht auf der Drehbank zu bearbeiten waren, demnach unter dem Namen Nut-

1) Georgv. ReichenLach, im Auftrage des Deutschen ;\Iuseums bearbeitet von \Yalthcr 
v. Dyck, ]\Iiinchell 1912. 

2) Jahrb. d. k. k. polyt. Instit. in Wien 1820, Bd. II, S. XXIII. 
3) .:\Iechanics ':\Iagazine 1852, Bd. 56, S.290. 

Beitdige 1913. 6 
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und Schalmaschine eine neue und allgemein zu verwendende Maschine, und daraus 
eine andere entstand, unter dem Namen Shaping machine. Es ist das eine Hobel
maschine, bei welcher der Stichel an dem Ende eines liegend hin- und herverschieb
baren Balkens befestigt ist. Das Werkstuck sitzt auf einem querverschieblichen 
Schlitten, oder einem drehbaren Dorn." 

Diese Lesart kommt mir etwas gewalttiitig vor, wenngleich es nach heutiger 
Auffassung ziemlich gleichgiiltig ist, ob das Werkzeug sich lotrecht (wie bei Brunels 
Stemmaschine), wagrecht oder in geneigter Bahn bewegt. J edenfalls kommt die 
englische Auffassung zu der Feilmaschine Reichen bachs oder Oberha users, 

Fig. 14. Keilnuten
hobelmaschine von 

Nasmyth. 

deren Einrichtung sich mit den die Shaping machine kenn
zeichnenden Worten deckt. Der Name Shaping machine (von 
to shape = gestalten) ist nicht gut gewahlt, da auch viele andere 
~laschinen zum Gestalten dienen. Dagegen ist der ursprungliche 
:;\ame Feilmaschine deutlicher, weil er ausspricht, daB die Maschine 
zum Ersatz der (fruheren) Feilarbeit dienen soll. 

N as myths Keilnutenhobelmaschine 1 ) besteht aus der lot
rechten Stange a, Fig. 14, deren Mittelteil achteckig ist, bei t f 
gefuhrt wird und am oberen Ende den Hobelstahl s enthalt, und 
der Kurbelscheibe k nebst Lenkstange l, die diese Stange auf
und niederbewegen. Der Aufspanntisch t ist wagrecht, kann 
aber ein wenig geneigt werden; er wird in seiner Richtung selbst
tatig verschoben und kann gedreht werden. Die Maschine soll 
nicht allein zum Hobeln von Keilnuten, sondern auch zum Be
hobeln irgendwelcher metallner Gegenstande dienen. 

Die Bauart dieser N a:3 m ythschen Maschine ist vorbildlich 
geworden fur eine Reihe von ~'Iaschinen 2), insbesondere solcher 
fur das Einhobeln von Keilnuten 3), teilweise unter Ersatz des 
Kurbelantriebes durch den Antrieb mittels Zahnstange und Rad. 

Bei einer anderen Reihe von Hobelmaschinen, deren Glieder 
insbesondere den Namen StoBmaschinen oder auch Keil
nutenstoBmaschinen fUhren, kann man die Brunelsche 
Stemmaschine als Ausgangspunkt annehmen. Es liegt die Kur
belwelle zu oberst, wahrend die Aufspannplatte, die in der Regel 
nicht nur wagrecht verschiebbar ist, sondern auch urn eine lot

rechte Achse gedreht werden kann, unter dem lotrecht gefUhrten StoBel sich be
findet4). Sie haben, mangelhafter Zuganglichkeit der Arbeitsstelle halber, nur fUr 
besondere Zwecke Eingang gefunden. 

Dagegen ist die StoBmaschine von Sharp & Roberts vorbildlich geworden 5 ). 

Man findet bei ihr, Fig. IS, das die Arbeitsstelle von 3 Seiten aus frei zuganglich 
lassende G-Gestell, die Einstellbarkeit des am StoBel sitzenden Zapfens, den durch 
Schaltwerk verschieb- und drehbaren Aufspanntisch. Hiernach wurden jahrelang 

1) Eng!. Pat. 7815 vom Jahre 1838. 
2) Leblanc, Recueil des mach., Bd.4, Blatt 22. - Ducommun & Dubied, Public. 

industr. 1857, Bd. X, Blatt 10. 

3) Yorige Quellen, R. R. "Verner, Samm!. d. Zeichn. f. d. Hiitte, Blatt 21au. b; Z. Ver. 
deutssh. lng. 1863, S. 227, m. Abb. - Z. Ver. deutsch. lng. 1898, S. 203, m. Abb. 

4) Ygl. Pihet in Leblancs Recueil des mach., Bd.3, Blatt 19, 20, 21. - Cave, Publ_ 
industr. 1842, Bd. 2, S. 341, m. Abb. 

5) Pub!. industr. 1841, Bd. 1, S. 74, m. Abb. 
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die StoBmaschinen gebaut und zwar, da man vorwiegend das Einhobeln von Keil
nuten im Auge hatte, teilweise mit gewaltiger Ausladung des Gestelles. 

Es ist noch der Bodmerschen StoBmaschine 1) zu gedenken, die auch die 
Arbeitsstelle nach drei Seiten freiliiBt. Der drehbare und in iiblicher Weise ver-
schiebbare Aufspanntisch kann in seiner Hohen
lage verstellt werden. Das Patent gipfelt iibri
gens in einer verwickelten Vorrichtung zum 
Abheben des Stichels bei seinem Riickgange. 

Auch sind die MutterstoBmaschinen 
zu erwiihnen 2), die jetzt nicht mehr verwendet 
werden. 

Nasmyth baute auch Feilmaschinen mit 
liegender StoBelfiihrung 3 ), denen er StoBel von 
quadratischem Querschnitt gab; der frei her
austretende StoBelkopf war mit lotrecht ver
schieblichem Stichelhaus versehen. Die Werk
stiicke konnten mit einer Aufspannplatte 
wagrecht verschoben oder, auf einem selbstaus
richtenden Dorn steckend, ruckweise gedreht 
werden. 

Etwa urn dieselbe Zeit baute Decoster 4 ) 

eine liegende StoBmaschine fUr das Ausbilden 
vierkantiger Locher an den Enden der Streck
walzen. 

Fig. 15. StoBmaschine von 
Sharp & Roberts. 

Bei den bisher genannten Feilmaschinen wurde das Werkstiick nach jedem 
Schnitt urn die Spanbreite weiter geriickt. Erst bei einer Feilmaschine von S mi th, 
Beacock & Tannett 5) findet man das ruhende Werkstiick, demgegeniiber das 
Werkzeug mit der StoBelfiihrung sich Hings des Maschinenbettes ruckweise weiter 
bewegt, ein Vorgang, der bei groBen Werkstiicken von Bedeutung ist, und der die 
Feilmaschine fUr manche, namentlich liingere Werkstiicke erst brauchbar macht. 
In der Londoner Ausstellung von 1862 waren denn auch fast nur solche Feil
maschinen mit ruhendem Werkstiick vertreten 6), und seitdem sind beideMaschinen
arten nebeneinander gebrauchlich. 

Metallhobelmaschinen, bei denen das Werkstiick die Arbeits
bewegung hat, sogenannte Tischhobelmaschinen. 

Nach Karmarsch 7) ist die erste derartige Maschine von Murray in Leeds 
gebaut worden, der sie 1814 schon gebrauchte. Unabhangig hiervon konstruierte 
Fox in Derby in demselben Jahre 1814 eine andere Hobelmaschine und Roberts 
in Manchester 1817 eine dritte. Dem widerspricht nur wenig ein Ausspruch 8): 

1) Eng!. Pat. 8070 vom Jahre 1839, S.41. 
2) Vg!. Mariotte, Pub!. indo 1841, Bd. I, S. 129, m. Abb. 
3) Public. industr. 1845, Ed. 4, S. 90, m. Abb. 
4) Puh!. industr. 1843, Ed. 3, S. 297, m. Abb. 
5) Pub!. industr. 1857, Ed. 10, S. 152, m. Abb. 
6) Clark, Exhibited Mach., London 1862, m. Schaubild. 
7) Geschichte der Technologie, Miinchen 1872, S. 362. 
8) The Engineer, Jnni 19°4, S. 606, 111. Schaubild. 

6* 
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"Die erste Hobelmaschine dieser Art war die von Rich. Roberts in ·Manchester. 
Der verschiebbare Tisch mit dem aufgespannten Werkstiick wurde durch eine Kette 
und zugeh6rige Trommel mit Handkreuz bewegt. Quer iiber dem Tisch war ein an 
seitlich stehenden B6cken befestigter Balken angebracht, liings welchem der Stichel
schlitten die Schaltbewegung ausfiihrte." 

Bemerkenswert ist die in derselben Quelle gegebene Begrundung: 

"DaB die Maschine die erste war, ergibt sich aus der Tatsache, daB deren Teile, 
insbesondere das Bett, durch Handwerkzeuge hergestellt sind, wie man an der Art 
der bearbeiteten Fliichen erkennen kann." 

SoUte denn Rob e r t s an M u rr a yoder Fox das Ersuchen stell en, die fUr 
seine Maschine erforderlichen T eile zu ho beln? 

Nach einer Angabe von Dixon 1) soll 1820 in den Werkstatten von Fox eine 
Metallhobelmaschine im Gebrauch gewesen sein, was den Angaben von Karmarsch 
nicht widerspricht. Fox lieferte auch bald eine Tischhobelmaschine nach Berlin 2). 
und 1830 wurde berichtet 3 ), daB in einer Maschinenfabrik von Galoway - und 
in mehreren anderen englischen \Verken - eine Tischhobelmaschine mit Seil und 
links und rechts gedrehter Trommel im Gebrauch sei. 

Unter dem 28. Marz 1837 erhielt J os. Hale y das engl. Patent 7331 auf eine 
schon gut ausgebildete Maschine mit Kette fUr die Tischbewegung. Dann ist Whit
worths Maschine 4 ) zu nennen, bei der die Tischbewegung durch eine Schraube, 
in deren Gange Rollen greifen, gewonnen wird, sowie die Maschinen von J. Ro berts 5 ) 

und Bodmer 6), die Rad und Zahnstange verwenden. 
Uber franzosische und deutsche Maschinen aus jener Zeit ist nichts zu berichten, 

so daB der zuweilen fUr die Tischhobelmaschine vorkommende Name: Ho bel
maschine nach englischer Ba uart eine gewisse Berechtigung hat. Man er
wartet von ihr genauere Arbeit als von der Gruben- und Seitenhobelmaschine, 
weil die Fuhrungsflachen des Tisches stets durch das Gewicht des Tisches und des 
darauf liegenden Werkstucks gegeneinander gedruckt werden, allerdings auf Kosten 
der aufzuwendenden Antriebsarbeit. 

In bezug auf den Antrieb, das Schalten und anderes sind spater, nament
lich von Amerikanern und Deutschen, manche Verbesserungen vorgenommen 
worden, der Aufbau der gewohnlichen Tischhobelmaschine ist seit 1840 derselbe 
geblieben. 

Es haftet ihm eine Unbequemlichkeit insofern an, als das Werkstuck durch 
das Tor, das die Seitenstander und ihre Verbindung bilden, schlUpfen muB, also 
in seinen Querabmessungen beschrankt ist. Das hat Bodmer in seinem Patent 
vom Jahre 1839 bereits beachtet, indem er neb e n den Schlitten einen Stander 
stellte, an dem das Stichelhaus befestigt war. Einfacher hat H. Billeter die vor
liegende Aufgabe, auch fUr sperrige Werkstucke die Tischhobelmaschine ver
wendbar zu machen, gelost 7), indem von der gewohnlichen Tischhobelmaschine 
gewissermaBen ein Stander hinweggenommen wurde. 

1) Iron, Jan. 1888. 
2) Berliner Verhand!. 1833, S. 161, m. Abb. 
3) Ding!. polyt. Journ. 1830, Bd. 36, S. 133, m. Abb. nach Recueil industr. Bd. XI, S. 185. 
') Eng!. Pat. 7441 vom Jahre 1837. 
5) Eng!. Pat. 7913 vom Jahre 1838. 
6) Eng!. Pat. 8070 vom Jahre 1839. 
7) Ding!. polyt. Journ. 1877, Bd. 226, S. 549. 
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Diese E ins tan d e r -Tischhobelmaschine ist vielfach nachgeahmt und ver
bessert worden 1). 

In neuerer Zeit werden nicht selten mehrere der verschiedenen Hobelmaschinen
arten unter sich, oder mit Frasmaschinen oder Bohrmaschinen vereinigt, je nach 
vorliegenden Bediirfnissen. 

Einzelheiten, die fiir Hobelmaschinen besondere Bedeutung haben. 

Bekanntlich 2) wird die Schnittflache yom Stichel im Augenblicke ihres Ent
stehens zuriickgedrangt und quillt dann wieder hervor. Fiihrt man den Stichel 
unverandert auf dem \Vege zuriick, den er arbeitend beschrieb, so ist nochmaliges 
Zuriickdrangen erforderlich, was die Schneidkante des Stichels schadigt. Man kann 
das vermeiden durch Abziehen der Schneide aus dem 
Schnitt, was wohl zunachst von Hand geschah. Ober
ha user machte es schon vor 1830 selbsttatig. Fig. 16 
zeigt 3) das freie Ende der stichelfiihrenden Stange a, 
s den einfachen, in einem Schlitz der Stange a sitzen
den Stichel, der urn einen Stift zu schwingen vermag. 
Eine Feder drangt den Stichel in seine Arbeitslage, 
in der er sich mit seinem Riicken gegen die End
flache des Schlitzes legt, beim Riickgange weicht er 
nach vorn aus. Auch eine etwas spater von Kar

Fig. 16. Vorrichtung fur das 
selbsttatige Abheben des 

Stichels beim Ruckwartsgang. 

marsch beschriebene Maschine 4) , ist mit einer derartigen Nachgiebigkeit des 
Stichels versehen und sie ist bis heute das regelmaBige Mittel, urn den Stichel mit 
leichtem Gleiten iiber die Schnittflache zuriickzufiihren. Nur die Einzelheiten der 
Einrichtungen sind vervollkommnet worden. 

Man hat sich bemiiht, zu dem vorliegenden Zweck den Stichel zwanglaufig 
zuriickzuziehen, wofiir zum Teil sehr verwickelte Einri.chtungen erdacht worden 
sind 5). Da das Zuriickziehen oder Ab-
heben nach dem Schnitt oder vor dem 
Riickgang stattzufinden hat, so ver
bindet man es wohl - urn es zwang· 
laufig zu machen - mit dem Schalten. 

Es liegt nahe, die Zeit des Riicklaufs 
dadurch auszunutzen, daB man die Ma· 
schine in beiden Bewegungsrichtungen 
arbeiten laBt. Whitworth6) lOste die 
Aufgabe dadurch, daB er, an jedem 
Hubende, nach Fig. 17, den entspre

Fig. 17. Drehen des 
Stichels am Hubende 

(Whi twor th). 

Fig. 18. Doppelstichel 
von Roberts. 

chend gestalteten Stichel urn 180 0 drehen lieB. Dadurch wurde auch das Zuriick-

1) Asquith, Dingl. polyt. Journ. 187R, Bd. 230, S. 397, m. Abb. - Buckton & Co., 
Dingl. polyt. Journ. 1879, Bd. 234, S. 151. - Detrick & Harvay, Dingl. polyt. Journ. 1888, 
Bd. 267, S. 161, m. Abh. - Arner.1Iach. 1890, Bd. 13, Nr. 8, m. Abb. - Billeter & KJ unz, 
Z. Ver. deutsch. lng. 1897, S. 1034, m.Abh. - Deutsche vVerkzeugmaschinenfabrik, Z. Ver. 
deutsch. Tng. 1901, S. 1020, m. Abb. 

2) Hermann Fischer, 'Yerkzengmasch. 1900, Bd. I, S.8. 
8) Vgl. Dingl. polyt. Journ. 1833, Bd. 50, S.408, m. Abb. 
4) Prechtl, Technolog. Encycl. 1836, Bd.7, S. 535, m. Abb. 
5) Bodmer, engl. Pat. 8070 vom Jahre 1839. - R. R. 'Verner, Z. Ver. deutsch. lng. 

1863, S. 227, m. Ahb. -- J. }lay, Z. Ver. deutsch. lng. 1865, S. 293, m. Abb. 
6) Engl. Pat. 8188 vom Jahre 1839, S. 2. 
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ziehen des Stichels uberflussig. Das Verfahren fand Beifall und wurde bis etwa 1860 
vielfach verwendet; es ist jetzt fast ganz verlassen. Vorher schon verwendete 
John Roberts 1) einen Doppelstichel, der, nach Fig. 18, an jedem Hubende ein 
wenig geschwenkt wurde, so daB der bisher arbeitende Stichel abgehoben und der 
andere in den Schnitt gebracht wurde, und zwar gleichzeitig mit dem Schalten. 
Diese Robertssche Erfindung diente als Grundlage fur L;:!hlreiche Neuschopfungen 
bis zur Gegenwart2), die jedoch ausnahmslos wenig Beachtung gefunden haben. 

Cave verwandte bei seiner Grubenhobelmaschine 3) zwei Stichel, die in getrenn
ten, mit den Rucken einander gegenuberliegenden Stichelhausern saBen, und 
Whitehead 4) legte die beiden Stichelhauser so, daB die Stichel einander zugekehrt 

Fig. 19. Schwingende Schleife. 

waren. Man hat auch beide Stichel so in einen gemein
samen Halter gesetzt, daB jeder fUr sich bei dem ihn 
angehenden Rucklauf nach Fig. 16 ausweichen kann. 

Alle diese, durch sinnreiche Durchbildung ver
edelten Einrichtungen sind bisher kurzlebig gewesen 
oder fast gar nicht zur Anwendung gekommen, auBer 
fur Schrupparbeiten. Die Absicht von Ro berts, in 
der einen Bewegungsrichtung zu schruppen, in der 
entgegenges::tzten zu schlicht en , hat sich auf die 
Dauer nicht verwirklichen lassen. 

Man hat daher zu dem Mittel gegriffen, durch 
rascheren Ruckgang die verlorene Zeit moglichst 
klein zu machen. 

Die hierzu dienenden Einrichtungen hangen mit den Kehrgetrieben zu
sammen. 

Bei den Handantrieben der altesten Hobelmaschinen kamen selbstverstandlich 
Kehrgetriebe nicht in Frage. Die Verwendung der Kurbel ergibt die Umkehr 
der geradlinigen Verschiebung von selbst, bedingt aber fur rascheren Ruckgang 
besondere Mittel. Diese konnen darin bestehen, daB man der Kurbel durch Vor
schalten unrunder Rader verschiedene Drehgeschwindigkeiten gibt 5 ), was eine 
Zeitlang beliebt war, oder in einer schwingenden Schleife 6), Fig. 19, oder einer 
kreisenden Schleife 7), Fig. 20. Bei der schwingenden Schleife dreht sich die Kurbel
warze k mit gleichfOrmiger Geschwindigkeit; sie greift in die urn a schwingende 
Schleife, deren Todlagen im Bilde durch ausgezogene bzw. gestrichelte Linien dar
gestellt sind. Man sieht sofort, daB die Kurbelwarze von k1 bis k einen groBeren 
Bogen beschreiben muB als von k bis k1' d. h. fUr ersteren Weg mehr Zeit gebraucht 
als fUr letzteren. Die kreisende Schleife, die auch unter dem Namen Whitworth
Schleife bekannt ist, wirkt ahnlich. Es dreht sich der Zapfen k, Fig. 20, urn die 
Achse b, die Schleife urn die Achse a, so muB k, urn rechtsdrehend der Schleife eine 

1) Engl. Pat. 7913 vom Jahre 1838. 
2) Vgl. u. a. Costello, The Iron Age, April 1897, S. I, m. Abb. - A.-G. f. Schmirgel- und 

Maschinenfabrik., Z. f. Werkzeugm. u. \Verkz., Juli 1902, S. 441, m. Ahb. - D. R. P. Nr. 119847, 
135968. 

3) Public. industr. I8.p, Bd. I, S. 97, m. Abh. 
') Engl. Pat. vom 1. Nov. 1853, nach Dingl. poly-to Journ. 1855, Bd. 136, S. 185, m. Abb. 
6) Vgl. Feilmasch. von Sater & Averly, Public. industr. 1875, Bd. 22, Blatt 5. 
6) Vgl. u. a. Feilmasch. von Legavrien, Le genie industr. 1859, Bd. 18, S. 21, m. Abb., 

nach Prechtl, Techn. Encycl. 1861, Supplem. lIT, S. 465, m. Abb. 
7) Jos. \Vhitworth, Engl. Pat. 12907 vom Jahre 1849. 
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halbe Drehung zu geben, von ki bis k einen gr6Beren Bogen durchlaufen, als auf dem 
Ruckwege von k bis ki • Das Verhiiltnis dieser BogenHingen kann durch Wahl ge
eigneter Abmessungen bis auf 3 : I gebracht und durch Hintereinanderschalten 
mehrerer Schleifen vervielfacht werden. 

An del' Hobelmaschine, welche Fox gegen 1830 nach Berlin lieferte l ), wurde 
die Umkehr durch einen "offenen" und einen "gekreuzten" Treibriemen erreicht. 
Auf del' durch Riemen angetriebenen Welle sitzt eine Rolle d, 
Fig. 21, fest, wahrend zwei schmalere Rollen c und e sich urn 
die Welle frei drehen k6nnen. Uber diesen Rollen befinden 
sich zwei RiemenfUhrer b und bl , von denen del' eine fUr den 
offenen, del' andere fUr den gekreuzten Riemen bestimmt ist. 
RascheI' Ruckgang ist nicht vorgesehen, da die Maschine in 
beiden Richtungen hobelt. Beide Riemenfuhrer sitzen an 
del' gemeinsamen Stange a fest und sind mit dieser Stange in 
deren Langsrichtung zu verschie b:.on. K ach dem Bilde liegt Fig. 20. Kreisendc 
del' Riemen des Fuhrers b auf del' losen Rolle c, derjenige Schleife (Whi tworth). 
des Fuhrers bi dagegen auf del' festen Rolle d. Verschiebt 
man die Stange a in der Pfeilrichtung, so gelangen gleichzeitig der Riemen yon bi 

auf e und der Riemen von b auf d, d. h. letzterer kommt schon mit d in Be
ruhrung, bevor ersterer die Rolle d verlassen hat. Diesem Ubelstande hat 
man dadurch abgeholfen, daB man den losen Rollen c und e die doppelte Breite des 

Fig. 2 I. Fuhrung fur 
oHene und gekreuzte 

Treibriemen. 

Riemens gegeben hat und seit etwa I886 pflegt man die 
beiden RiemenfUhrer derartig voneinander abhangig zu 
machen, daB del' bisher tatige Riemen vollstandig auf seine 
lose Rolle gebracht wird, bevor noch die Uberfuhrung des 
anderen Riemens auf dessen feste Rolle beginnt. Die hierzu 

Fig. 22. Fuhrung fur 
raschen Rucklauf. 

Fig. 23. Kehrgetricbe 
von Haley. 

dienenden Einrichtungen sind mannigfach 2), es sind dann, urn raschen Rucklauf 
zu erzielen, nul' 2 Paar Riemenrollen gew6hnlicher Breite auf del' angetriebenen 
Welle n6tig, Fig. 22. 

Hale y benutzte als Kehrgetriebe fUr seine Tischhobelmaschine 2) die durch 
Fig. 23 dargestellte Einrichtung. Die Riemenrolle c sitzt auf der Welle f fest, die 
Rolle e ist mit dem Rade k fest verbunden, dreht sich aber lose urn· die Welle f, die 

1) Berliner Verhandl. 1833, S. 161, m. Abb. 
2) Vgl. Zeitschr. f. Werkzeugm. Okt. 1896, S. 3, m. Abb. 
3) Jos. Haley, Engl. Pat. 7331 vom Jahre 1837, S. 6. 
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Rolle d dient als lose Rolle beim Ubergange des einzigen Riemens von c nach e 
oder von e nach c; der durch die Steuerstange a betatigte Riemenfiihrer b bewirkt 
diese Uberfiihrung. I iibertragt durch die Rader g und h seine Drehungen durch 
ein Zwischenrad auf die Welle i und weiter durch die Rader m und n und die zuge
horige Welle auf das Kettenrad 0, wahrend das Rad k unmittelbar das auf i feste 
Rad l antreibt. Durch Wahl der RadgroBen laBt sich ohne weiteres eine Verschieden
heit der Geschwindigkeit von 0 bei Rechts- oder Linksdrehung und des Tisches 
erzielen. Einfacher, aber dem Haleyschen sonst sehr ahnlich ist das altere von 

Fig. 24. Kehrgetriebe von Whitworth. 

e tl c 

i 

Fig. 25. Kehrgetriebe fiir raschen 
Riickgang (Mazeline & Co.). 

Whitworth verwendete Kehrgetriebe 1), Fig. 24. Hier sind lund k Kegelrader, 
die auf die Zwischenwelle i wirken. Rascher Riickgang ist von Whi tworth nicht 
vorgesehen. Dieses Getriebe, das vielfach benutzt und auch fur raschen Ruckgang, 
nach Fig. 25, von Mazeline & Co. verwendet2) worden ist, wurde von Heilmann, 
D uco m m un & Stei nle n in der 1885er Antwerpener Ausstellung gezeigt. Hierliegt 
in dem groBeren Rade l, in welches das mit e verbundene Kegelrad k greiff, ein 

/I 
/' / , 

L +-1 ___ e_It--H-+ +'7-+--Ht-

L~~~~~~J 

kleineres in I greifendes. Alle diese 
Einrichtungen leiden an dem Mangel, 
daB bei der Bewegung im einen Sinne 
die Riemenrolle und die Rader, die dem 
anderen Bewegungssinne dienen, sich 
ihrem eigentlichen Drehsinne entgegen
gesetzt drehen mussen, was besonders 
fiihlbar wird bei raschem Riickgange. 

Ca ve 3) lieB 2 Rollen lund I, Fig. 8, 
Fig. 26. Kehrgetriebe der Grubenhobelmaschine sich entgegengesetzt drehen und kup-

von Whi tworth. pelte die eine oder andere mit dem 
Triebwerk, das der Hin- und Her

bewegung diente. Fruher schon hat Whitworth fiir seine Grubenhobelmaschine 4) 

den gleichen Gedanken in der Weise verwertet, wie Fig. 26 andeutet. a bezeichnet 
die Antriebsriemenrolle, die mit dem Kegelrad b auf gleicher Welle sitzt. b treibt 
die beiden Kegelrader c, c, natiirlich in entgegengesetztem Drehsinne. Eine dop
pelte Klauenmuffe d kuppelt das eine oder andere der Rader emit der Welle e, die 
weiter die beiden Schrauben I ,I betatigt. Andere haben durch gekreuzten und offenen 
Riemen zwei Rollen in entgegengesetztem Sinne gedreht und durch Reibkuppelungen 
die eine oder andere mit ihrer Welle verbunden 5). 

1) Engl. Pat. 7441 vom Jahre 1837. 
2) Portefeuille economique des mach. 1867, S. 66, m. Abb. 
3) Public. industr. 1841, Ed. I, S. 97, m. Abb. 
4) Engl. Pat. 6850 vom Jahre 1835. 
6) Vg!. \Yalter, D. R. P. Nr. 34840 vom 8. April 1885, nach Ding!. polyt. Journ. 1886, 

Ed. 260, S. 367, m. Abb. 
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Am eigenartigsten ist der sehr verwickelte Antrieb von Bodmer l ). Dieser 
schaltet zwei kegelf6rmige Riemenrollen in das Getriebe und erreicht durch Ver
schieben des zugeh6rigen Riemens beliebige Geschwindigkeitsanderungen von 
dem gr6Bten Betrage bis zu Null und daruber hinaus, im entgegengesetzten 
Drehsinn von Null bis zum gr6Bten Betrage. Eingefiihrt hat sich diese Betriebs
art nicht. 

Die Steuerstange wurde bei den alteren Hobelmaschinen durch einfaches 
AnstoBen des bewegten Schlitt ens gegen Stellringe oder andere einstellbare Hervor
ragungen betatigt. 

Noch bei dem Whitworthschen Patent von r839 fand die Betatigung der 
Steuerstange durch den Druck eines am Tisch sitzenden Vorsprunges gegen Stell
ringe der Steuerstange statt, wahrend Fox gegen r8302) dieses gefahrliche Verfahren 
bereits vermied. Am Hubende ist bekanntlich die bisherige Geschwindigkeit der 
bewegten Massen durch Reibung zu vernichten und daher nicht von vornhcrcin zu 
bestimmen, in we1chem Punkte die bisher bewegten Massen zur Ruhe kommen. 
Tritt das fruher ein, als erwartet, so wird die Umsteuerung nicht vollendet, erfolgt 
es spater, als vorgesehen, so wird die 
Steuerstange zu weit verschoben, oder 
es tritt irgendein Bruch ein. Bei den 
Wassersaulenmaschinen liegen ahnliche 
Umstande vor, und bei ihnen ist schon 
fruher die erst angefiihrte Schwierig
keit durch den Umfaller oder Hammer 3) 
und die zweite dadurch ge16st, daB der 
bewegte Teil den zum Umsteuern die
nenden, zu bewegenden, nur zur Seite 
drangt, ohne durch letzteren in seinem 

c 

i a. 

Fig. 27 u. 28. Umsteuerung von Fox. 

Lauf behindert zu werden 4). Diese vorhandenen Verfahren wurden der Hobel
maschine angepaBt. Schon Fo x verwandte fur seine, gegen r830 gebaute Tisch
hobelmaschine 5) den Umfaller oder Hammer. Neben dem Hobelmaschinentisch 
ist eine Welle b, Fig. 27 und 28, gelagert. An dieser sitzt der Hebel a fest, 
gegen we1chen ein am Tisch einstellbarer Zapfen, kurz vor dem Hubwechsel, st6Bt. 
Es wird dadurch die Welle b gedreht und damit das durch einen Hebel mit b ver
bundene Gewicht d bis zum Scheitelpunkte seines Weges gehoben.' Diesen uber
schreitend, bewegt sich d selbs.ttatig we iter und nimmt den auf b festsitzenden 
Hebel i mit, dessen Zapfen c in einen Schlitz der dem Riemenfiihrer angelenkten 
Stange greift. Dieser Schlitz hat folgenden Zweck: Solange sich emit i unter dem 
EinfluB des Hebels a langsam bewegt, so lange spielt c frei in dem Schlitz bis zu 
dessen Ende. Es blieb bis dahin der Riemenfiihrer in Ruhe. Von dem Augenblick 
an, in dem der Zapfen c gegen das Schlitzende st6Bt - das geschieht, sobald d in 
seine h6chste Lage gekommen ist - wird der Riemenfiihrer verschoben und das 
Umsteuern rasch bewirkt. 

1) Eng!. Pat. 8070 vom Jahre 1839. 
2) Berliner Verhand!. 183.~, S. 161, m. Abb. 
3) Gerstner, Bandb. d. l\Iechanik 1834, Bd. 3, S. 365, m. Abb. 
4) Vg!. Reichenbachs \Vassersiiulenmaschine von 1808, in Riihlmanns allgemeiner 

Maschinenlehre 1862, Bd. I, S. 348, m. Abb. 
6) Berliner Verhandl. 1833, S. 161, m. Abb. 
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Bodmer!) verwandte, soweit man aus der undeutlichen Beschreibung und 
Zeichnung entnehmen kann, fUr seine Hobelmaschine zur Betatigung der Steuer
stange das, was man heute ,,~tiefelknecht" nennt und schon I808 von Reichen
bach fur Wassersaulenmaschinen verwendet wurde 2). An dem Tisch t, Fig. 29, 
sind Knaggen oder Frosche a und b einstellbar befestigt; a liegt weiter hinten und 
solI gegen den Arm c stoBen, b liegt etwas weiter nach vorn und ist fUr den Arm d 
bestimmt. Die Arme c und d sind miteinander fest verbunden und vermogen urn i 
zu schwingen; s bezeichnet die Steuerstange. Bei der Tischbewegung nach rechts 
trifft a gegen c und bringt diesen Arm in die gestrichelt gezeichnete Lage, bei der 
entgegengesetzten Tischbewegung schwenkt b auf d stoBend, d und c in die aus-

} \\ 

Fig. 29. Umsteuerung von Bodmer. Fig. 30 U. 3I. Umsteuerung von Cave. 

gezogen gezeichnete Lage zuruck. Der Stiefelknech t c, d schwingt also j edesmal urn 
einen bestimmten Winkel und die Steuerstange s wird nur urn den Betrag ver
schoben, welcher diesem Winkel entspricht. 

Urn die Harte des StoBes beim Auftreffen von a und b gegen c bzw. d zu mildern, 
hat man zuweilen Federn eingeschaltet. Wirksamer ist in dieser Richtung das -
bereits von Reichenbach fUr eine seiner Wassersaulenmaschinen angewendete
Verfahren, gekrummte Flachen allmahlich zuruckdrangen zu lassen. 

Ca v e machte hiervon bei seiner Grubenhobelmaschine Gebrauch 3), Fig. 30 und 3I 
a bezeichnet das mit einer Rolle versehene untere Ende des zum Betatigen der Kupp

lungen dienenden Hebels. a bewegt sich mit 
a.. dem Bock (a, Fig. 8) hin und her, und trifft da-

@-- bei an den Hubenden gegen feste Federnf, Fig. 30 
Fig. 32 • Umsteuerung von Escher. und 31, wodurch a zur Seite gedrangt wird und 

a~f. f -@ .. c . 

das U msteuern bewirkt. Da die Federn nach oben 
gekropft sind, vgL den AufriB Fig. 31, so kann a - wenn der Bock solches ver
anlaBt - sich ungehindert noch we iter bewegen. Schon weit fruher hat Reichen
bach denselben Gedanken bei der Steuerung einer Wassersaulenmaschine verwendet, 
und zwar in der Weise, daB eine Welle Iangs der Kolbenstange gelagert war, an der 
zwei mit schrag gerichteten Leisten versehene Arme saBen. An jedem Hubende 
verdrangte eine an der Kolbenstange sitzende Scheibe die eine oder andere der 
Leisten und drehte dadurch die Welle urn einen bestimmten, der Steuerung ange
messenen WinkeL Dieses Verfahren hat Alfred Escher 4) dahin vervollkommnet, 
daB er die schragen Leisten durch gekrummte Flachen f, Fig. 32, ersetzte, die beide 
auf derselben Verdickung c der Steuerwelle b sitzen, wahrend zwei am Hobelmaschi
nentisch einsteUbare RoUen a sie an den Hubenden des Hobelmaschinentisches 

1) Engl. Pat. 8070 vom Jahre 1839, S. 17. 
2) Riihlmann, Allgem. Maschinenlehre 1862, Bd. I, S. 34R, m. Abb. 
8) Public. industr. 1841, Bd. I, S. 97. 
4) D. R. P. Nr. 137228. 
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urn ein bestimmtes MaJ3 verdrangen und die Welle b hin- und herdrehen. Die 
Kriimmungen von f werden so gewahlt, daJ3 das Drehen der Steuerwelle b ohne 
StoJ3 erfolgt. 

Etwa urn das J ahr I880 kam ahnliches auf. Auf der gleichlaufend zum Hobel
maschinentisch gelagerten Steuerwelle b, Fig. 33, sitzt ein mit krummer Nut ver
sehener Korper c, und in diese Nut greift eine Rolle a, die an einem Zwischenschlitten 
gelagert ist. Gegen diesen Zwischenschlitten stoJ3en am Tisch einstellbare N asen, 
die ihn und die Rolle a hin- und herschieben und dadurch die Steuerwelle b urn 
einen bestimmten Winkel drehen. 

Dieses Steuerungsmittel wird jetzt selten verwendet. 
An dieser Stelle moge der neueren Bestrebungen gedacht werden, die, be

sonders fiir groJ3e Hobelmaschinen, das Umsteuern - und Zuschieben - durch 
besondere Antriebe bewirken wollen 1), so daJ3 die an dem Hobelmaschinentisch 
befestigten Knaggen nur geringen Widerstanden begegnen. 

Die Massenwirkungen beim Hubwechsel machen sich unangenehm fiihlbar. 
Kommt es doch vor, daJ3 die wahrend des Hubwechsels erforderliche Antriebs
kraft der Hobelmaschine 5 mal so groJ3 ist als diejenige, 
welche beim eigentlichen Arbeiten gebraucht wird. Kin
der mann 2) schaltet, urn diese Ungleichheitzu verflachen, 
ein Schwungrad ein. 

Das Schalten des Stichels oder\Verkstiickes soll vor Fig. 33. Umsteuerung mit 

Beginn des neuen Schnittes stattfinden, und zwar wah
rend der Stichel das Werkstiick nicht beriihrt, also an den 

Zwischenschlitten. 

Hubenden. Das Zuschieben urn eine Spanbreite kann nur ruckweise stattfinden; 
schon bei der altesten Hobelmaschine wurden - soweit man nicht von Hand die 
Zuschiebung bewirkte - Schaltwerke verwendet. Die Betatigung dieser Schalt
werke ergibt sich bei den durch Kurbel betriebenen Maschinen sehr einfach: auf der 
Kurbelwelle sitzt ein Exzenter, das die Zunge des Schaltwerks hin und her bewegt. 
\Veniger einfach ist das Betatigen des Schaltens, wenn das gegensatzliche Bewegen 
von Werkzeug und Werkstiick durch Kette, Zahnstange oder Schraube erfolgt. 

Man hat in dies em Falle die Schaltbewegung von der in erster Linie dem Um
steuern dienenden Steuerwelle bewirken lassen. Das wurde schon I838 von John 
Ro berts vorgesehen. Mit der Einfiihrung des Stiefelknechtes wurde dieses Verfahren 
noch annehmbarer, da nunmehr der Schaltbetrag genauer begrenzt werden konnte. 
Urn den StoJ3 gegen den Stiefelknecht, der durch die doppelte Inanspruchnahme: 
fiir das Umsteuern und das Schalten gesteigert wurde, zu mildern, kamen zwei 
Stiefelknechte, der eine fiir das Umsteuern, der andere fiir das Schalten, vereinzelt 
zur Anwendung. Ich entsinne mich solches in den 80 er J ahren des vorigen J ahr
hunderts gesehen zu haben. Wirksamer war und zu allgemeiner Einfiihrung kam 
der Vorschlag Bodmers 3 ), die Schaltbewegung von der sich zeitweise rechts-, 
zeitweise linksdrehenden Hauptantriebswelle abzuleiten, und zwar je unmittelbar 
nach der Umkehr der Drehrichtung dieser \Velle. 

1) Nach der Z. Ver. deutsch. lug. 1891, S. 247, m. Ahb. will \V. Sellers durch einen beson
deren Riemenantrieb - na.ch der Z. Ver. deutsch. lng. 1898, S. 52 I, m. Abb. will Gordo n durch 
Druckluft die Umsteuerung bewirken - nach der Z. f. vVerkzeugm. u. 'Verkzeuge, April 191 I, 

S. 261, m. Abb. ist elektrischer Antrieb mit Umkehrung der Pole zu empfehlen. 
2) Z. Ver. deutsch. Ing. 1904, S. 308, m. Abb. 
3) Eng!. Pat. 8070, vom 20. l\1a.i 1839 S. 17, m. Abb. 
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Fig. 34 versinnlicht die Bod mersche Einrichtung. a bezeichnet eine Reibungs
rolle, die sich mit dem Triebwerk der Hobelmaschine zeitweise reehts (Pfeil II), 
zeitweise links (Pfeil I) dreht. Sie beriihrt das, am doppelarmigen Hebel c sitzende 
Segment b und hat es bei seiner Linksdrehung in die ausgezogen gezeiehnete Lage 
gebracht, worin ein weiteres Schwenken von c aufhi:irt. Es beruhrt aber die Rolle a das 
Segment noch so weit, daB sie beim Wenden ihrer Drehung das Segment b in der 
anderen Richtung, bis in die gestrichelt gezeichnete Lage, mitnimmt. SoU diese 
Einrichtung befriedigen, so muB sie sehr genau ausgefiihrt und sorgfiiltig gepflegt 
werden. \Vegen der Entlastung des Stiefelknechtes von dem Schalten, we1che die 
Bod mersehe Einrichtung gewiihrt, hat man sich bemuht, deren Schwiichen zu 

* o ____ 

Q r(~ Q 9 (bg 9 
; I : 1 : 1 : : 

Fig. 34. Schaltvorrichtung von Bodmer. Fig. 35. Schaltvorrichtung von Ca ve. 

beseitigen 1). Namentlieh von amerikanischer Seite sind manche hubsehe Verbesse
rungen vorgeschlagen. 

Die Pre n ti n Tool and Sup pI yCo. 2) lieB beimHubwechsel eineReibkuppelung 
einrucken, die bald nachher wieder geli:ist wurde. Dasselbe geschah in etwas 
anderer \Veise von Ernst Kirchner 3) und anderen4). 

Bei Gruben- und Seitenhobelmaschinen, bei denen das Schalten am bewegten 
Schlitt en stattfindet, sind die bisher angefuhrten Verfahren unbequem. 

C a v e 5) lagerte am bewegten Schlitten eine liegende Welle mit Sternrad a, 
Fig. 35, das uber am Maschinengestell angebrachte Stifte b hinweggefuhrt wurde. 
Die Stifte b griffen in die Lucken des Sternrades a wie die Ziihne einer Zahnstange 
in das zugehi:irige Rad. Von der \Velle des Rades a aus wurde das Schalten be
tiitigt; durch Wegnahme oder Hinzufugen von Stiften b sollte das Zuschieben ge
regelt werden. 

Eine andere Art der Schaltbetiitigung findet man bei manehen iilteren Gruben
hobelmaschinen u. dgl. Die zum Umsteuern dienenden Anschliige (z. B. SteUringe 
auf einer Steuerstange) waren von den Anschliigen, die das Schalten vermittelten, 
unabhiingig; man muBte daher die einen wie die anderen einstellen. 

Ein drittes Verfahren benutzt nur ein paar Anschliige. Naehdem der Sehlitten 
gegen den betreffenden Ansehlag gestoBen ist, wird zuniiehst das Schalten vollzogen, 
dann folgt das Umsteuern. Dazu ist ni:itig, daB der Widerstand, der das Umsteuern 
bietet, gri:iBer ist als der Widerstand des Schaltens. Zur Li:isung dieser Aufgabe 
sind mannigfache, sinnreiehe und verwickelte Einriehtungen erdacht. Eine der 
einfachsten ist die von Habersang & Zinsen 6). 

1) Vgl. Z. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 523, m. Abb. 
2) Z. Ver. deutsch. Ing. 1890, S. 129, m. Abb. nach The Iron Age, ::vIarz 1889, S. 350, 

m.Abb. 
3) Z. Ver. deutsch. Ing. 1900, S. 945, m. Abb. 
4) Z. f. \Verkzeugm. u. \Verkzeuge, Dez. 1901, S. 122; Marz 1903, S. 241, m. Abb. 
5) Public. industr. 1841, Bd. I, S.97, m. Abb. 
6) D. R. P. 73882 'lom 16.0kt. 1892. 
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Die Fiihrungen der Werkzeugmaschinen. 
Vorbemerkungen. 

Urn Werkstiicke durch Spanabheben zu gestalten, sind die Werkzeuge gegen
liber den Werkstiicken, oder diese gegeniiber den Werkzeugen, in bestimmten 
Linien zu bewegen. Das kann geschehen durch die Hand des Arbeiters, aber 
auch dieser benutzt in fast allen Fallen die Fiihrung des Werkzeugs, wenn auch nur 
an den im Entstehen befindlichen Flachen des Werkstiicks. Selbst bei geschickter 
Benutzung dieser Fiihrung gelingt nur dem sorgfaltigen, kraftigen Arbeiter seine 
Aufgabe, und bei verlangter hochgradiger Genauigkeit selbst diesem nur, wenn 
ihm viel Zeit gewahrt wird, so daB er nur diinne Spane abzunehmen braucht. 

Man unterstiitzt deshalb die Geschicklichkeit und Kraft des Arbeiters durch 
mechanische Fiihrungen, richtet diese sogar derartig ein, daB weder seine Geschick
lichkeit, noch seine Kraft einen erheblichen EinfluB auf die Genauigkeit des \Verk
stiicks haben und die Leistung fast beliebig gesteigert werden kann. 

Da die gegensatzlichen Bewegungen ganz bestimmte sein, die mechanisehen 
Fiihrungen also den Weg erzwingen miissen, so wirken die zu iiberwindenen Krafte 
auf die Fiihrungen zuriiek, hier Reibung und Abnutzung hervorrufend. 

Die Abnutzung kann unschadlich gemaeht werden dureh rechtzeitiges Aus
wechseln der sich abnutzenden Flachen. Da dieses Miihe maeht und Kosten ver
ursacht, so wartet man mit dem Ausweehseln oft langer als man sollte. 

Die Abnutzung kann ferner durch Nachstellen der in Frage kommenden Teile 
ausgeglichen werden. Es miissen, urn siehere Fiihrung zu erzielen, die Fiihrungs
flachen dauernd miteinander in Fiihlung bleiben. Das erreicht man dadurch, daB 
die gefUhrte Flache stets gegen die fUhrende gedriickt wird. Treten die entgegen
wirkenden Krafte in wechselnder Richtung auf, so wird entweder eine Hilfskraft 
herangezogen, weIche die entgegengesetzten Krafte geniigend iibertrifft, so daB 
die Mittelkraft jedenfalls gegen die Fiihrungsflaehe gerichtet ist. Man nennt dahin 
geh6rende: 0 ff en e Fiihrungen. Statt dessen laBt sich, unter Vermeidung einer 
soIchen Hilfskraft, die dauernde Beriihrung der Fiihrungsflaehen dadurch erreichen, 
daB jeder ablenkenden Kraft gegeniiber feste Fiihrungsflachen angebracht werden . 
.Man nennt derartige Fiihrungen geschlossene Fiihrungen. Fiir diese ist die Nach
stellbarkeit offenbar von hohem Wert; ieh werde bei den folgenden geschiehtlichen 
Darlegungen mieh hierdurch lei ten lassen. 

Nicht aIle, dureh Fiihrungen zu erzwingenden Wegesgestalten eignen sich fUr 
die Nachstellbarkeit. Man bevorzugt daher diejenigen Wegesgestalten, die ohne 
besondere Umstande zwanglaufig erreieht werden k6nnen, und das sind kreisf6rmige 
und geradlinige. Sie werden deshalb vorangestellt werden. Dann werden diejenigen 
folgen, die nur unter Benutzung einer Hilfskraft brauchbar sind. 

Fiihrung in kreisf6rmiger Bahn. 

Sie ist immer geschlossen. Die kreisende Spindel geh6rt der altesten Ge
schichte an; sie diente zur teilweisen Fiihrung des Bohrers 1 ) und war schon im grauen 
Altertum der Hauptteil der sogenannten T6pferscheibe sowie der Drehbank 2). Es 
ist anzunehmen - Beweise hierfUr kenne ich nicht - daB man bei den altesten 
Drehbanken sich der sogenannten "toten Spitzen", s, s', Fig. 36, bediente, d. h. zweier 

1) Beitrige zur Geschichte der Technik u. Industrie 1912, S. 287. 
2) Garzoni. Piazza universale, Venedig 1601; deutsch: Frankfurt a. 1\1. r6.p. 
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festliegender kegelformiger Spitzen, von denen eine nachstellbar war, die in 
Vertiefungen der Endfliichen des Werkstiickes w greifen, so daB letzteres sich nur 
urn die Achse a b, der geraden, von Spitze zu Spitze gezogenen Linie als Drehachse 
zu drehen vermag. Die Drehbewegung wurde dabei durch eine urn das Werkstiick 
geschlmigenen Schnur c c hervorgebracht, indem wechselnd das eine oder andere 

~ . . a =·c----_· __ 7tJ __ • __ ·_---m-o 
Fig. 36. Fiihrung durch "tote Spitzen". 

Schnurende mehr oder weniger 
kriiftig angezogen wurde. Diese 
Fiihrung war noch am Ende 
des 18. J ahrhunderts die vor
herrschende 1). 

Garzoni erwiihnt aber (1601) auch die Hohldocke, d. i. eine Lagerung 
hohlkegelformiger Gestalt, Fig. 37, die verwendet wurde, urn in das Ende des 
Werkstiickes bohren zu konnen. Sie erfiillte also die Aufgabe, we1che jetzt der 
Brille (Liinette) zugewiesen wird. Ich sehe in der kegelformigen Spitze und del' 

Fig. 37. Fiihrung in der 
Hohldocke (1601). 

Fig. 38. Fiihrung einer Drehbankspindel 
nach Cherubin (1671). 

Hohldecke die Anfiinge nachstellbarer Lagerung fUr Spindeln sowohl als auch fiir 
andere Dinge, den en man dauernd eine genaue Drehbewegung geben will. 

In Cherubins Buch yom Jahre 16712), das ich der Biicherei des Kaiserl. 
Patentamtes verdanke, ist die durch Fig. 38 dargestellte Drehbankspindel auf Blatt 43 

Fig. 39. Lagerung 
nach Geif3ler 

(1796). 

zur Textseite 342 abgebildet. Die Spindel ist an ihrem links
seitigen Ende zugespitzt und stiitzt sich hier gegen eine ei n
stellbare Fliiche, sie ist, behufs Befestigens del' Antriebsrolle r, 
vierkantig gefeilt, enthiilt weiter rechts einen kegeligen Kragen a 
und ist an ihrem rechtsseitigen Ende hohl und mit Mutter
gewinde versehen, urn Kittscheiben oder dgl. hier zu befestigen. 
Der Stift b solI diese Verbindung sichern. Der Kragen a dreht sich 
in einem nicht nachstellbaren zweiteiligen Lager. Die Spindel ist 

etwa 25 mm dick und das Lager etwa eben so lang. Diese Spindel wird schon 
durch eine Schnur stetig gedreht. 

Hier ist also die Hohldocke schon durch ein kegelformig gebohrtes Lager ersetzt; 
der entsprechend gestaltete Lagerzapfen der Spindel wird durch die, auf die Spitze s 
wirkende Druckplatte, so in das Lager gedriickt, daB sich die Lagerfliichen innig 
beriihren und nach etwaiger Abnutzung ohne wei teres wieder in Fiihlung gebracht 
werden konnen. In der Achsenrichtung von rechts nach links gerichtete Drucke nimmt 
die Spitze und die von links nach rechts gerichteten, die kegelformige Lagerung auf. 

Urn dem letzteren Zwecke zu geniigen, wird man die Verjiingung des Kegels 
verhiiltnismiiBig groB machen miissen, so daB der kegelformige Zapfen zur Auf-

1) Vgl. Plumier, L'art de tourner, Paris 1706. - Geif3ler, Der Drechsler, Leipzig 1796. 
2) La clioptrique oculaire, ou la theoretique, la positive et la mechanique de l'oculaire 

dioptrique et tout ses espaces. Par Ie Pere Cherubin D'Orleans, Capucin., Paris MDCLXXI. 
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nahme von Drucken, die quer zur Drehachse gerichtet sind, sich weniger gut 
eignet. Dem gibt eine Lagerung Ausdruck, welche GeiBler angibtl). Fig. 39 ist 
der betreffende Teil der Abbildung. Der Lagerzapfen ist zunachst walzenformig; 
an diesen Teil schlieBt sich ein kegelformiger. Am linksseitigen Ende ist die Spindel 
zugespitzt und sttitzt sich hier in der kegelformigen Vertiefung einer nachstellbaren 
Schraube, die mit der Spindel in gleicher Achse liegt. Das rechtsseitige Ende ist -
wie in Fig. 38 - hohl und behufs Aufnahme von Futtem oder dgl. mit Muttergewinde 
versehen. Es sollen dier die Querkrafte von dem walzenfOrmigen Teil des Zapfens 
aufgenommen werden, unter Verzicht· auf Nachstellbarkeit dieses Teiles. 

Es moge hier bemerkt werden, daB man spater2), urn auch fUr die Sttitzflachen 
gegen' die Querkrafte eine gewisse Nachstellbarkeit zu gewinnen, statt des zylind
rischen Zapfenteils einen schlank kegelformigen anwendete. 

In einem beachtenswerten Aufsatz des bekannten deutschen Ingenieurs 
Alban 3), tiber die "englische Drehbank" unterscheidet dieser drei verschiedene 

Fig. 40. Lagerung ciner Drehbaukspindel nach Fox. 

Lagerungsweisen der Spindeln. Die erste derselben, fUr kleinere Drehbanke bestimmt, 
unterscheidet sich von der soeben beschriebenen nur durch die, das Schwanzende 
der Spindel sttitzende Spitze, die sicherer gehalten wird. Die zweite, fUr mittlere 
Drehbanke gebrauchliche, stellt Fig. 40 im Schnitt dar; sie wird sofort beschrieben 
werden. Bei der dritten Art, die fUr groBe Drehbanke, aber seltener, angewendet 
werde, sind zwei walzenformige Lagerstellen ohne kegelformigen Anlauf vorhanden; 
eine gegen das Schwanzende der Spindel gerichtete Schraube nimmt die, in der 
Achsenrichtung auftretenden Drucke auf, wie in Fig. 40 dargestellt ist 4). 

Die Lagerung ftir mittlere Drehbanke, die nach Alban von Fox in Derby 
herrtihrt, unterscheidet sich zunachst dadurch von den anderen, daB zwei kegel
formige Anlaufe vorhanden sind, deren kleinere Durchmesser nach innen 
gekehrt sind, femer von den in Fig. 38 und 39 dargestellten dadurch, daB 
das zur Aufnahme einer Scheibe oder dgl. dienende Gewinde kein Innengewinde 

1) Gei/3ler, Der Drechsler, Leipzig 1796, S. 31, m. Abb. 
2) Iron, Okt. 1885, S. 322, m. Abb. Hiemach Z. Ver. deutsch. Ing. 1886, S. 559, m. Abb. 
3) Ding!. polyt. Joum. 1828, Rd. 30, S. 248, rn. Abb. 
4) Vgl. aueh: Pierre Fardoil in Thiout, Traite de l'horlogerie, Paris 1741, Bel. I, Blatt 23. 

- Fox, in Portefeuille inelustr. du Conservatoire des arts et metiers 1834, Bd. I, S. 259, m. Abb. 
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ist, sondern von auBen in den frei vorstehenden Kopf der Spindel geschnit
ten istl). 

Es ist, Fig. 40, auf den abgesetzten Teil t der Spindel a ein Stahlring e undrehbar 
geschoben, er wird durch die Scheibe b gehalten. Ebenso steckt auf dem diinnern 
Teil i ein Stahlring k. Beide Ringe sind gehiirtet (wie die QueUe angibt: glashart) 
und laufen in harten Stahlringen g und I, die im Spindelstock befestigt sind. Die 
"Spitze" d wird nach Bedarf in ein Loch der Scheibe b gesteckt. Gegen das Schwanz
ende der Spindel driickt die Spitze der Schraube p, deren Kopf mit 0 bezeichnet 
und deren Lage durch die Gegenmutter q gesichert ist. r bezeichnet ein Riidchen, 
das die Zuschiebung des Werkzeugs betatigt; es wird durch die Gegenmutter s 
auf der mit Gewinde versehenen Spindel festgehalten. Endlich ist noch der Mutter m 
zu gedenken. Sie legt sich gegen die Biichse k und den Rand der festen Biichse I. 
Hier scheint das linksgangige Gewinde der Spindel angebracht; aber warum ist m 
nicht durch eine Gegenmutter gesichert? Es werden die etwaigen, von links nach 
rechts auf die Spindel einwirkenden Drucke durch die Mutter m auf den Spindel-

d kasten iibertragen, 

Fig. 41. Lagerung einer Drehbankspindcl llach ·Whitworth. 

so daB im Verein 
mit der Schraube p 
die Lage der Spindel 
in der Achsenrich
tung vortrefflich ge
sichert ist. Durch 

Anziehen der Mutter m wird die Spindel und mit ihr die mit dieser verbundene 
Biichse e nach links verschoben, also ein sicherer SchluB des kegelformigen An
laufs von e, mit dem kegelformigen Teil von g erzielt; nicht aber eine Nachstellung 
der walzenformigen Teile dieser beiden Biichsen. Nach einiger Abnutzung werden 
nur die kegelformigen Lagerflachen sich beriihren, also auch die Querkrafte auf
nehmen. Mit der Lagerung des Schwanzendes i verhalt es sich ahnlich; sie ist in
dessen weniger wichtig, weshalb ieh auf sie nieht naher eingehe. 

Dem hat Whi tworth mit seiner neueren Lagerung, Fig.4I, abgeholfen 2). Er 
verwendet zwei schlank kegelformige Lagerstellen e und I, die von vornherein zur 
Aufnahme der Querkrafte bestimmt sind, 1 ist verstellbar, e nicht. Die in der Achsen
richtung von rechts nach links auftretenden Krafte werden von dem Bundring d 
auf die feste Biichse k iibertragen; sie wiirden sonst den Kegel e zu fest in seine 
Biichse g riicken. Durch d wird aber die N achstellbarkeit der Hauptlagerung e 
sehr erschwert; sie ist nur moglich durch Verschieben, oder Abschleifen des Ringes d 
oder des Ringes k. Das hat zu erheblichen Unzutriiglichkeiten gefUhrt. Ch. Porter 
schreibt in seinen Erinnerungen 3): "Whitworth hatte fUr England den Fluch des 
einteiligen konischen Drehbankspindellagers gebracht. Das Lager war vollkommen 
fUr Drehbanke von mittlerer GroBe und hattc etwas auBerst Bestechendes - so
lange es neu war." 

"Die Firma Smith & Coventry war die erste, die ihre Drehbanke mit Vor
richtungen ausriistete, urn den VerschleiB auszugleichcn. Sie machten den konischen 

1) Ich habe mich bcmiiht, das Wesclltliche der Spindel in Fig. 40 getreu nach der QueUe 
wiederzugeben und deshalb auch das lillksgiingige Gcwinde -- obglcich cs falsch scin muS 
beibehalten. 

2) Armengaud, Publ. industr. 1842, Bd.2, S. 143, m. Abb. 
3) Charles Porter, Lebenserinnerungen eines Ingenicurs. Deutsch von F. zur N edden, 

Berlin 1912, S. 132. 
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Sitz fUr das Ende der Spindel im Spindelkasten verschiebbar und versicherten ihn 
beiderseits durch eine schmale Mutter." Ersetzt man den festen Bundring d durch 
einen einstellbaren, oder durch Mutter und Gegenmutter, so ist dem Ubelstande 
abgeholfen. Das ist geschehen; wann, weiS ich nicht anzugeben. 

Vielfach ist vorgezogen - unter sonstiger Beibehaltung der vorliegenden 
Whitworthschen Lagerung - den von rechts nach links wirkenden Druck, in 
alterer Weise, durch einen einstellbaren Spurzapfen am Schwanzende der Spindel 
aufnehmen zu lassen 1). 

In Fig. 41 bezeichnen noch m die zum Einstellen des Ringes 1 dienenden 
Muttern, r die Nabe des die Leitspindel betatigenden Radchens und h die Antriebs
stufenrolle, sowie b die Nabe der Planscheibe oder eines Futters oder einer "leben
den" Spitze. 

Man wirft, mit einigem Recht 2), der Lagerung durch entgegengesetzt gerichtete 
Kegelflachen eine gewisse Unsicherheit vor. 

H. W ohle n berg spitzt deshalb beide Lagerflachen in gleicher Richtung zu 3), 
wie Fig. 42 erkennen laSt. Die Buchse a des rechtsseitigen Lagers sitzt im Spindel
stock fest; da die beiden Lagerstellen nicht im gleichen Grade abgenutzt werden, 
so ist die Buchse b des 
Schwanzendenlagers 
verschieblich ange
ordnet. Der von 
rechts nach links wir
kende Druck wird 
von dem einstellbaren 
Spurzapfen c, der ent
gegengesetzt auftre-
tende durch die Nabe Fig. 42. Lagerung einer Drehbankspindel von Wohlen berg. 

desa uf der S pi ndel 
verschiebbaren Antriebsrades d, die sich gegen den Lagerkorper legt, auf
genommen. Urn hier einen sicheren SchluB zu erzielen, ist links von d die flache 
Mutter e auf die Spindel gesetzt, die mittels flachen Schlussels gedreht werden kann. 
(Die Patentschrift enthalt eine zweite L6sung, bei welcher die Mutter auBerhalb 
sitzt.) Die Spindellagerung einer Frasmaschine von Collet & Engelhard 4), bei 
der ebenfalls zwei gleichgerichtete Kegelflachen verwendet werden, enthalt am 
Schwanzende einerseits einen nachstellbaren Spurzapfen und andererseits zwei Mut
tern, die sich gegen die verschiebbare Lagerbuchse legen. Das Antriebsrad ist -
schon aus anderen Grunden - langs der Spindel zu verschieben. 

Verwandtes findet man bei vielen neueren AusfUhrungen. 
Bedingt das Nachstellen das Verschieben der Spindel, so muS das Antriebsrad 

auf ihr verschieblich sein, in Rucksicht auf das eingreifende Rada), was schon von 
Wohle n berg berucksichtigt wurde. 

1) Vgl. u. a. Brzoska: Pro Masch.-Konstr. 1897, S. 93, m. Abb. 
2) Vgl. Greifel t: Z. Ver. deutsch. Ing. 1884, S.429, m. Abb. 
3) D. R. P. Nr. 16474, vom 3. April 188!. - Vgl. auch Chemnitzer Werkzeugmaschinen

fabrik D. R. P. Nr. 36698. 
4) Z. Ver. deutsch. Ing. 1897. S. 654, m. Abb. Vgl. auch J. Hart, Werkzeugmaschine, 

1864, m. Abb. 
5) Vgl. Herm. Fischer, Werkzeugmaschinen, 2. Aufl. 1905, S.79. m. Abb. 
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Walzenf6rmige FiihrungsfHichen sind im allgemeinen nicht nachstellbar; man 
bedient sich ihrer trotzdem in weitem Umfange 1), entweder fUr beide Lager oder nur 
fUr das Schwanzende. Es ist das unbedenklich, wenn geringe Geschwindigkeiten 
und verhaltnismaBig groBe Flachen vorgesehen sind. Man hat jedoch auch fUr 
walzenformige Flachen die N achstellbarkeit angestrebt. F al ke n a u hat bei einer 
Drehbank die Lagerbiichsen zusammendriickbar gemacht, wie Fig. 43 darstellt 2). 

Die Lagerbiichse a ist auBen kegelf6rmig, oben in ganzer Lange gespalten und einige
male von auBen eingeschnitten, urn sie biegsam zu machen. Sie steckt in der kegel
f6rmigen Bohrung des Spindelkastens und kann durch die Ringmutter b in diese 
Bohrung gewaltsam eingezogen werden. Die Ringmutter auf der rechten Seite dient 
zum Zuriickziehen. Man hat schon friiher Ahnliches verwendet, und zwar in der 
Weise, daB die Biichse in mehrere Teile zerlegt war, die gemeinsam in eine kegel
fOrmige Bohrung gedriickt wurden. Die vorliegende Verbesserung besteht in dem 

Fig. 43. Nachstellbares Lager 
von Falkenau. 

Fig. 44. Bogenfuhrung nach 
Cherubin (1671). 

Zusammenhangen der einzelnen Teile 3). Man begegnet dieser Lagerung, in weiter 
verbesserter Ausbildung 4) jetzt haufig. 

Urn die Spindeln gegen Drehkrafte, deren Ebene durch ihre Achse geht, wider
standsfahig zu machen, verwendet man zwei Lager (vgl. Fig. 36, 38, 40, 41 U. 42). Hier
fUr fehlt es nicht selten an Raum. Schon Cherubin beschrieb 5) 1671 verschiedene 
AusfUhrungsformen von Fiihrungen, bei denen dem einzigen, walzenfOrmigen 
Zapfen eine querliegende, beispielsweise wagrechte Ebene hinzugefUgt ist, gegen 
die der zu fUhrende Werkzeugschlitten gedriickt wird und woran er gleitet. Durch 
diese BogenfUhrung des Werkzeugs gegeniiber dem kreisenden Werkstiick gewann 
er Kugelflachen, und zwar Linsen, indem ein Balken oder Rahmen, woran 
das Werkzeug einstellbar befestigt war, urn einen am Tisch befestigten Zapfen 
schwenkte, wahrend dieser Balken oder Rahmen mit der Tischoberflache der Dreh
bank in Fiihlung gehalten wurde. Er behandelte in ahnlicher Weise vorher die 
Rander der Linsen. Fig. 44 stellt die hierfiir benutzte Vorrichtung in Gesamtansicht 
dar. Auf dem (h6lzernen) Schlitt en h, der in einer Furche des Drehbanktisches 

1) 1m I. Band von Wiebes Maschinenbau, del' den Werkzeugmaschinen gewidmet ist, 
findet man fur Spindeln n u r zylinderische Lager. 

2) Amer. Mach., Miirz 1892, S. 5. Vgl. auch Iron, April 1892, S. 291, m. Abb. 
3) Friiher schon wurde die auGen kegelfiirmige, biegsame Biichse, allerdings fiir gerad

linige Verschiebung angewendet, vgl. Prechtl, Technol. Encyklop. 1833, Bd. 4, S. 336, m. Abb. 
') Vgl. Z. Ver. deutsch.lng. 1901, S. 1745, m. Abb. - Desgleichen: 1902, S. 1259, m. Abb. 
6) La dioptrique oculaire. 
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verschiebbar und feststellbar ist, ruht die Platte l, auf deren Erhohung k der Dreh
stichel befestigt ist. m bezeichnet einen, am Kopf der Drehbankspindel festen. 
Ring, an dem das Werkstiick befestigt wird. Schwenkt man nun l urn den Bolzen, 
dessen Fliigelmutter i bezeichnet, so wird der Rand der kreisenden Linse spharisch 
abgerundet. 

Fig. 45, die auch dem Cherubinschen Buch entnommen ist, stellt eine 
Drehbank fUr auf einen Dorn zu steckende Werkstiicke dar. Der Dorn liegt zwischen 
zwei "toten Spizzen" und wird durch eine Schnur von dem hoher liegenden Schwung
rad gedreht. Auf dem Drehbank
tisch ist eine Platte befestigt, auf 
welcher eine zweite, urn einen 
aufrechten Bolzen sich schwen
ken laBt. Auf dieser zweiten 
Platte ist der Werkzeughalter 
mittelst Schraube zu verschieben 
bzw. einzustellen. 

Ahnliches beschreibt 1796 
Gei BIer in "Der Drechsler", und 
der "Kugelsupport" von W il
co Xl) ist im we sent lichen nichts 
anderes. 

Man hat bis auf den heuti
gen Tag den zylindrischen Fiih
rungszapfen mit der ebenen Fiih
rungs£lache, in den meisten Fallen 
beibehalten, insbesondere da, wo 
die Drehbewegung nur langsam, 
oder gar nur selten stattfindet 
und groBere Fiihrungs£lachen sich 
von selbst ergeben. In anderen 
Fallen werden aber nachstell
bare Kegel£lachen verwendet. 
Bei einem "Kugelsupport" von 
Sharp Brothers 2), besteht die 
fUhrende Ebene aus einer Ring-
£lache, der sich an derBettplatte Fig. 45. Drehbank nach Cherubin (1671). 

ein abgestumpfter Kegel an-
schlieBt, gegen den sich ein Keilstiick legt; in der Mitte dieses Ringes ist auf 
der Bettplatte ein nachstellbarer kegelformiger Zapfen angebracht. Das ist un
vollkommen. Bessere AusfUhrungen sind spater3), als fUr StoBmaschinen ver
wendet, veroffentlicht. Hier sitzt am unteren drehbaren Aufspanntisch, der sich 
auf den Unterschlitten aufsetzt, ein niedriger, abgestumpfter Kegel, gegen den 
sich 4, auf den Ecken des Unterschlittens einstellbar befestigte Lappen legen. 
Das Zusammenziehen dieser Lappen zu einem Ring ergab sich - da man die kegel
formige Spin dell age rung kannte - dann von selbst. 

1) Dingl. polyt. Journ. 1838, Bd. 70, S.98, m. Abb. 
2) Prechtl, Techn. Encykl. Supplem. 1859, Bd. 2, S. 568, m. Abb. 
3) J. Hart, Werkzeugmaschinen 1864, S. 172, m. Abb. 
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Es ist noch der, zum Fuhren runder Gegenstande dienenden "Brillen" oder 
"Lunetten" kurz zu gedenken. Ihr Ausgangspunkt ist die sehr alte Hohldoeke, 
die bereits 1601 erwahnt ist. Sie kommt noeh heute in der Gestalt vor, die 
Fig. 37 versinnlicht; sie ist spater als zweiteiliges Lager mit h61zernen, messingenen 
oder WeiBguBlagern gestalteP). Aueh mehrteilige Lager kommen vor. Das Naeh
stellen so1cher Lager ist, aus mehrfaehen Grunden, unbequem und unsieher. Spater 
findet man drei oder aueh zwei den zu fiihrenden Gegenstand beruhrende harte 
Flaehen 2), gesehlossene harte Buehsen 3) und RoUen 4) mit zweckmaBigen Einstell
vorrichtungen, die je dem vorliegenden besonderen Aufgaben angepaBt sind. 

Fuhrung in gerader Linie. 

Schon bei den altesten Drehbanken suchte man den Arbeiter von Kraftleistungen 
zu entlasten. Die wesentlichste der auf das Werkzeug wirkenden Krafte liegt 
in der Schnittrichtung. So brachte man in der Nahe des kreisenden Werkstiickes w, 

..... 1-, Fig. 46, eine feste Stutzflache a an, worauf der Arbeiter das 
/' . \ Werkzeug b stutzte; es blieb dem Arbeiter nur ubrig, das 

~\ I _).!::.+ Zuruckweichen des Werkzeugs yom Werkstiiek zu verhuten 
\ I / und - gegebenenfalls - das Werkzeug auf a zu verschieben. 

a oS '_+_/ Man nannte die Stutze a die A uflage oder Vorlage oder 
Fig. 46. Stiitzfliiche R uhe; sie bestand aus einer holzernen Latte, deren oberer 
fur das Werkzeug. Rand gut geebnet warS). 

Die Vorlage a muB seitwarts von der Schnittrichtung 
liegen, wenn man sie auch moglichst nahe an das Werkstuck legt, so entsteht eine, 
vom Arbeiter zu uberwindende Drehkraft, zu der sich oft querliegende Dreh
krafte gesellen. Alles das nimmt die Krafte des Arbeiters sehr stark in Ansprueh 
und beschrankt dadurch die Dicke der abzuhebenden Spane. Bei groBem Kraft
aufwand wird es aber dem Arbeiter schwer, ja fast unmoglich, die Versehiebungen 
des Werkzeugs genau zu begrenzen, so daB die gewollte Gestalt des Werkstiicks mehr 
oder weniger unvollkommen erreicht wird6). PI u mier gibt schon ein Mittel an, 
urn das Werkzeug sicher festzuhalten; dieses Mittel hindert aber die Verschieblichkeit 
des Stichels, und weiter wird7), "une Barre ou support nouveau tout en fer pour 
tourner parfaitement des cylindres" beschrieben, wobei ein das Werkzeug tragen
der Schlitt en einen prismatischen Fuhrungsstab hakenformig umgreift, so daB der 
Schlitten langs des Stabes verschoben werden kann. 

Greift man weiter zuruck, so findet man schon bei Jakob Besson, gegen 
1560 eine vollkommenere Fuhrung, wenn sie auch zum Teil in Holz ausgefiihrt istS). 

1) Vgl. u. a. Jacobson, Technolog. W6rterbuch 1781, Bd. I, S. 431 u. 456. - GeiBler, 
Der Drechsler 1796, Bd. 2, m. Abb. 

2) Z. Ver. deutsch. Ing. 1885, S. 811, m. Abb. 
3) Amer. Mach., Jan. 1892, S.92, m. Abb. 
') Z. Ver. deutsch. Ing. 1886, S. 947, m. Abb. 
6) Vgl. PI u mier, L'art de tourner, Paris 1706, m. Abb. - GeiBler, Der Drechsler, 

Leipzig 1796, Bd. 2, m. Abb. . 
C) Ich lernte 1854 bis 1856 an einer sogenannten Handdrehbank; das hat meine Kenntnis 

der beim Spanabheben auftretenden Kriifte mehr gefOrdert als aller spiiterer Unterricht. 
7) Descriptions des arts et metiers 1775, Bd. 23, S. 372, m. Abb. 
8) Vgl. Civilingen. Bd. XXXVI, Heft 3. - Th. Beck, Beitriige zur Geschichte des Maschi

nenbaues, Berlin 1899, S. 190, m. Abb. 
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Fig. 47 ist eine Ansicht der Bessonschen, zum Gewindeschneiden bestimmten 
Drehbank. Links von dem Arbeiter sieht man in dem Bilde, das, zwischen toten 
Spitz en eingespannte Werkstuck, unter ihm das gekropfte Werkzeug. Der vier
kantige Werkzeughalter ist in der HUlse eines liegenden vierkantigen Stabes lotrecht 
verschiebbar, der in der Docke, die zunachst dem reehten Arm des Arbeiters liegt, 
wagrecht gefUhrt wird. Dieser Stab ist dann geschlitzt und wird hier noch zweimal 
gefUhrt. In dem Schlitz ist eine Schraube gelagert, deren Mutter am Gestell fest
sitzt. Der Werkzeughalter umgreift mittels eines Auges eine weiter unten liegende 
Stange, die lotrecht durch zwei mit Gewichten versehene Schnure verschoben wird. 
Diese Stange dient dazu, das Werkzeug gegen das Werkstuck zu versehieben, 
wahrend die oben ge
nannte, im Bilde reehts 
liegende Schraube, die 
Verschiebung langs des 
Werkstucks bewirkt. 
Diese Schraube wird ge
meinsam mit dem Werk
stuck gedreht. Besso n 
hat demnach eine -
wenn auch nicht voll
kommene - Einrich
tung getroffen, die das 
Werkzeug selbsttiitig. 
mechanisch dem Werk
stuck gegenuber bewegt. 

Es sei bemerkt, dal3 
ungefiihr urn dieselbe 
Zeit Leonardo da 
Vi n c i eine Gewinde
schneidemaschine er
fand 1), welche einfacher 
als die Bessonsche ist, 
aber in den Einzelheiten 

der Fuhrung manches Fig. 47. Drehbank von Besson zum Gewindeschneiden (1560). 
fraglich lal3t. Eine nach-
stellbare Fuhrung fur geradlinige Bahn fand ich erst in der franzosischen Encyclo
piidie 2) unter dem Schlagwort Orfevre grossier. Es ist die betreffende Einrieh
tung fUr eine groDe Guillochiermaschine bestimmt; ieh halte sie fUr den Gegenstand 
meiner gegenwiirtigen Abhandlung fUr so wichtig, daD ich die Abbildungen durch 
Fig. 48 bis 52 unverkurzt wiedergebe. 

Fig. 48 ist der obere, oder Stichelhausschlitten, neben dem Stichelhaus be
finden sich zwei Hervorragungen b, die als Lager fUr die, langs der Lehre oder 
Patrone laufende Rolle (vgl. die Gesamtansicht) dienen. Es wird die Rolle durch 
eine Feder gegen den Rand der an der Planseheibe sitzenden Lehre gedruekt. Dieser 
Sehlitten a sitzt auf der Platte c fest, deren Quersehnitt einem abgestumpften 
Dreieek gleicht. Der Ful3 dieser Platte c legt sich auf eine zweite Platte d, Fig. 49, 

1) Th. Beck, Beitriige zur Geschichte des Maschinenbaues, Berlin 1899, S. 345, m. Abb. 
2) Encydopiidie par orcJre de matiers 1785, m. Abb. Bd. IV, Blatt 12, Text Bd. V, S. 429. 
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und deren Seitenflanken gegen zwei Leisten e, von denen die eine auf d festsitzt, 
wiihrend die andere auf ihr eingestellt werden kann. Del' Schlitt en Fig. 49 enthiilt, 
quergerichtet zu derjenigen der Fig. 48 eine ebensolche Platte c, die sich ebenso 
wie vorhin gesagt auf den Schlitten, Fig. 50 legt, und diesel' Schlitten liegt in der
selben Weise auf dem Klotz I, Fig. 5I. Der obere Schlitt en wird, wie schon erwiihnt, 

~ " 

il 1IIIIIIIf i 

Fig. 48 bis 52. 

durch die Lehre der Planscheibe, beziehungs
weise die Feder liings seiner Fiihrungsflachen 
verschoben, dagegen del' zweite Schlitt en auf 
dem dritten und dieser auf dem Klotz durch 
je eine Schraube mit Handkurbel. 'Das 
Ganze stellt also einen wohl durchgebil
deten sogenannten Kreuzsupport dar, gegen 
den auch heute keine Einwendungen zu 
machen sind. 

Diese SchlittenfUhrung scheint in den 
Kreisen, die sich mit Werkzeugmaschinen be
fassen, nicht beachtet zu sein, wenigstens 
habe ich sie bisher nirgends erwiihnt ge
funden. 

Es solI im Jahre 1794 Maudslay, 
welcher damals in Brahmahs Dienst stand, 
einen slide rest fUr Drehbiinke erfunden 
haben. Dieser slide rest wurde von Mauds
Ie ys Zeitgenossen in. iiberschwenglichen 

Wort en gefeiert, leider 
ohne zuverliissige Be
schreibung. Auch ich habe 
mich durch diese Lobes
erhebungen - und weil 
mir die hier beschriebene 
franzosische SchlittenfUh
rung noch unbekannt war 
- tiiuschen lassen 1). Erst 

I durch eine Abhandlung 
I von W. F. Durfee 2), bin 

ich auf meinen Irrtum auf
merksam geworden und 
habe die Angelegenheit 
weiter verfolgt. 

In Buchanan-Ren-
nies Buch 3), findet sich eine gute Abbildung und kurze Beschreibung von 
Brah mahs (Maudslays) original slide rest vom Jahre 1794, wonach Fig. 53 bis 55 
angefertigt sind. Fig. 53 ist eine Ansicht von VOl'll. Fig. 54 ein Grundri13 und 
Fig. 55 eine Endansicht. Mit einem Geriist, welches auf dem schmiedeeisemen 
Bett reitet bzw. auf diesem festzuklemmen ist, ist del' Reitstock fest verbunden. 

1) Vgl. Z. Ver. deutsch. lng. 1895, S. 1097. 
2) Amer. Mach. Okt. lil95, S. 861, m. Abb. 
3) Pract. Essays on Millwork, 3. Ausg., London 1841, S. 42(" Tafel XXI. 
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Ein weiteres Gestell fiihrt den vierkantigen Werkzeughalter a; es ist einerseits auf 
einem, durch Schraube verschiebbaren Schlitten b, andererseits auf einer, am Reit
stock festen, geschlitzten Schiene c, durch Schrauben zu befestigen. Der Werk

~~~ 
,....-----'\1 

zeughalter a kann durch Schraube 
und Kurbel in seinen Lagern ver
schoben werden. 

Diese Einrichtung ist nun mit 
groBen Mangeln behaftet. Da die 

Fig. 53 bis 55. Werkzeughalter 

L--1~~~~~~~~!~f--__ a!!lO(-~~ von Brahmah (Maudslay) 1794. 

Lager des Werkzeughalters a nur mit dem Reitstock langs des Bettes verschoben 
werden k6nnen, so wird das am linksseitigen Ende von a sitzende Werkzeug oft weit 

Fig. 56 u. 57 . Drehbank mit verbessertem Werkzeughalter von Maudslay. 

von dem nachsten Lager entfernt sein, also die Stange a zittern, da die Lager einer
seits mit dem Schlitten b, andererseits mit der Schiene c verschraubt werden, so 
macht das Anstellen des Werkzeugs groBe Schwierigkeiten. Das hat Ma udsla y denn 
auch bald eingesehen 1) und demgemaB seinen slide rest bald so gebaut, wie Fig. 56 
und 57 in zwei Ansichten darstellen. Es ist der Werkzeugtrager a - hier in Gestalt 

1) The Engineer, 6. Mai 1904, m. Abb. 
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eines Stichelhauses - auf einem oberen Schlitten angebracht, dessen Fiihrung auf 
einem unteren, quer zur Drehbankachse verschieblichen Schlitt en durch eine 
Schraube zu befestigen ist und urn diese Schraube eingestellt werden kann. Es 
ist ferner der Werkzeugtrager unabhangig vom Reitstock. Diese Bauart hat von 
der urspriinglichen fast nichts iibernommen. Sie enthiilt gegeniiber der franz6sischen 
Bauart, Fig. 48 bis 52, die M6glichkeit, die Bahn des oberen Schlittens urn dessen 
lotrechte Befestigungsschraube drehen zu k6nnen, was iibrigens bei der Auflage 
der Handdrehbanke von altersher gebrauchlich war. Schon der Verfasser der Be

schreibung des "original
slide-rest" sagtI): This rest 
is very different to those 
in use at present. 

In demselben Buche, 
S. 394 uL m. Abb. schil
dert N as myth die Vorteile 
der mechanischen Fiihrung 
gegeniiber der Handstichel
fiihrung in lebhaften Wor
ten und fiigt diesen zwei 
Abbildungen hinzu, die 
Fig. 58 wiedergibt, urn die 
Entlastung des Arbeiters 
durch die mechanische Sti
chelfiihrung anschaulich zu 
machen. 

Fig. 58. Handfiihrung und mechanische Fiihrung des Stichels. Auch hier ist eme 
Schlittenanordnung ange

geben, die mehr Verwandtschaft mit der alteren, franz6sischen als mit der Mauds
lay schen hat. So scheint sich zu bestatigen, daB nicht die Ma udsla ysche, sondern 
die altere, franz6sische Einrichtung vorbildlich geblieben ist. Darauf deutet auch 
der Umstand, daB die Bezeichnung Support, nicht aber Slide rest sich er
halten hat. 

Die durch Fig. 48 bis 52 dargestellte Anordnung der Nachstellbarkeit erfordert 
viel Raum; auch sind die zur Aufnahme der Druckschrauben dienenden Lappen, 
bei der Herstellung unbequem. Man hat daher vielfach auf die das N achstellen 
erzwingenden Druckschrauben verzichtet, statt dessen das Nachstellen durch Ver
schieben mittelst der Hand bewirkt und den Befestigungsschrauben iiberlassen, 
die Lage der Leisten zu sichern. Es miissen dann, nach Fig. 59, die Schrauben
Wcher langlich gemacht werden. So1che Anordnung ist offenbar schwachlich, man 
findet sie aber fast allgemein bei den zu Anfang des 19· J ahrhunderts ver6ffent
lichten Maschinen. 

Man hat ferner die nachstellbare Leiste diinn gemacht, Fig. 60 2), wodurch 
ein anderer erheblicher Ubelstand herbeigefiihrt wurde, da wegen der geringen 
Dicke der Leiste diese sich durchbog, also nur je gegeniiber einer Druckschraube 
sich anlegte. Es sind auch die zum Nachstellen dienenden Schrauben nach Fig. 61 

1) Buchanan, Pract. essays on millwork, 3. Ausg., London 1841, S. 426. 
2) Dingl. pol. J ourn. 1827, Bd. 24, S. 122, 111. Abb. 
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verlegF); auch ist vorgeschlagen, die nachstellbare Leiste so zu gestalten, da13 sie 
federt, urn auf langere Zeit einen sanftenAndruck zu erreichen2), ferner, nach Fig.6z, 
beide Fiihrungsleisten fest zu machen, aber mittels der Schraube d eine Scheibe c 
gegen den Schlitten b zu driicken, so da13 beide Kinder des Schlittens sich gegen 
die Leisten legen 3). Das von dem Einzeldruck der Schraube d und dem Gegendruck 
der beiden Fiihrungsleisten herriihrende Biegemoment wird dem Schlitten b auf-

•... .})., .. 
. ::.:; ';'-: : : ~'.: :.: -

d C 

Fig. 59 bis 63. Befestigungen 
der Leisten . 

1 

gebiirdet, der ohne Schwierigkeit steif genug gemacht werden kann, urn dem 
Biegemoment zu widerstehen. Den Grundgedanken, der in dieser Nachstellbarkeit 
liegt, hat man spater wiederholt verwendet 4). Verwandt ist die Anordnung, Fig. 63 5), 

Fig. 64 u. 65. Nachstell
bare Leistc an der Form

maschine von H of
mann (1839). 

die eben falls die seitlichen Schrauben vermeidet. Sie er
moglicht der nachstellbaren Leiste in der Druckrichtung 
der Nachstellschrauben ziemliche Steifheit zu geben und 
ist der Ausgangspunkt flir eine neuere hiibsche Anordnung6). 

Eine fernere Gruppe der Nachstellbarkeiten, die jedes 
Durchbiegen der nachstellbaren Leiste vermeidet, eroffnet 
eine Fiihrung, die sich an der 1839 flir Preu13en patentierten 
Zahnraderformmaschine von J. G. H 0 f man n vorfindet. 
Fig. 64 und 65 stellen sie in zwei Schnitten dar. Die nach
stell bare Leiste 1 ist in ihrer Langenrichtung keilformig und 

1 1"&3"~ [~~j:'\ 2:~fgn.~;ge~~ 
---no 

Fig. 66 u. 67. Nachstellvorrichtung fiir die Leisten von Cave. 

wird durch die Fliigelschraube a angezogen; Leiste 1 und geflihrter Stab b sind von 
einem Gehause umschlossen. Fast eben so alt ist eine Anordnung Caves 7), die 
dieser flir seine Hobelmaschine verwendete. Der bockartige Schlitt en b, Fig. 66 
und 67 umgreift die Au13enrander des Maschinenbettes a und wird durch nicht 

1) Decoster, Pub!. industr. 1843, Bd. III, S. 177, m. Abb. 
2) Prechtl, Techno!. Encyc!. 1833, Bd.4, S. 343, m. Abb. 
8) Prechtl, Techno!. Encyc!. 1843, Bd. 13, S. 344, m. Abb. 
') Vg!. Z. Ver. deutsch. Ing. 1884, S. 114, m. Abb. 
5) Pub!. industr. 1869, Bd. 18, Blatt I. 

6) Her m. Fischer, \Verkzeugmaschinen, Bel. I, Berlin 1900, S. 56, m. Abb. 
7) Pub!. industr. 1841, Bd. I, S.97, m. Abb. 
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naehstellbare FHiehen seitlieh gefUhrt. In lotrechter Richtung wird die Nach
stellbarkeit gewonnen dureh zwei sehlanke Keile I, die durch Schrauben c ange
zogen werden konnen. Durch diese C a v e sche Leisten ist die N aehstellbarkeit 
nur in einer Riehtung gegeben. Bei einer Ausfiihrung der Dresdener Bohrmaschinen
fabrikl), bewirkt die, in der Uingenrichtung keilformige Leiste - wie bei J. G. Rof
man n - gleiehzeitig das N aehstellen in zwei Riehtungen. 

Am vollkommensten erseheint die Anordnung der Berliner Maschinenbau
gesellsehaft Seh ulz & CO.2). Die Leiste I, Fig. 68 und 69, ist an ihrem Riieken 
stufenf()rmig im Quersehnitt und legt sieh mit ihrer Stufe auf einen vorspringenden 
Lappen des Sehlittens a, so daB I - in bezug auf Fig. 68 - in lotrechter Richtung 
gesichert ist. Die in der Uingenrichtung schwach keilf6rmige Gestalt der Leiste l 
ist durch entsprechende Schrage des Leistenriickens gewonnen, der sich sowohl in 
seinem oberen, wie auch in seinem unteren Riickenteil in seiner ganzen Lange an die 
entspreehend gestalteten Flaehen des Schlittens a legt. Man verschiebt die Leiste l 
mittels der Sehraube s, eine zweite, ebensoIche Schraube ist am anderen Ende der 
Leiste vorgesehen, urn ein zu starkes Anziehen der ersteren zu verhiiten und 

~ 
-I!1ill s 

Fig. 68 u. 69. Nachstellbare 
Leiste von Schulz & Co. 

Fig. 70. Fiihrungsstab 
mit quadratischem 

Qucrschnitt. 

Fig. 71. Anordnung bei gr6J3ercm 
Abstand der fiihrcnden Kanten

fiiichen. 

notigenfalls die Leiste zuriicksehieben zu konnen. So ist eine Nachstellbarkeit 
gewonnen, die von Durchbiegungen der naehstellbaren Leiste frei ist, wobei die 
Leiste nieht - wie bei H 0 f man n - von dem Schlitten umschlossen zu sein braucht 
und bei der Rerstellung nicht soIche Schwierigkeiten hervorruft, wie die, aueh in 
der Querriehtung keilformige Leiste der Dresdener Bohrmaschinenfabrik. 

Der quadratisehe Querschnitt eines Fiihrungsstabes gewahrt auch bequeme 
Naehstellbarkeit, wenn man diese in eine Diagonale des Quadrats legt, Fig. 703), 
aueh wenn man die fUhrenden KantenfHichen in groBerem Abstande voneinander 
verwendet, Fig. 714), und wird in mannigfaeher Durchbildung haufig verwendet. 

Auch die walzenf6rmige Fiihrungsflache kommt fur geradlinige Verschiebungen 
vor. Uber die M6glichkeit der N achstellbarkeit soIcher Flachen ist schon friiher 
gesproehen. Bemerkenswert ist, daB man die auGen kegelige, gespaltene Biiehse 
fUr die Fiihrung in gerader Linie schon friiher kannte, als fiir die Lagerung von 
zylindrisehen Spindeln5). Urn Drehbewegungen urn die walzenf()rmige Flache zu 

1) Z. Ver. deutsch. lng. 1902, S. 1261, m. Abb. 
2) Z. f. Werkzeugm. u. \Verkzeugc, Miirz J908, S. 254, m. Abb. \Verkstattstechnik 1910, 

S. 639, m. Abb. 
8) Prechtl, Teclmol. Encycl. 1833, Bel. 4, S.494, m. Ab!>. 
4) Vorige QueUe, S. 484, m. Abb. 
6) Vorige QueUe, S. 336, m. Abb. 
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vermeiden, muC man eine zweite Fiihrungsflache zu Hilfe nehmen, weshalb diese 
Fiihrungen nur selten angewendet werden. 

Das sind die geschlossenen Fiihrungen. Sie hindern jede Abweichung von 
der vorgeschriebenen Bahn, wenn auch das Mittel der einwirkenden Krafte seine 
Richtung belie big andert. 

Wenn aber dieses Mittel der Krafte im wesentlichen die gleiche Richtung 
beibehalt, wenn eine oder einige derselben iiberwiegend groC sind, wofiir man unter 
Umstanden eine Hilfskraft verwendet, und ihre Richtung nicht andern, so kommt 
man mit offenen Fiihrungen aus, indem man diese vorherrschenden Krafte 
gegen die Fiihrungsbahnen sich richten laCt. 

Fig. 72. Offene FLihrung in pam·weiser 
Anorelnung. 

Fig. 73. Fiihrung von Fox. 

Ais solche ausschlaggebende Kraft dient fast immer das Gewicht des zu flihrenden 
Schlittens; es kommen die offenen Fiihrungen fast ausschlieBlich nur bei schweren 
Schlitt en vor. Sie treten erst auf mit der Tischhobelmaschine und mit der Ver
wendung guCeiserner Betten flir Drehbanke, d. h. gegen das J ahr r820. Bei Be
schreibung der Ro bertschen Tischhobelmaschine - die als die erste angesehen 
wird - heiCt es: "The table traverses on angular topped guides, cast on the bed 
topp". In einem Bericht Albans iiber englische Drehbanke 1 ) werden zahlreiche 
Bettquerschnitte angeflihrt, die durchweg mit Fiihrungsleisten versehen sind, 
die nur flir offene Fiihrungen dienen k6nnen. Diese Fiihrungsleisten sind paar
weise vorhanden, Fig. 72, urn etwaigen Kippmomenten widerstehen zu k6nnen; 
ihr Querschnitt ist schweinsriickenartig und ihre Fiih
rungsflachen sind verhaltnismaCig schmal, was den da
mals iiblichen geringen Spanquerschnitten angemessen 
gewesen sein mag. Die Abnutzung dieser schmalen Fiih
rungsflachen scheint groC gewesen zu sein, denn Fox 2) 
verwendete schon besondere Leisten flir die Aufnahme 
des Reitstockes und Spindelstockes. Fox machte auch 
- wohl der leichteren Herstellung halber - nur je eine 
der Leisten schweinsriickenartig, die andere aber eben. 
Das Gleiche findet man bci Calla 3). Eine geschlossene 
Bettplattenflihrung findct man erst bei Whi tworths 

Fig. 74. Fiihrung von 
Brockee. 

"neuer" Drehbank 4). Schon F 0 x 5) hielt es fUr n6tig, die auf Schweinsriicken glei
tenden Drehbankschlitten, gegen das Kippen besonders zu schiitzen, wie aus Fig. 73 
zu ersehen ist. In ahnlicher Weise wird noch heute verfahren. Bemerkenswert ist 
in dieser Hinsicht ein Vorschlag von James Broc kee 6), wonach fUr Drehbanke der 
Schweinsriicken, wie Fig. 74 zeigt, nach hinten geneigt ist, urn dem Sticheldruck 
besser begegnen und die beiden Hauptfiihrungsflachen der Bettplatte a zueinander 

1) Ding!. polyt. Journ. 1828, Bel. 30, S. 248, m. Abb. 
2) Berliner Verhandlullgcn 1831, S. 144, m. Abb. 
3) Bulletin d'Encouragemcnt 1830, Be\. XXIX, S.419, m. Abb. 
4) Pub!. industr. 1842, Bd. II, S. 141, m. Abb. 
5) Berliner Verhand!. 1832, S. 210, m. Abb. 
6) Amer. Mach. 1902, S. ISIS, m. Abb. 
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gleichlaufend machen zu konnen. 1m iibrigen ist fUr Drehbanke noch heute Ge
brauch, die beiden Schweinsriicken, oder, wenn man nach Fig. 73 nur einen an
wendet, diesen nach oben zu richten. Das gleiche geschah auch fUr Tischhobel
maschinen. Erst Bodmer 1) legte die hohle Leiste nach unten und befestigte 
die volle am Tisch, wie der Querschnitt, Fig. 75, erkennen laBt. Fast zu gleicher Zeit 
bekannte sich auch Whitworth zu dieser Anordnung 2). 

Es wird zweifellos bei dieser Anordnung das Schmieren der Fiihrungsflachen 
wesentlich erleichtert; sie ist dann bald zur Regel geworden 3). Eigenartig beriihrt 

8ell 

Fig. 75. Fiihrung 
von Bodmer. 

der geringe Kantenwinkel der Schweinsriicken. 
Whitworth begniigte sich - nach der Zeich
nung - mit etwa 40°, Bodmer und Deco
ster wahlten schon 90°. Erst spater wurden 
groBere Winkel, bis 120°, angewendet. Durch 
groBere Kantenwinkel wird der Reibungsver
lust verringert, aber die Gefahr des Entglei-

Fig. 76. Fiihrung sens gesteigert. 
von Sellers. Urn den Reibungswiderstand zu verrin-

gem, der durch den keilformigen Querschnitt 
der Fiihrungen zweifellos groBer wird, ist von Sondermann & Stier der 
Schweinsriicken durch eine ebene Bahn ersetzt worden 4). Nach der Seite wird 
dann der Tisch durch eine nachste11bare Leiste gefiihrt. Porter gibt in seinen 
Erinnerungen S.304 an, daB ihm 1881 von Smith & Coventry eine Hobel
maschine mit eben en Bahnen und nachste11barer Leiste geliefert sei. Fiir schwere 
Hobelmaschinentische ist diese Fiihrungsart jetzt a11gemein gebrauchlich. 

Hinsichtlich der SchweinsriickenfUhrung sei noch der W. Sellerschen Hobel
maschine gedachts), bei der, urn gelegentliches Entgleisen zu vermeiden, nach 
Fig. 76 zu beiden Seiten der Furche erhohte Rander vorgesehen sind. 

Fiihrung in irgendwie gekriimmter Linie. 

HierfUr sind geschlossene Fiihrungen nicht brauchbar. Es solI nur die Rede 
sein von dem Fiihren durch Lehren (Schablonen, Patronen u. dgl.). Es findet statt 

durch einen gerundeten Stift, der an der Lehre gleitet, 
oder durch eine Rolle. Diese miissen mit der Lehre in 
Fiihlung gehalten werden, damit sie deren Verlauf zu 
iibertragen vermogen. 

1m 16. Jahrhundert schon hat Jakob Besson 6) 

sich mit der Aufgabe befaBt, die gegensatzliche Be
wegung zwischen Werkstiick und Werkzeug zum Teil 

Fig. 77. Fiihrung von Besson. durch Lehren zu lenken. Fig. 77 ist nach der Besso n-
schen Skizze gemacht. Das hOlzeme Werkstiick ist 

zwischen zwei kurzen Spindeln eingespannt und wird durch eine Schnur links 
und rechts gedreht. Uber ihm befindet sich ein Brett I, das mit einem nach dem 

1) Eng!. Pat. Nr. 8070 vom Jahre 1839. 
2) Eng!. Pat. Nr. 8188 vom Jahre 1839. 
3) Vg!. J. J. Meyer, Pub!. industr. 1842, Bd. 2, S. 245, m. Abb. - Decoster, Pub!. industr. 

1843, Bd. 3, S. 177, m. Abb. 
4) Z. Ver. deutsch. lng. 1884, S. 113, m. Abb. 
5) D. R. P. 44773, vom 4. Okt. 1888. Z. Ver. deutsch. lng. 1891, S. 247, m. Abb. 
6) Th. Beck, Beitrage zur Geschichte des Maschinenbaus, Berlin 1899, S. 189, m. Abb. 
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gewollten Uingsschnitt des Werkstiicks gestalteten Schlitz versehen ist. In 
diesen Schlitz steckt der Arbeiter den einen Zinken des gegabelten Werkzeugs, 
wahrend er den andern, das eigentliche Werkzeug enthaltenden, gegen das Werkstiick 
fUhrt; er benutzt also den in l angebrachten Schlitz als Auflage fUr das Werkzeug, 
dessen weitere Fiihrung der Geschicklichkeit des Arbeiters anvertraut ist. Die 
Lehre list in Schlitzen der inneren Docken lotrecht verschiebbar und ruht auf 
zwei, mit dem Werkstiick sich drehenden, mehr oder weniger geneigten Scheib en p, 
die demnach die Lehre heben und senken. Die Lehre sinkt, soweit die Scheib en 
oder Patronen p es gestatten, teils durch ihr eigenes Gewicht, teils durch den Druck, 
den der Arbeiter mittels des im Schlitz gefUhrten Werkzeugs nach unten ausiibt, 
so daB die Lehre l mit den beiden Patronen p stets in Fiihlung bleibt. Vermoge dieses 
Auf- und Absteigens der Lehre l kann ein ovaler Querschnitt des Werkstiickes 
gewonnen werden. Ich habe absichtlich das Wort chen kann gebraucht, weil 
auBerdem geschickte Handhabung dazu gehort, urn der Schneide gegeniiber dem 
unrunden Schnittweg geeignete Ansatz- und Brustwinkel zu geben. Es soll be
kanntlich 1) die Richtlinie stets rechtwinklich zu der in Bildung begriffenen Flache 
stehen. Das ist beim Handstichel, bei entsprechender Geschicklichkeit des Arbeiters 
ohne wei teres zu erreichen; bei dem mechanisch gefUhrten Werkzeug erfordert 
es besondere Mittel, die von der zu schaffenden Werkstiicksgestalt abhangen. 

Fiir das Drehen mittels Handstichels ist von Patronen in der Weise vielfach 
Gebrauch gemacht worden, daB man durch die Patrone das sich drehende Werkstiick 
langs der Drehbankachse verschieben oder quer zu ihr ausweichen lieB, wofUr in 
folgenden Quellen2) zahlreiche Beispiele zu finden sind. GeiBler fUhrt auch mehrere 
AusfUhrungen des - schon von Salomon de Caus vorgeschlagenen 3 ) Verfahrens 
an, nach welchen die Drehbankspindel in einer Schwinge gelagert und mit der 
Patrone versehen ist, die bestandig gegen eine feste Stiitze gedruckt wird. 

Dieses Andriicken der Patrone gegen einen festen Fiihrungsstift geschieht 
immer durch Gewichte oder Federn. Das Werkzeug liegt auf der Auflage und wird 
von dem Arbeiter festgehalten. GeiBler beschreibt 4) aber auch die Erfindung 
eines Herrn Prasse, wonach die Spindel an ihrem Orte bleibt und statt dessen die 
Auflage verschoben wird. 

Die Fiihrung des Handwerkzeugs langs einer Lehre, wie sie Besson, Fig. 77, 
vorgeschlagen hat, scheint zunachst wenig Nachfolge gefunden zu haben; ein Herr 
Anderson hats) Verwandtes vorgeschlagen, was aber auch kaum befriedigt. 

An dieser Stelle moge ein sehr altes, durch Andriicken der Fiihrungsflachen 
gegen feste Stifte wirkendes Fiihrungsverfahren erwahnt werden 6). Ausgehend von 
dem Satze, daB in einem Kreise alle Peripheriewinkel einer Sehne unter sich gleich 
sind, wird, urn sehr groBe Kriimmungshalbmesser zu erzielen, ein mit dem Werkzeug 
verbundener Winkel langs der festen Fiihrungsstifte a b, Fig. 78 gefUhrt. Fig. 79 
stellt einen Teil der betreffenden Drehbank schaubildlich dar. Der Schlitten i ent
halt das Werkzeug und, links in dem Bilde, einen sich gegen die Stifte a und b leh
nenden, sehr stumpfen Winkel. Zwei mit i verbundene Blattfedern legen sich so 

1) Herm. Fischer, Werkzeugmaschinen, 2. Aufl., Bd. I, S. 34 usf. 
2) PI u mier, L'art de tourner, Paris 1706. - GeiBler, Der Drechsler, Bd. 2, Leipzig 1796. 
3) Th. Beck, Beitriige zur Geschichte des Maschinenbaus, Berlin 1899, S. 511. 
4) GeiJ3ler, Der Drechsler, Bd. 2, Leipzig 1796, S. 45, m. Abb. 
5) Ding!. polyt. Journ. 1859, Bd. 158, S. 326, m. Abb. 
6) Pere Cherubin, La Dioptrique oculaire, Paris 1671, Blatt 59. 
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gegen die Stifte, daB die Schenkel des Winkels mit diesen Stiften in Fiihlung bleiben. 
Die Anordnung leidet an dem Fehler, daB der wagerechte Zweig des auf den Stichel 
wirkenden Widerstandes i von den Stiften a und b abzudrangen sucht. 

A nderso n haU) jenen Satz fUr das Busigdrehen der Riemenrollen benutzt 
und auch den Winkel verst ell bar gemacht. 

Die alteste mir bekannt gewordene, rein mechanisch wirkende Fiihrung langs 
einer Lehre, ist die bereits 1785 veroifentlichte der durch Fig. 52 dargestellten 
Guillochiermaschine. Hier gleitet der Stichelhausschlitten langs einer nachstellbaren 

Fig. 78 u. 79. Fiihrung zur Erzielung groJ3er 
Kriimmungshalbmesscr. 

Leiste, Fig. 48, und wird zum Gleiten veranlaBt, einerseits durch die, auf eine 
am Stichelhausschlitten gelagerte Rolle wirkende, an der Planscheibe feste Lehre, 
andererseits durch eine kraftige Blattfeder, die jene Rolle stets gegen die Lehre 
driickt. Leider muB auch hier die Feder den wagrechten Stichelwiderstand mit 
iiberwinden. 

Andere Beispiele, mit teilweiser Handbetatigung finden sich in den in der 
Anmerkung angegebenen Quellen 2). 

Man hat namentlich bei Frasmaschinen fUr Formfraser 3), aber auch fUr andere 
Zwecke die Lehren groBer zu machen gesucht, als die betreffenden Umgrenzungs-

I if a t linien der Werkstiicke. Vor--'= .. ~:,:~f':'::---------_-_-_-Dil--:::~:-:::-::::-::.-- W-il-- t = bildlich ist die Anordnung von 
1m {>t'ro - --------------------~ Pa ul Francois geworden, 

Fig. 80. Fiihrung von Francois. die Fig. 80 im wesentlichen 
wiedergibt. w bezeichnet den 

zu bearbeitenden, f den arbeitenden Fraser. Letzterer sitzt auf einer Welle, deren 
Achse durch die Rolle s, sowie durch den Kreuzungspunkt m geht. Urn diesen 
Kreuzungspunkt ist der Handhebel a, sowohl urn eine wagrechte, als auch urn 
eine lotrechte Achse zu schwenken und an a sind s und f gelagert. Es erzeugt 
demnach der Fraser f, wenn sein Durchmesser zu demjenigen der Rolle s in dem 
Verhaltnisse der Abstande m f zu m l steht, am Werkstiick w eine Gestalt, die im 
gleichen Verhaltnis der Lehre l nachgebildet ist. 

Wenn, wie hier, die Fiihlflache mittels der Hand langs der Lehre bewegt wird, 
so konnen auch steile Teile der Lehre ohne Schwierigkeit iiberwunden werden; 

1) Dingl. polyt. Journ. 1832, Bd.43, S. 161, m. Abb. 
2) J. G. GeiJ3ler, Der Uhrmacher, Leipzig 1795, Bd. IV, S. 93, m. Abb. - Bodmers 

engl. Pat. 8070 vom Jahre 1839. - Cartier & Armengaud aine, Publ. industr. 1843, Bd. III, 
S. 207, m. Abh. - Wiebe, Maschinenbau, Btl. I, 1858, Blatt XXIV. - Gebr. Decker & Co., 
Dingl. polyt. Journ. 1867, Bd. 185, S.270, m. Abb. 

3) Paul Francois, Engineering, Milrz 1868, S. 285, m. Ahb. - Verschiedene, Z. Ver. 
deutsch. Ing. 1885, S. 830, m. Ahb.; 1887, S. 1141, m. Abb. 
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anders ist es bei dem mechanischen Verschieben 1). Kommen gegen die Verschie
bungsrichtung sehr steile Stellen der Lehre vor, so werden gewisse Kunstgriffe 
notig, urn die Verschiebung zu ermoglichen. 

L. A. Riedinger hat bei seiner Kegelradhobelmaschine 2) folgenden Weg 
eingeschlagen, urn die angedeutete Schwierigkeit zu beheben: Die beiden Fuhrungs
stifte s s, Fig. 8r, die den beiden Hobelschlittenbahnen angehoren, gleiten III 

Schlitzen der Platte I; sie werden von schragen Schlitzen, die in 
der verschiebbaren Platte aangebracht sind, langs der Lehren
schlitze verschoben. Bei der Verschiebung von a in der Richtung 
des Pfeiles I werden die Stifte s s gegen die auBeren Lehren
rander gedrangt und folgen diesen, bei der entgegengesetzten 
Verschiebungsrichtung von a gegen die inneren Lehrenrander. In 
beiden Fallen schlieBt die, von den schragen Schlitzen des Schlit
tens a ausgehende Kraft mit der Richtung der Lehrenrander 
gunstige Winkel ein. Suchanek in Linz 3 ) loste die vorliegende 

I i a 
I 

~j~ s~s 
/I \ \ 

// \\ 

Aufgabe in folgender Weise: Es handelt sich urn das Abdrehen Fig. 81. Fiihrung 

der Laufbahnen und Spurkranze der Eisenbahnwagenrader. Die von Riedinger. 

Flanken der Spurkranze set zen sich so steil an die Laufbahnen, 
daB sie bis dahin nur durch Formstichel - oder Handstichel - geglattet werden 
konnten. Suchanek laBt nun, urn mechanisches Verschieben des Drehstichels 
zu ermoglichen, die Fuhrungsstifte den steilen Hang der Lehre hinabrutschen, wie 
Fig. 82 erkennen laBt. Die Platte a ist ein Ganzes mit einem quer zur Drehbank
achse verschieblichen, gutgefUhrten Schlitten. Auf diesem Schlit
ten sit zen sich kreuzende Schlitten, die zum Anstellen des Dreh
stichels benutzt werden. Die Bahn b des Schlittens a ist langs 
der Drehbankachse durch eine Schraube zu verschieben. An 
der die letztere Verschiebbarkeit vermittelnd, weiter unten be
findlichen Bahn ist die Lehre lund eine kraftige Blattfeder be
festigt. Letztere druckt unter Vermittlung einer Schiene und 
der Rolle c die Platte a nach rechts, solange der nach links ge
richtete Stichel arbeitet. Zwei an a feste Stifte s greifen in die 
Schlitze der Lehre I; sie legen sich unter dem EinfluB der Blatt
feder und des auf den Stichel wirkenden Druckes gegen die 
rechtsseitigen Rander der Schlitze. Bei der Verschiebung der 
Platte a in der Richtung des Pfeiles I gleiten demnach die 
Stifte s ohne Umstande an dem steilen Hang der Lehre hinab. Fig. 82. Fiihrung 

Zwischen der Platte a und ihrer Bahn b sind ferner zwei leichte von Suchanek. 

Federn angebracht, die nach dem Ausschalten der kraftigen 
Blattfeder die Fuhrungsstifte s nach links, gegen die anderen Rander der in I aus
gebildeten Schlitze driicken, so daB auch bei der Zuruckbewegung, nach Pfeil II, der 
steile Hang der Lehre eben so glatt genommen wird wie bei dem Arbeiten. 

Die Maschinenfabrik Deutschland in Dortmund hat die vorliegellde Auf
gabe durch Verlangerung der Lehre, also deren Verflachung c gelost 4). Die Lehre 

1) Vg!. G. und J. Rennie, in Buchanan, Millwork, 3. Ausg., London 1841, m. Abb. -
Engineering 1887, S. 127, m. Abb. 

2) Ding!. polyt. Journ. 1873, Bd. 209, S. 241, m. Abb. 
3) D. R. P. Nr. 45 255 vom 29. Dez. 1887. 
4) D. R.P. Nr. 63 519 vom II. Okt. 1891. 
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verschiebt sich mit groBerer Geschwindigkeit als der von ihr beeinfluBte Schlitten. 
Derselbe Gedanke wurde - fast gleichzeitig - von Bouhey in Paris fUr eine Fras
maschine verwertetl). lch berichtete dariiber 2) und bemerkte schon damals, daB 
mir derartige, von der Maschinenfabrik Deutschland herriihrende AusfUhrungen 
schon bekannt seien; nach spateren Erkundigungen stehen diese mit den Bouhe y
schen in keiner Beziehung und von der Maschinenfabrik Deutschland ist von diesem 

Fig. 83. Fiihrung der Maschi
nenfabrik Deutschland. 

o 
o 
o 

Fig. 84. Fiihrung von 
Schuberth. 

Verfahren zunachst im 
J uli I886 Gebrauch ge
macht worden. Spater 3) 
wurde eine Raderdreh
bank der Maschinen
fabrik Deutschland ver
offentlicht, bei der fiir 
den Spurkranz der Eisen-
bahnwagenrader die 
Lehre sich dreht. In 

einer, am oberen Ende einer stehenden 'Velle sitzenden Scheibe ist eine krumme 
Nut l, Fig. 83, angebracht, in we1che der Fiihrungsstift s greift; die stehende Welle 
wird durch ein Rad und Zahnstange von dem Schlitten der Drehbank aus an
getrieben. Den notigen Andruck des Stiftes s gegen die Fiihrungsflache liefert 
der Stichelwiderstand. 

Endlich ist noch die Losung von Hermann Schuberth zu nennen 4); der sich 
drehende Fiihrungsstift s, Fig. 84, ist mit einem Radchen versehen, das an einer 
Leiter entlang klettert. 

Maschinen zum Erzeugen vierkantiger Locher in Holz oder 
Stemm as chinen. 

Stemmwerkzeuge. 

Der Gebrauch von Handwerkszeugen zum Herstellen vierkantiger Zapfenlocher 
In Holz ist zweifellos sehr alt. 

Die zugehorigen Werkzeuge nennt man noch heute Stemm- und Stechzeug; 
sie bestehen aus einem zum Quertrennen der Holzfasern dienenden kraftigen Stichel 
und einem leichteren, dessen wesentliche Aufgabe das Glatten der Seitenwande des 
Loches ist. Der erste Stichel heiBt Lochbeitel, der zweite Stechbeitel. Beide sind 
bei den Werkzeugen mancher Handwerker vereinigt, z. B. bei den Zimmerleuten in der 
Queraxt, bei den Schlossern in dem Anschlageisen5). Man arbeitet wie folgt: 
Der Lochbeitel s, Fig. 85 bis 87, wird am Ende des vorgezeichneten Loches, winkelrecht 
zum Werkstiick w eingetrieben und dann, in einigem Abstande von dieser Stelle, 
schrag zum Werkstiick gegen dieses gefiihrt (vgl. den gestrichelt gezeichneten 
Lochbeitel), wodurch ein mehr oder weniger kraftiger Span sich auch von den 
Seitenflachen des entstehenden Loches ablost. 1st letzteres - wegen der N atur 
des bearbeiteten Holzes - nicht in der gewiinschten Reinheit zu erwarten, so wird 

1) Revue generale des mach. outils, Jan. 1887, S. 2, m. Abb. 
2) Z. Ver. deutsch. Ing. 1887, S. 1141 m. Abb. 
3) Le genie civil 1892, S. 315, m. Abb. Hiernach Z. Ver. deutsch. Ing. 1892, S. 1374, m. Abb. 
4) Herm. Fischer, vVerkzeugmaschinen, 2. Aufl., Bd. I, 1905, S. 97, m. Abb. 
5) Vgl. Herm. Fischer, Allgemeine Grundsiitze und Mittel des mechan. Aufbereitens. 
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vorher, mit dem Stechbeitel - oder dem diesen vertretenden Werkzeugteil -
die Trennung Hings der Seitenwande des Loches eingeleitet. So wird das Loch an 

TIl 

seinem Anfangsende bis auf volle 
Tiefe gebracht; von dem anderen 
Ende des Loches ausgehend wird 
ebenso verfahren und der Loch
boden nach Moglichkeit geebnet. 
SoIl das Loch durch die ganze 
Dicke des Werkstiicks gehen, so 
stemmt man zunachst von der 
einen Seite ausgehend bis etwa 
zur Mitte des Werkstiicks und 
wendet dann letzteres, urn von 
der anderen Seite ausgehend, das 
Loch zu vollenden oder legt, bei 
diinneren Holzern ein anderes 
Holz unter, das wahrend der 
Arbeit den Boden bildet und das 

~--tc=---"'=-:== ____ _ 

Fig. 85 bis 87. Arbeiten mit dem Stemm- und 
Lochbeitel. 

Aussplittern der unteren Loch-
rander verhiiten solI. SchlieBlich folgt das Ausputzen, das Glatten der Lochwande. 
Man hat auch - schon vor 1790 - Lochbeitel und Stechbeitel so zusammengefiigt, 
daB der letztere eine oder zwei Flanken des Lochbeitels bildet, die rechtwinklig zur 
Schneide des Lochbeitels liegen. In letzterem Falle bilden die Schneiden ein U; das 
Werkzeug wird dann Viereisen genannt. 

Das Herausnehmen der Spane macht - namentlich bei harten Holzern -
einige Schwierigkeiten, so daB der Lochbeitel zeitweise als Hebel benutzt wird. 

Eigentliche Stemmaschinen. 

Der Versuch, dieses Handarbeitsverfahren durch mechanische Mittel wieder
zugeben, diirfte erfolglos sein. 

Es zeigten jedoch Smith & Philipps in der WeltaussteUung zu Chicag0 1) 

1893 eine Maschine, welche die Handarbeit angenahert nachahmt. Fig. 88 ver-
sinnlicht das Wesentliche der Maschine. Die beiden b 

Stichel s und SI werden am Korper der Maschine -
in bezug auf das Bild - lotrecht gefiihrt und ein dop
peltes Grundmesser g wagrecht hin und her bewegt. 

05 

g sitzt zu dem Zwecke an dem wagrecht hin und her ------

05, 

bewegten Teil b, der, mit geneigt liegenden Fiih- :9' 
Fig. 88. Stemmaschine von 

rungen, die Stichel s und SI auf und nieder schiebt. Smith & Philipps ( 1893). 
Bewegt sich b nach rechts, so dringt s urn die Span-
dicke in das Holz, bewegt es sich nach links, so wird s zuriickgezogen, wahrend die 
eine der Grundschneiden den Span ab16st. Zu gleicher Zeit dringt SI urn die Spandicke 
ein usw. Die Maschine liefert zweifeUos eine glatte Lochsohle; sie machte in der 
AussteUung im iibrigen keinen guten Eindruck und scheint wenig eingefiihrt worden 
zu sein. Das erste erfolgreiche Verfahren durch Maschinen vierkantige Locher zu 
erzeugen, wurde von Samuel Bentham vorgeschlagen 2). Es heiBt in der QueUe: 

1) z. Ver. deutsch. lug. 1894, S. 707, m. Abb. 
') Engl. Pat. 1951 vom Jahre 1793, S.30. 

Beitrage 1913. 8 
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"Urn ein Loch zu stemmen, bohre ich so weit als moglich; dann bleibt iibrig, das 
Loch vierkantig zu machen." 

Durch dieses Benthamsche Verfahren wurde erreicht, den groBten Teil des 
hinwegzuraumenden Holzes durch kreisende Werkzeuge - Bohrer - zu zerspanen, 
die Spane leichter aus dem Loch zu entfernen und Raum zu schaffen fiir die durch 
geradlinig bewegte Werkzeuge gebildeten Spane. 

Urn die Mas,chine einfacher zu machen, versuchte man spater auf das vorherige 
Bohren zu verzichten, stieB vielmehr den Lochbeitel in kleinen Abstanden wieder
holt kraftig gegen das Holz, wobei dieses zerbrockelte; die Spane werden gelegent
lich hinausbefordert oder besonders ausgehoben. Dieses Verfahren eignet sich 

jedoch nur fiir weiche Holzer, die dem ein
dringenden Stichel geniigend ausweichen, und 
fUr kleinere, wenig tiefe Locher. Trotz dieser 
beschrankten Anwendungsfahigkeit sind zahl
reiche Maschinen entstanden, die dieses Ar
beitverfahren verwendeten. Es wurde ein 
gerade gefUhrter Schlitten, an dem der Loch
beitel befestigt war, mittelst Handhebel be
wegt 1) oder durch Tretsschemel betatigt 2) 
und durch Federn gehoben. 

Die Maschine von George Page moge 
hier durch Fig. 89 dargestellt werden wegen 
ihrer Bedeu tung fUr die Einfiihrung der Stemm
maschine in Europa 3) und weil sie erhebliche 
Fortschritte enthalt. Das Gestell der Stemm
maschine von Page ist aus Holz gefertigt, 
ebenso der einstellbare Tisch a und die feste 
Leiste b, die verhiiten solI, daB das Werkstiick 
von dem Stichel c nach oben mitgenommen 
wird. Der als Viereisen ausgebildete Stichel c 
steckt im unteren Ende der gut gefUhrten 
Stange d, deren oberes Ende dem Hebel e 
drehbar angelenkt ist. Dieser Hebel wird, 

Fig. 89. Stemmaschine von Page (1835). unter Vermittlung einer Zugstange, durch den 
Trethebel t nach unten und durch die Holz

feder g nach oben bewegt. Urn den Schwingungsbogen des Hebels e, also den 
Hub des Stichels c andern zu konnen, ist der Trethebel t mit mehreren Lochern 
fiir den AnschluB der Zugstange versehen. 

Bedeutsam ist, daB in der unteren Fiihrung der Stange d sich eine Biichse be
findet, so daB die Stange und der Stichel c urn 180 0 gedreht werden konnen und 
die Brust des Stichels entweder rechts oder links liegt. 

Die Maschine wurde bereits im Oktober 1835 ausgestellt. 

1) John M' Clintic, Amer. Pat. vom 8. Okt. 1827, nach Journ. of the Franklin Institute 
1830, Bd. 6, S. 18. 

2) Abner Forster, Amer. Pat. vom 29. April 1830, nach Journ. of the Franklin Institute 
11\30, Bd. 6, S. 18. - Page, Mech. Magazine vom 18. Febr. 1837, m. Ab~. - \Valther, Dingl. 
polyt. Journ. 1852, Bd. 123, S. 81, m. Abb. 

3) Mechanics Magazine 1852, Bd. 56, S. 291. 



Beitriige zur Geschichte der Werkzeugmaschinen. lJS 

Ob und in we1chem Umfange bei Benutzung derartiger Maschinen ein Bohrer 
zu Hilfe genom men worden ist, habe ich nicht feststellen konnen. 

Manche Einzelheiten, die auch bei diesen Maschinen Bedeutung haben, werden 
bei spaterer Gelegenheit erortert werden. 

Die erste, mechanisch angetriebene Stemmaschine riihrt von Marc Isambard 
B r u nel her; sie bildete einen Teil seiner beriihmten "Blockmaschinerie" 1). In 
Lagern, die am Kopfe zweier Stander a, Fig. 90 bis 92, angebracht sind, dreht sich die 
gekropfte Welle b, sie wird auf irgendeine Weise in Umdrehung versetzt. Verrnoge 
der Lenkstange c bewegt sie den, an den Standern a a gut gefUhrten Schlitten d auf 
und nieder. Am Schlitten d sind die Stichelhalter e mit den Sticheln s befestigt. 

Das Werkstiick wird in dem rechtwinklig 
zur Bildflache verschiebbaren Kasten k 
gehalten. Die Verschiebung dieses Kastens 
geschieht durch eine Schraube, die sich 
wah rend des Arbeitens der Maschine nicht 
drehen kann; die zugehorige Mutter ist 

Fig. 90 bis 92. Stemmaschine von 
Brune!. 

mit einem Sperrad versehen und wird 
von dem Schlitten d aus betatigt. Urn 
den Schlitten rasch zuriickzuziehen, dreht 
man die Schraube. 

Es wird zunachst an einem Ende jedes 
herzustellenden Loches ein Loch gebohrt, 

dann das Werkstiick in dem Kasten k befestigt und dann - unter regelmaBigem 
Fortriicken des Kastens - Span fUr Span fortgenommen, so daB nach Fig. 92 das 
eine Lochende halbrund bleibt, das andere Ende kantig wird. Der Riicken der 
Stichel, Fig. 91, ist halbrund, urn sich der Wand des vorgebohrten Loches anzu
fiigen, die Vorderseite ist eben, mit sich rechtwinklig anschlieBenden ebenen Flanken. 
In dem schrag en Riicken steckt ein Stift j, der bei Lochern mit Boden das 
Ausheben der Spane vermitteln solI. Werden ganz hindurchgehende Locher herge
stellt, so nimmt man diesen Stift fort, weil die Spane nach unten fallen konnen. 
Statt dieses Stiftes schlagen W. J ac kso n und J. J. Speed 2) vor, an der 

1) Eng!. Pat. Nr. 2478 vom 9. Miirz 180r. 
2) Amer. Pat. vom 10. Okt. 1828, nach Journ. of the Franklin Institute 1828, Bd. 2, S. 395. 

8* 
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Hinterseite des gewohnlichen Lochbeitels eine Stahlfeder, die nahe der Stichel
schneide mit einem Bart versehen ist, anzubringen, oder das "Viereisen" (das 
schon von Ben tham empfohlen wurde) anzuwenden. Spater1) ist von J.c. Fiester, 
nach Fig. 93, der Brunelsche Stift durch einen zweiten Stahl f ersetzt. 

Dem Viereisen wird auch von Page, Fig. 89, die Aufgabe zugewiesen, fiir das 
Ausheben der Spane zu sorgen. Das Viereisen klemmt den entstehenden Span 
zwischen seine Seitenflanken, in die an seinem Riicken befindliche Rinne, woraus 

s , J 

Fig. 93. Stichel von 
Fiester. 

er entweder durch Zufall oder durch den neuen Span ver
drangt wird. Da der Span oder Teile des Spans zuweilen in 
das entstehende Loch fallen, so werden die Seitenflanken 
des Viereisens von manchen mit Widerhaken versehen. Fig. 
94 und 95 zeigen einen derartigen Stichel, der an einer von 
Alten, Ransome & Co., London 1873 in Wien ausgestell
ten Maschine angewendet war. Ahnliche Widerhaken ver-
wandte schon BruneI vor 1807 in Gestalt von Quer
nut en 2). 

Bei den Stemmaschinen mit Hand- oder FuBbetrieb wird die Tiefe, urn welche 
der Stichel eindringt, ohne weiteres erreicht. Anders ist es bei der Verwendung 
der Kurbel. Die Brunelsche Maschine sieht eine Verschiedenheit der Eindringungs
tiefe nicht vor. Handelt es sich urn das Gewinnen einer bestimmten Lochtiefe, 
so kann man bei Kurbelantrieb des Stichels, das Werkstiick dem Stichel mehr oder 
weniger nahern, was meistens durch Heben des Werkstiicks durch Schraube oder 

Fig. 94 u. 95. Stichel 
von Alten, Ran
some & Co. (1873). 

Hebel geschieht, aber auch durch Verschieben der Kurbel
wellenlager gegeniiber dem Werkstiick 3). 

Die gleichen Verfahren sind auch anwendbar, wenn -
weil vorheriges Bohren eines raumgebenden Loches unterlassen 
wird - das Eindringen des Stichels nur allmahlich gesteigert 
werden kann. Sie sind jedoch, solang es sich urn Erzielung 
einer bestimmten Lochtiefe handelt, recht unbequem, beim 
Stemmen ohne vorheriges Bohren aber so zeitraubend, daB 
der durch Anwendung der Maschine angestrebte Zeitgewinn 
groBtenteils verloren geht. So hat man denn den Abstand der 
Stichelschneide von der Kurbelachse veranderlich gemacht, 
und zwar so, daB seine Regelung wahrend des Arbeitens statt
finden kann. Es sind hierfiir sinnreiche Einrichtungen erdacht, 
die jedoch neuerdings nur selten angewendet werden 4). 

BrunellieB das eineLochende mit einem von demBohren 
herstammenden halbrunden AbschluB, Fig. 92, weil es fiir seine Zwecke geniigte. 
Andere werden das Viereisen umgesteckt oder ein Handwerkzeug verwendet haben, 
urn auch das halbrunde Ende kantig zu machen. 

1) Scientific American 1881, Ed. 45, S. 262, nach Ding!. polyt. Journ. 1882, Ed. 243, S. 82, 
m. Abb. 

2) Rees, Cyclopaedia, Ed. XXII, Schlagwort Machinery, m. Abb., Ed. II, Schlagwort 
Machinery, Blatt V. 

8) Z. Ver. deutsch. Lng. 1857, S. 61, m. Abb. -- Armengaud, Pub!. industr. 1866, Ed. 16, 
S. 453. m. Abb. 

') Vgl. iibrigens: Ernst Kirchner, D. R. P. 27442 vom 30.0kt. 1883. -- Dorner, 
D. R. P. 31940 vom 25. Nov. 1884. - H. Kirchner, D. R. P. 35988 vom 29. Dez. 188 5. -
Richter & Winkler, D. R. P. 40325 vom 14. Jan. 1887. - Sentker, D. R. P. 40095 vom 
20. April 1888. 
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Abner Forster 1) versah seine Maschine mit zwei Sticheln, wovon der eine 
seine Brust nach rechts, der andere nach links richtete, und versah jeden Stichel 
mit Trethebel, baute also gewissermaBen zwei Maschinen in 
eine zusammen. Der eine Stichel vollendete das eine, der an
dere Stichel das andere Lochende. Erst bei Pages Maschine, 
Fig. 89, ist der Stichel so urn seine Achse schwingbar, daB Fig. 96. Loch bei dem 

seine Brust sowohl nach rechts als auch nach links gelegt Stichel von Page. 

werden kann, wie Fig. 96 versinnlicht. Diese Anordnung 
wurde von da ab allgemein angewendet; das Umdrehen des Stichels er£olgte von Hand, 
erforderte demnach eine gewisse Zeit: 

J. Richards 2) berichtet, daB 1854 an H. B. Smith eine selbsWitige Kehr
vorrichtung fUr den Stichel patentiert worden sei" die in einem Schleppantrieb 
und einer Verriegelung bestehe und, wenn gelost, den Stichel nur urn 
180 0 sich drehen lieBe. Er nahm spater ein Patent auf eine beson
dere Durchbildung einer solchen Einrichtung, die in der 1873er 
Wiener Weltausstellung gezeigt und aus diesem AniaB von J oh. 
Z em a n beschrie ben wurde 3). 

Bei einer Stemmaschine von Perin 4) findet man einen Doppel
stichel nach Fig. 97 und 98, der das Wenden des Einzelstichels 
uberflussig macht. Dieser Doppelstichel ist verschiedentlich ver
wendet 5) worden; er taugt nur zum Nachstechen, d. h. zum Vier
kantigmachen halbrunder Lochenden, weil die Gefahr vorliegt, daB 
die Spane sich in dem keilformigen Hohlraum zwischen den Stichel
rucken festsetzen. o Das vorherige Bohren wurde mehr und mehr zur Regel und seit 
1851 wurde nahezu allen mechanisch angetriebenen Stemmaschinen 
eine Bohrmaschine so angefUgt, daB das Bohren ohne erhebliche A.nde- Ft~P~~ls~ic:e~' 
rung in der Lage des Werkstuckes stattfinden konnte. Meistens lagerte von Perin. 

man die Bohrspindel neben dem, das Viereisen tragenden StoBel. 
Es ist auch - fUr Handbetrieb - vorgeschlagen worden, die Bohrspindel fUr 

das Stemmen verwendbar einzurichten, so daB nur das Viereisen statt des Bohrers 
eingesteckt zu werden braucht 6). 

Langloch bohrmaschinen.· 

In seinem Patent Nr. 1951 yom Jahre 1793, und zwar S. 36 sagt Bentham: 
"Urn ein Loch zu stemm en, bohre ich so weit als moglich; dann bleibt ubrig, 

das Loch vierkantig zu machen." 
Diesem Satz entspricht vollstandig nur die Langlochbohrmaschine mit Vier

eisen zum Vierkantigmachen der Lochenden. 

1) Amer. Pat. vom 29. April 1830, nach Journ. of the Franklin Institute 1830, Bd. 6, S. IS. 
2) \Vood-working machines, London 1872, S. 247. 
3) Ding!. polyt. J ourn. 1873, Bd. 207, S. 450; Bd. 208, S. 416, m. Abb. 
4) Armengaud, Pub!. in<lustr. 1866, Bd. 16, S. 451, m. Abb. 
5) Vg!. Bulletin de la Societe d'Encouragement 1886, S. 314, m. Abb. - Armengaud, 

Pub!. industr. 1887, Bd. 31, S. 347, m. Abb. 
6) Bayr. Kunst- u. Gewerbeblatt 1863, S. 23, m. Abb. Hiernach: Ding!. polyt. Journ. 1863, 

Bd. 168, S. 254 m. Abb. -- Wil ke, D. R. P. 18638 vom 4. Dez. 1881; fiir Radnaben. - Muller, 
D. R. P. 35982 vom 1. Jan. 1885; fiir Schlitze der Einsteckschlosser. 
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Aber es verging noch manches J ahr, bis die Langlochbohrmaschine fUr Zapfen
locher in Holz Anwendung fand. 

Damon erhielt ein franzosisches Patent vom 3. Dezember I8521), das 
er an Bernier abgab. Erst erheblich spater2) ist eine Maschine von Bernier 
aine und F. Arbey veroffentlicht, und das Verfahren - Erzeugen eines Schlitzes 
durch Langlochbohrer und Kantigmachen der Enden durch doppelten Lochbeitel -
ver:standlich beschrieben. Die Veroffentlichtung enthalt ein schlechtes Schaubild 
und auJ3erdem Einzelheiten darstellende Abbildungen, aus denen hervorgeht, 
Fig. 99 bis IOI, daJ3 als Langlochbohrer ein gewohnlicher Loffelbohrer und zum 
Vollenden ein doppelter Lochbeitel dient;der Bohrer und der danebenliegende 
Lochheitel sind liegend angeordnet, der Bohrer wird durch Treibriemen gedreht, 

h ......... '---____ ) 

Fig. 99 bis 101. Arbeitsvorgang bei elem Verfahren von 
Bernier aine und Arbey. 

der Lochbeitel durch einen 
Handhebel betatigt und das 
Werkstuck von Hand quer 
zu den Werkzeugen verscho
ben; das plumpe Maschinen
gestell besteht aus Holz. 

Die VeroffentIichung des 
zugehorigen Patentes 3) zeigt 
eine wesentIich bessere 
Durchbildung der Maschine. 

Peri n erhielt schon et
was fruher ein Patent auf 
eine ganz ahnliche Ma
schine 4), die er I862 in Lon
don ausstellte 5); sie wurde 
spater ausfUhrlich veroffent

licht 6). In einer FuJ3note zu dem zuletzt angezogenen Aufsatz wird Grimpe 7) das 
Verdienst beigemessen, zuerst kreisende Werkzeuge, denen das Werkstuck dar
geboten wird, vorgescblagen zu haben. Das ist unrichtig, denn Bentham hat 
schon in seinem Patent von I793 8) das Gleiche empfohlen (allerdings ohne Abbil
dungen) und J. BruneI hat davon schon vor I807 Gebrauch gemacht 9). 

Es sind die Langlochbohrmaschinen fUr das Erzeugen von Zapfenlochern, 
seit I86I vielfach angewendet worden, weil sie rasch arbeiten, auch fUr tiefe Locher 
in hartem Holz brauchbar sind und einen glatten Lochboden liefern. 

Erwahnenswert ist noch die Maschine vonJoh.Zimmermann 10), bei der das 
Viereisen gleichachsig mit der Bohrerspindel angeordnet ist. 

1) \Vas dieses Patent enthielt, HiBt sich aus eler Deskript. eles machines Aprouves, Bd. XXVI, 
S. 179 nicht crkennen, woselbst nur steht: machine a mortaiser Ie bois. 

2) Genie inelustr. 1861, Bel. XXII, S. 57. m. Abb. 
a) Franzos. Pat. vom 10. Aug. 1861. Descript. eles machines et procedes etc., Bd. 80, S. 34, 

m. Abb. 
') Franzos. Pat. vom I. Mai 1861. Descript. des machines et procedes, Bel. 80, S. 132, m. Abb. 
5) Clarke. The exhib. mach. S.22). 
8) Armengaud. Pub!. industr. 1866, Bd. 16, S. 451, m. Abb. 
7) Franzos. Pat. vom 31. Juli 1838. 
8) Eng\. Pat. Nr. 1951, S.22. 
g) Rees. Cyclopaedia. Bd. XXII, Schlagwort Machinery, m. Abb., Bel. II, Schlagwort 

Machinery, Blatt VII. 
10) Ding!. po\yt. Journ. 1864, Bel. 174, S. 250, m. Abb. 
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Hohlstichel mit Bohrer. 

In dem r830 erschienenen Band 2 der Technol. Encyklopadie von Prechtl 
findet man auf S. 585 unter Bohrer die kurze Beschreibung einer Stemmvorrichtung 
mit dem Eingang: 

"Sehr merkwiirdig ist eine in Amerika erfundene Bohrvorrichtung fUr vier
kantige Locher." 

Das Wesentliche dieser Stemmvorrichtung gibt Fig. r02 
im Schnitt wieder. c bezeichnet einen Biigel, dessen unteres 
Ende den Tisch t tragt, und mit einem Arm d behaftet ist. 
Oben ist emit Muttergewinde versehen, in dem die Schraube a 
steckt; letztere ist von Hand zu drehen. Am unteren Ende 
von a ist ein auBen vierkantiger Korper v angebracht, der 
in d gefUhrt wird und worin der Bohrer b stecH. Urn diesen 
Bohrer aufnehmen zu konnen, ist der vie,kantige Korper v 
innen ausgedreht, und zwar so, daB am unteren Rande von v 
vier Schneiden entstanden sind. Dreht man nun die 
Schraube a, so dringen diese Schneiden in das auf t gelegte 
Holz und drangen dieses, soweit es innerhalb der Schneiden 
liegt, nach innen. Da der Bohrer b sich mit der Schraube a 
dreht, so zerspant er dieses Holz, und die entstehenden 
Spane entweichen durch fensterartige Durchbrechungen der 
Wand von v nach auBen. So entsteht ein Loch von qua
dratischem Querschnitt. Sollen langliche Locher hergestellt 
werden, so ist der Vorgang zu wiederholen. In der Quelle 
ist kein Name genannt worden, auch nicht weiter an
gegeben, woher der Verfasser der in Rede stehenden Mit
teilung diese erhalten hat. 

Sollte diese Vorrichtung sich decken mit dem "Bohrer 
fUr vierkantige Locher" von Branch in Neuyork, wozu 

d 

bemerkt wird 1): ... "Schade, daB die angefUhrten J ournale t 

nicht eine Beschreibung und Abbildung des Bohrers, der ~ 
so viel Arbeit erspart, mitgeteilt haben." Man begegnet 
der Einrichtung wieder in der Pariser Ausstellung von r855 2), 

und zwar in der Ausgestaltung, daB der gewohnliche Zen
trumbohrer durch einen gewundenen Bohrer, der sich zum 

Fig. 102. Amerikanische 
Stemmvorrichtung fiir 

vierkantige Locher. 

HinausbefOrdern der Spane viel besser eignet, ersetzt ist, der Bohrer unabhangig 
gedreht und der quadratische Stichel durch einen Hebel in das Holz gedriickt wird. 

Dann wurde sie - nunmehr als Maschine - r862 von S. WQrssam & Co. in 
London ausgestellt 3), mehrfach beschrieben 4) und erregte auf der Chicagoer Aus
stellung r893 allgemeineres Aufsehen 5), wegen ihres ruhigen Ganges und der sau
beren Arbeit, die sie lieferte. Sie war ausgestellt von Greenlee Bros. in Chicago, 
der Fay & Egan Co. in Cincinnati und von Ernst Kirchner in Leipzig. Mir 

1) Dingl. polyt. Journ. 1827, Bd. 23, S. 385. 
2) Z. Ver. deutsch. lng. I857, S. 71, m. Abb. 
3) Clarke, The exhibited machinery, London 1862, S. 2I4, m. Abb. 
') Amer. Mach. 18. Juli I889. Revue g€merale des mach. outils I890, S. 15, m. Schaubild, 

Z. Ver. deutsch. lng. I891, S. I68, m. Abb. 
6) Z. Ver. deutsch. lng. I894, S. 705, m. Abb. 
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wurde gesagt, daB der Bohrer minutlich etwa 
4000 Drehungen mache und der quadratische 
Stichel sekundlich urn 20 bis 30 mm eindringe. 
Diese Eindringungsgeschwindigkeit betragt jetzt 
rund 65 mm. Leider ist es bisher nicht ge
l ungen , die W er kzeuge dieser Maschine fur 
weniger als 8 mm Lochweite einzurichten. 

Die Kettensage. 

Fur gering ere Lochweiten kommt unter 
Umstanden Greens Kettensage 1) in Frage, 
Fig. r03. Uber eine obere Antriebrolle und eine 
untere schmale Fuhrungsrolle ist eine endlose 
Kette gelegt, die auBen geeignet gestaltete 
Schneldzahne besitzt. Indem mittelst Tret
hebels das Werkstuck gegen die rasch sich be
wegende Kette gehoben wird, zerspanen die ge
troffenen Zahne das Holz und werfen die Spane 
aus. Leider werden durch die das Werkstiick 

~~'"-"..-:;;==~~~~==- verlassenden Zahne am Lochrande oft Holz
Fig. I03. Kettensage von Green. splitter abgerissen; auch ist eine einigermaBen 

ebene Lochsohle nicht zu erreichen. Dagegen 
muB man der Maschine ihre groBe Leistungsfahigkeit nachriihmen. Die Maschine ist 
spater vervollkommnet2) worden und wird jetzt so gebaut, daB man die Sage in 
das ruhende Werkstuck einsenkt. 

Grenzlehren. 
Man kann den Genauigkeitsgrad beliebig steigern, solange noch Abweichungen 

von der Genauigkeit erkennbar sind. Das Erreichen eines hoheren Genauigkeit~ 
grades ist aber kostspieliger, als wenn man mit einem geringeren fUrlieb nimmt. 
Deshalb begnugt man sich mit letzterem, solange das Hervorbringen groBerer 
Genauigkeit sich nicht lohnt 3). Es werden deshalb Abweichungen von dem Gewollten 
zugelassen, deren GroBe von dem Zweck des Gegenstandes abhangt. 

So driickt in der Munztechnik das Remedium den Betrag aus, urn den das 
Gewicht der Munzen von dem gewollten abweichen darf. 

Dem Prufungsverfahren, ob die Abweichungen des Gegenstandes vom Gewollten 
innerhalb der Duldungsgrenzen sich befinden, hat man merkwurdigerweise erst 
ziemlich spat Beachtung geschenkt. Man verblieb bei den alten MeBverfahren. Es 
wurden Z. B. fur das Justieren der Munzen die sonst gebrauchlichen Wagen ver
wendet. Nach Hassenstein 4) duldete man r809 bei der Weite der Gewehrlaufe, 
c1eren SollmaB 72/100 Zoll (etwa r8,8 mm) betrug, Abweichungen von 2/100 Zoll 
(0,5 mm), benutzte aber fUr c1as Messen das gewohnliche KalibermaB. Erst r838 

1) Scientific American 1878, Bd. 39, S. 31 I, m. Schaubild, hiernach Dingl. polyt. Journ. 1879, 
Bd. 231, S. 26, m. Abb. 

2) Z. Ver. deutsch. lng. 1894, S. 706, m. Abb. 
3) Vgl. Herm. Fischer, Allgemeine Grundsatze und Mittel des mechanischen Aufbereitens. 

Leipzig 1888, S.2. 
4) Beitrage zur Geschichte der Technik und lndustrie, Bd. III, 1912, S. 57. 
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erdachte der Mechaniker Wurm eine Miinzsortiermaschine 1), die das Abwagen 
der Miinzplatten erleichtern sollte, sich aber nicht bewahrte, und durch SeiB im 
Jahre 1871 brauchbar gemacht wurde2). Bei dem Suchen nach der QueUe unserer 
heutigen Grenzlehren fUr das Messen der Dicken und Weiten wandte ich mich an die 
Uhrmacherschulen, bekam aber zur Antwort, daB man bei der Ubrmacherei die ge
wohnlichen MeBgerate und MeBverfahren anwende. Eine der Schulen verwies mich 
aber auch an die Uhrenfabrik von Gebr. Junghans in Schramberg, Wiirttem
berg, die so liebenswiirdig war, unter gleich
zeitiger Dbersendung einiger alter Lehren, mir 
folgendes mitzuteilen: Gegen 1870 fiihrte der 
jetzige Leiter des Hauses, Herr Geh. Kommerzien
rat Dr.-Ing. h. c. Arth ur Junghans die Fabri
kationsweise ein, die er in Amerika kennen gelernt 
hatte und zu der Grenzlehren gehorten. Fig. 104 
stellt eine der mir zugesandten Grenzlehren in 
Ansicht dar; sie besteht aus 1/2 mm dicken Stahl

Fig. 104. Grenzlehre (urn 1870). 

blech mit zwei Ausklinkungen, welche mit MAX. und MIN. bezeichnet sind; die 
Ausklinkungen sind durch eine auf das Stahlblech genietete, 1,5 mm dicke und 
10,5 mm breite Schiene teilweise verdeckt. Die zu messenden Gegenstande 
sollen in die weitere Ausklinkung gelegt werden konnen, aber von der 
engeren Ausklinkung nicht aufgenommen werden. Darin liegt der gliick
liche Gedanke des Messens mittels Grenzlehren, wobei weder Geschicklichkeit noch 
Sorgfalt des Messenden in Frage kommen, was wenig Zeit erfordert und was sich 
vortrefflich fUr selbsttatiges Messen eignet. lch sah am 30. Oktober 1893 in der 
Metallpatronenfabrik von Lore nz in Karlsruhe eine solche selbsttatig arbeitende 
Maschine, die die Patronenhiilsen auf Lange und auBeren Durchmesser prufte 
und alle diejenigen ausschied, deren Abmessungen die fest
gesetzten Duldungsgrenzen nach der einen oder anderen Rich
tung iiberschritten. - L udw. Loewe & Co.teilten mir mit, 
daB bei den zu Anfang der 70er Jahre von Pratt & Whit
ney in Hartford, Conn., an die Gewehrfabriken Danzig, Span
dau und Erfurt gelieferten amerikanischen Maschinen und 
Werkzeugeinrichtungen zur Fabrikation der preuBischen In
fanteriegewehre Grenzlehren zum Messen der einzelnen Gewehr

Fig. 105. Grenzlehre 
fiir die Gewehrfabri

kation (urn 1870). 

teile vorgesehen waren. Aus Nachrichten des Herrn Dipl.-Ing. Hassenstein geht 
hervor, daB in Spandau noch einige, stark abgenutzte ringformige Lehren vorhanden 
sind, die den Stempel P & W Co - auBer der Weitenangabe - zeigen. Diese ist 

B f "h 22 MM 
z. . so ausge u rt: LESS 0,002. 

Bei den gleichzeitig gelieferten plattenformigen Lehren waren - nachAussage alter 
Arbeiter - die Ausklinkungen nach Fig. 105 abgestuft, so daB auf die auBere, weitere 
Ausklinkung so fort die engere folgt, wie man sie auch heute noch zuweilen gestaltet. 

In dem lesenswertem Buche von Charles T. Porter 3) wird angegeben, daB 
1868 plane Lehren noch nicht bekannt gewesen seien. Dieser Ausspruch bezieht sich 
selbstverstandlich nur auf den Maschinenbau. 

1) Osterreichische Zeitschr. f. Berg- und Hiittenwesen, 1871, S. 243. 
2) Dingl. polyt. Journ. 1872, Bd. 203, S. 241; 1874, Bd. 213, S. 279, mit Abb. 
3) Engineering Reminiscences, deutsch von F. zur Nedden, Berlin 191I, S. 178. 
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Durch einen Briefwechsel mit der Pratt & Whitney Co. in Hartford, Conn., 
wurde ich auf einen Aufsatz hingewiesen der von Schrauben handeltl). 

Es wurde am 31. Dezember 1882 von der Master Car-Builders Association aus
gesprochen, man moge Grenzlehren fUr das fUr die Schrauben zu verwendende Rund
eisen aufste11en; bald darauf wurden durch diese Vereinigung die nachfolgenden 
Abstufungen und zuHissigen Abweichungen von den So11maBen beschlossen. 

Durchmesser +Ende 

I 
-Ende 

I 
Unterschied 

Zoll mm Zoll Zoll Zoll mm 
, 

I 

1/4 6,35 I 0,2550 0,2450 0,010 
I 0,25 

5/16 7,93 0,3 180 0,3070 0,01 I 

I 
0,275 

3/s 9,5 2 0,3810 °,369° 0,012 0,301 
7/16 I I, I I 0,4440 0,43 10 0,01 3 0,3 25 
1 , 12,7 0,5 070 0,4930 0,01 4 0,350 12 

! i 9/16 14,28 0,5700 0,5550 0,015 0,375 
s/s 

I 15,87 0,6330 0,61 70 0,016 I 0,40 3 , 19,05 0,75 85 0,7415 0,01 7 0,425 14 i 
71 ,s 22,22 0,8840 0,8660 0,018 0,450 
I 25,4 1,0095 0,9905 0,01 9 0,475 

11/S i 28,59 I, I 350 I, I I 50 0,020 0,50 
11/4 I 31,68 1,260 5 1,2395 0,021 I 0,5 25 

Die Pratt & Whitney Co. in Hartford, Conn., bearbeitete diese Angelegenheit 
und ste11te auf der Chicago Exposition of Railway Appliances einen vollstandigen 

-ff1ffi]+----- [llIIB-
Fig. 106 u. 107. Rachenlehre und 

Lochlehre (1883). 

Satz derartiger Lehren aus und zwar Rachen
lehren nach Fig. I06 und Lochlehren nach 
Fig. 107, letztere a11erdings Bur ftir sIs", 31t, 
7/8'" r", I l/S" , r1/4". 

Das dtirfte die erste Verwendung der 
Grenzlehren fUr den eigentlichen Maschinen
bau sein. Sie ist angeregt von der Master 
Car-Builders Association, aber durchgefUhrt 
von demselben Alexander (Eli) Whitney, der 
schon in der ersten Halfte des 19. Jahrhun
derts2) die Grenzlehren fUr Feuerwaffen ein
fUhrte. Aligemeinere EinfUhrung im Maschi

nenbau fanden die Grenzlehren erst durch Brown & Sharpe gegen 1895 und in 
Deutschland durch Ludwig Loewe & Co., deren Verdienst urn die Forderung des 
Messens durch Grenzlehren selbst im Auslande Anerkennung gefunden hat3). 

J.E.Reinecker zeigte 1897 Grenzlehren in der Leipziger Ausstellung4). In dem 
1893 erschienenen preisgekronten Werke tiber Massenfabrikation5) sind die Grenz
lehren nicht erwahnt. Gleiches gilt von alteren Quellen. Erst in der grund
legenden Arbeit von Georg Schlesinger 6) sind die Grenzlehren im ganzen Um
fange gewtirdigt. 

1) Rail Road Gazette Juli 1883, S. 481, mit Schaubild. 
2) Iles, George, Inventors at Work, New York, DoubleDay, Page & Co. 1906, S. 238 bis239. 
3) Gages and Gaging Systems, by Jos. Woodworth, New York 1908, S.30. 
4) Z. Ver. deutsch. Ing. 1897, S.827, mit Abb. 
5) Die Massenfabrikation im Maschinenbau, von Specht, Berlin, 1893. 
') Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten, Heft 18, S. I U. f. Berlin 1904; Z. Ver. deutsch. 

Ing. 1903, S. 138o u. f. 
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Zusarnrnenfass..ung. 

I. Der Gedanke, beirn Wagen und Messen gewisse Abweichungen vorn Nenn
werte zu dulden, ist alt; z. B. irn Miinz- und Waffenwesen. 

2. Urn das MeBverfahren zu erleichtern, wurden in der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts von Alexander Whitney die Grenzlehren geschaffen, und gegen 1870 
von Pratt & Whitney in deutsche Waffenfabriken eingefiihrt, z·u gleicher Zeit von 
Dr.-Ing. Arthur Junghans in die Schwarzwalder Uhrenfabrikation. 

3. 1883 wurden Grenzlehren irn arnerikanischen Eisenbahnwagenbau eingefiihrt, 
und zwar auf Anregung der Master Car-Builders Association. 

4. Die Einfiihrung der Grenzlehren in den allgerneinen Maschinenbau geschah 
in Amerika gegen 1895 durch Brown & Sharpe und in Deutschland, urn dieselbe 
Zeit, durch Ludw. Loewe & Co. 



Die prinzipieUe Entwicklung des mitteleuropaischen 
technischen Baurechtes aus dem romischen Recht. 
Ein vergleichender Beitrag zur technisch-juristischen Kulturgeschichte. 

Von 

Cando jur. Dr. phil. J. Stur, Ingenieur in Wi en. 

Einleitung. 

Die natiirliche Baulust und die Konstruktionsfreude der }Ienschheit ist seit 
jeher und stets durch zwei Bedingungskreise enger bestimmt worden; technisch 
durch die auBeren und inneren Bauerfordernisse und Moglichkeiten, rechtlich durch 
soziale Gemeinschaftsriicksichten, die durch Rechtszwang oder Rechtsannahme zur 
Geltung kamen. Ebenso friih beinahe, wie sich ein gerundeter Kreis vollkommener 
technischer Ausdrucksmittel in den fast modern ausgefiihrten Bauplanen aus vor
christlicher Zeit findeP), zeigt sich nun auch in der westlichen und namentlich in 
der romischen Kulturzone des Altertums eine vollig gefestigte Ausbildung der bau
rechtlichen Sachlage im Zusammenhang mit dem ja auch in anderen Hinsichten 
wahrhaft klassischen r6mischen Recht. 

DaB der alte Osten trotz aller mathematischen Erkenntnis und ingenieur
mafiigen Denkweise seiner Bautechnik, wie sie sich im gleichen MaBe im Westen 
verhaltnismaBig erst spat findet, gerade in juristischer Hinsicht zuriickbleibt, ist 
dadurch zu erklaren, daB der Orientale einst wie noch heute alles Recht als eine 
Vergiinstigung, ein Geschenk von oben, sei es der Gottheit oder der despotischen 
Herrscher, auffaBte, wahrend dem demokratischen Mittelmeerbiirger das Recht 
nur ein Ausdruck der Anerkennung seiner Selbstandigkeit und der nur durch selbst 
anerkannte Grenzen beschrankten Freiheit seines Individuums ist. In den ersten 
Kulturzeiten erscheint zwar jegliche Rechtsnorm in religios-dogmatischer Form 
im Osten wie im Westen; Konig Sennacherib weiB seine Bauten 2) nicht anders als 
durch umfangreiche "Baufliiche" gegen jeden Frevler zu schiitzen, Cato der Altere 3) 

1) Vgl. meine Abhandlung: Dokumente und Studien zur iiltesten Geschichte der Bau
technik, Osterr. Polytechn. Zeitschrift, Wien, Jahrgang 19II, S. 229 bis 244. 

2) Vgl. Cuneiform texts from Babylonian tablets, part XXVI, Zylinder Nr. !O3 000, heraus
gegeben vom British Museum, London. 

3) M. Porci Catonis De agricultura liber (Uber die Landwirtschaft), das iilteste Buch 
der lateinischen Literatur liberhaupt. Diesen italischen Stadtgrlindungsvorgang, der eigent
Jich als Ritus aufzufassen ist, beschreibt auch Varro. Der lateinische Ausdruck porta, das 
Tor, ist logisch nur von portare, tragen (niimlich den P fl u g liber die Torbreite), abzuleiten! 
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lehrt seinen Sohn: "W er eine neue Stadt griindet, soll feierlich mit Stier und K uh 
(die Grenzen) pfliigen, dort, wo er gepfliigt hat, die Mauer bauen und, wo ein Tor 
sein soll, den Pflug heben." So wird uns z. B. verstandlich, daB Remus wegen 
Verletzung der geweihten Stadtgrenze von Romulus erschlagen wurde, da er die 
Heiligkeit der kiinftigen Mauer gehohnt hatte, indem er iiber die Furche sprang; 
faktisch zahlen auch im ganzen altromischen Rechte die Mauern wie die Tore der 
Stadt zu den res sanctae, den heiligen Sachen, auf deren Verletzung die Todes
strafe steht. Eine solche Erhebung einer Rechtsnotwendigkeit ins Religiose, urn 
ihre Unverletzlichkeit durch Androhung gottlicher Strafen sicherzustellen, be
ruht schlieBlich auf demselben psychologischen Zwang, der der Menschheit die 
nur aus physiologischen Ernahrungsriicksichten geboten erscheinenden Fasttage 
als Gebot Gottes zur Befolgung nahelegt. 

Das Recht hat nun als erste kultiviertc Begriffssphare das religiose Moment 
entbehren gelernt, indem die Gewalten des Staates und seiner Verwaltung sowie 
in biirgerlicher Hinsicht die auf gegenseitiger Interessenachtung beruhende Rechts
ordnung an Stelle der iiberirdischen Autoritat traten; der Mensch schuf sich aus 
Selbsterkenntnis seines und des gleichgearteten Willens der anderen das Recht, 
c1as lebendigste Bindemittel der Gemeinschaft, eben dort zuerst, wo die Staats
idee dauernde und auf demokratischer Grundlage gefestigte Form annahm. Das 
war im romischen Reiche des Altertums, dessen Recht uns allerdings erst in Ostrom 
von Justinian, dafUr aber in bester Weise erhalten wurde, weil es damals bereits 
alle seine Entwicklung hinter sich hatte, so vollkommen, daB faktisch seither iiber 
romische Rechtsbegriffe hinaus wenig Fortschritte gemacht werden konnten, weil 
nur die Gesetze, nicht aber die erreichte Erkenntnishohe wechseln. 

Quellen. 

Die vorliegende Untersuchung stellt sich nun die Aufgabe, die prinzipielle Ent
wicklung des Baurechtes und im engeren Sinne des bautechnischen Rechtes mit 
EinschluB jener Zusammenhange zu zergliedern, die diese Normen einerseits in 
das System des romischen offentlichen und des biirgerlichen Rechtes des Alter
turns einbinden, andererseits zu zeigen, wie diese alten technisch-juristischen Be
griffsreihen und Gebilde ins moderne Recht iibergingen und iibergehen muBten, 
und so iiber die teilweise Rechtszersplitterung hinweg den Nachweis zu erbringen, 
daB die Technik als internationaler Lebensfaktor ein international ausgeglichenes 
Recht verlangt. 1m Rahmen dieser Abhandlung muB sich der Verfasser allerdings 
damit begniigen, nur eine Darstellung der Geschichte des unausloschlichen romischen 
Rechtes mit geringerer Heranziehung des Mittelalters (das ja iibrigens nur an 
Einzelheiten, nicht aber an Grundsatzen reich ist) zu geben, so daB ein Vergleich 
zwischen Altertum und neuzeitlicher Gegenwart romischen Rechtes und seiner 
Folgen zustandekommt, der fUr die moderne Gesetzgebung iiberhaupt und die 
technische Rechtslage im besonderen merkwiirdige Ergebnisse liefert; es ist er
staunlich, wieviel den romischen J uristen noch zu verdanken ist und wie trefflich 
sie einem kiinftigen System des technischen Rechtes grundlegend vorgearbeitet 
haben, da ihre Begriffe bis heute die wesentlichen Verkehrsnotwendigkeiten auch 
in technischen Dingen bestreiten. 

Was die Qllellen anbelangt, die zu unserem Thema sprechen, so kommt wohl 
auch hier in erster Linie der Arbeitenkomplex Justinians in Betracht; er bedarf 
aber, wie sich zeigen wird, besonders fUr die Zeit vor ihm, mancher Erganzungen; 
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Justinian hat nur die fUr seine Zeit noch brauchbaren Rechte aufzeichnen lassen 
und diese als endgiiltig ausgesuchte Gesetze proklamiert. Sein Codex verarbeitete 
das im Codex Gregorianus (295 n. Chr.), Hermogenianus (zwischen 314 und 324 
n. Chr.) und Theodosianus (438 n. Chr.) enthaltene Material samt den von 438 bis 
zur Zeit seiner Abfassung (529 bzw. 534 n. Chr.) erlassenen Kaisergesetzen und 
enthiilt nur kaiserliches Recht; die Pandekten oder Digesten nahmen aus der ge
samten juristischen Literatur der im Zitiergesetze Theodosius' II. und Valenti
nians III. yom Jahre 426 anerkannten Rechtsgelehrten Papinian, Paulus, Gaius, 
Ulpian und Modestin sowie einer Reihe anderer eine Auslese, die 2000 Werke 39 
verschiedener Autoren berucksichtigt haben 5011; 533 wurden die Institutionen, 
ein Lehrbuch fur Anfanger und zugleich ein Gesetzbuch, verfaBt von Tribonian, 
Theophil und Dorotheus, publiziert; den SchluB machen die 155 N ovellen (ab
gefaBt 535 bis 565). 

Dieses Recht galt fur die ganze damalige zivilisierte Welt, paBte sich infolge 
seiner inneren Vollendung uberall an und ist integrierender Bestandteil des ge
samten heutigen Rechtes durch einen merkwurdigen ProzeB geworden. Wenn auch 
Westrom zugrunde ging, so blieb das romische Recht, nachdem es in den auf romi
schem Boden neu entstandenen Reichen zunachst personliches Recht der romischen 
Bevolkerung geblieben und nach deren Germanisierung Territorialrecht geworden 
war, stets Kulturgut, bis die Bologneser Rechtsschule sich im II. J ahrhundert mit 
systematischer Auslegung zu befassen begann, die, das romische Recht mit der 
romisch-deutschen Kaiseridee verknupfend, es als immer noch gultig betrachtete. 
Das ist die Zeit der Glossatoren, die namentlich gegen Ende des 14. J ahrhunderts 
in der Epoche der Renaissance und des Humanismus die langsam vollige Wieder
belebung des romischen Rechtes erreichten, dem nichts mehr widersprechen durfte, 
zumal das gelehrte Beamtentum und die Richterschaft die Theorien der Glossa
toren vollends in die Tat umsetzten. Gegen Ende des 15. J ahrhunderts ist diese 
Rezeption des romischen Rechtes vollendet; Kaiser Maximilian I. wies in der Kam
mergerichtsordnung yom Jahre 1495 die Kammerrichter bereits an, "nach des 
Reiches und geschriebenem Rechte" - und das war romisches Recht - zu urteilen. 
Das 16. Jahrhundert brachte den weiteren Ausbau; romisches Recht galt in Lan
dem, die nie oder nur kurze Zeit unter romischer Herrschaft gestanden. Erst die 
junge Neuzeit brachte den Ersatz durch neue Kodifikationen, die aber nicht absolut 
neues, sondem nur modemisiertes Recht auf alter, groBtenteils romischer Grund
lage geben: so kamen 1794 das preuBische Landrecht, 1804 der Code civil Napoleons, 
1809 das badische Landrecht, 18I! das osterreichische allgemeine burgerliche Ge
setzbuch, 1863 das sachsische Gesetzbuch, 1896 das Burgerliche Gesetzbuch fUr das 
Deutsche Reichl), 1907 das schweizerische Zivilgesetzbuch. 

Alteste Ba ubehorden. 

Zwecks genauer Ubersicht ist nun das technische Recht analog der allgemeinen 
Einteilung jedes legislativen Ganzen am besten ebenfalls zu unterscheiden in of£ent-

1) Bis I. Januar 1900, d. i. bis zum Inkrafttreten des Biirgerlichen Gesetzbuches fiir das 
Deutsche Reich vom 18. August 1896, hatte das romische Recht wenigstens noch subsidiare 
Geltring in den preuBischen Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, Hohen
zollern, Pommem mit Rugen, im Bezirk Ehrenbreitstein, in den K6nigreichen Bayem und 
Wiirttemberg, in den GroBherzogtiimem Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, 
Oldenburg, Sachsen-Weimar, in allen deutschen Herzogtiimern sowie Fiirstentiimern und in 
den Freien Stiidten. . 
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liches (Verwaltungs-) und biirgerliches (Privat-)Recht; diese Zerlegung wird aber 
naturgemaB sehr oft durch kombinierte Rechtsgebilde durchbrochen, die sowohl 
aus formalen wie aus materiellen Riicksichten jeweils mehr dem einen oder dem 
anderen Gebiete zugehorig erscheinen: aber schlieBlich steht ja alles unter der 
Autoritative des biirgerlichen Rechtsempfindens. 

1m einzelnen der sachlichen Rechtssphare sind weiters wieder zu trennen im 
Baurechte: Vermessungsrecht, Bauordnungsrecht, Bodenrecht hinsichtlich Eigen
tum und Besitz, \Vasserrecht, eigentliches Baurecht und die damit zusammen
hangenden N achbarrechte; mit Ausnahme des fast rein offentlichen Vermessungs
rechtes und der Bauordnungsvorschriften vereinigen sich aIle in den Dienstbar
keiten (servitutes), von denen uns hier wieder nur die Baudienstbarkeiten inter
cssieren. Bevor wir auf diese Dinge eingehen, miissen wir aber auch die technischen 
Behorden kennen lemen, denen die Uberwachung dieser Rechte, Berechtigungen 
und Verpflichtungen oblag. 

In der republikanischen Zeit Roms kamen hierfiir die Zensoren und Adilen in 
Betracht, deren Baupolizeigewalt eigentlich eine Folge ihrer Befugnisse als Ver
waltungsorgane war, als weIche sie offentliche Bauten wie iiberhaupt aIle offent
lichen Anlagen vergaben und iiberwachten 1). Die Institution eigentlicher, aus
schlieBlich technischer Behorden ist aber erst von Augustus getroffen worden, sit 
laBt sich also richtig urn die Zeit von Christi Geburt herum datieren. Suetonius be
richtet in seiner Biographie des Casar Octavianus Augustus im 37. Kapitel: "Urn 
aber moglichst viele an der Staatsverwaltung zu beteiligen, ersann er neue Amter, 
so z. B. die Aufsicht iiber offentliche Arbeiten, iiber Wegebau und Wasserbau, 
iiber die Reinhaltung des Tiberbettes ... " 2). DaB sich Augustus gelegentlich inten
siv mit technischen Angelegenheiten befaBte, ist aus einer anderen markanten 
Stelle seiner Biographie von Suetonius im 89. Kapitel zu ersehen, wo von seiner 
literarischen Betatigung gesprochen wird: "Sogar ganze Abhandlungen las er teils 

1) Vgl. Karlowa, R6mische Rechtsgeschichte 1. Band (1885), p. 246f. Die Herstellung 
der opera publica wurde jedes Lustrum im Wege 6ffentlicher Lizitation an die Mindestfordernden 
gegen Pauschalsummen verdungen. Dabei sind zu unterscheiden die Reparaturbauten und die 
Neubauten. Ganz stiindig war die Verdingung jener. Ob bzw. in welchem Umfange Neubauten 
erfolgen konnten, hing von den Bewilligungen des Senats abo So wie die Verdingung der Bauten, 
lag den Zensoren auch die Kontrollierung und Priifung der Ausfiihrung ob. In der lex operi 
faciundo waren die Art, wie das Werk ausgefiihrt werden sollte, namentlich auch der Termin, 
bis zu welchem es vollendet seinmuBte, sowie der fiir die Zahlung der dem Unternehmer zu
gesagten Summe genau festgesetzt. Erste Anlegung von StraBenbauten und -Pflasterungen 
scheint nur dann Sache der Adilen gewesen zu sein, falls sie die zu ihrer Disposition stehenden 
Strafgelder zu soIchem Zweck verwenden wollten. Die gleichmaBige Tatigkeit der Adilen, zu 
deren ErfiilIung sie die Anlieger heranziehen und das aerarium belasten konnten, beschrankte 
sich wohl auf die Instandhaltung bereits gebauter StraBen. Auch die Oberaufsicht tiber die 
Reinigung der StraBen blieb den Adilen, wenngleich die unmittelbare Sorge dafiir spater be
sonderen Beamten viis purgandis zugewiesen wurde. Auch eine Aufsicht tiber die Tempel und 
offentlichen Gebaude gehort zu ihrem Geschaftskreis (aedium sacrarum procuratio, Cicero, 
Verres, 5, 14, 36). Ebenso sind sie an der Behiitung der offentlichen Wasserieitungen und der 
KontroIIe der dabei angesteIIten subalternen Personen wie an der Verteilung des Wassers und 
der Instandhaltung der Leitungen beteiligt. Mit der regelmaBigen Leitung des Feueriosch
wesens waren die Adilen nicht betraut, wenngleich sie hie und da eingegriffen haben. 

2) Diese Amter sind die 4 curae: Die cura viarum, die c. operum publicorum, die C. aqua
rum publicarum, die c. alvei et riparum Tiberis, Amter, die der senatorischen Laufbahn an
gehorten und deren Besetzung dem Kaiser zustand. Wir haben hier das alteste Ministerium 
fiir 6ffentliche Arbeiten,' gleichzeitig ein Beispiel der schlauen monarchischen Beamtenpolitik 
des Augustus. 
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im Senate ab, teils wies er das Volk durch Edikte auf dieselben hin, wie z. B. ... auf 
die Rede des Rutilus ,Uber das bei Hausbauten einzuhaltende MaB', um es dem 
Volke desto tiberzeugender zu beweisen, daB dieser Gegenstand nicht von ihm 
zuerst, sondern von den Vorfahren bereits in sorgsame Uberlegung gezogen worden 
war." (Die Rede des Rutilus ist uns leider nirgends tiberliefert worden.) 

Wie weit die positive Tatigkeit dieser technischen Beh6rden ging, ist nicht er
sch6pfend klarzustellen. Richterliche Befugnisse scheinen diese Beamten nur in 
einigen Fallen gehabt oder getibt zu haben. Zwei sehr wichtige Rechtsmittel eines 
Grundeigenttimers waren wenigstens vor ihnen nicht anzubringen: Die cautio 
damni infecti und die operis novi nuntiatio, zwei Rechtshilfen, die fast unver
andert ins moderne Recht tibergegangen sind. Die cautio damni infecti, die Sicher
stellung gegen drohenden Schaden, konnte yom Prator erwirkt werden, wenn 
einem Grundstticke oder seinem Bau yom Nachbargrundstticke her durch bevor
stehenden Einsturz eines auf diesem befindlichen Bauwerkes u. dgl. m. Schaden 
drohte. Ftir die Leistung dieser Kaution wegen Ersatzes des eventuellen ktinftigen 
Schadens (so weit wurde der Bereich dieses Institutes erstreckt) konnte der Be
drohte eventuell ein Pfandrecht an dem Grundstticke erwirken. Die operis novi 
nuntiatio ist vollkommen analog dem modernen Einspruch gegen Bauftihrung; 
ein Grundsttickeigenttimer, dem gegen einen Bau ein Verbotsrecht zusteht, kann 
gegen die Durchftihrung des Baues an Ort und Stelle Einspruch erheben und Sistie
rung erwirken, bis tiber das Einspruchrecht gerichtlich entschieden ist. Hierher 
geh6ren auch das interdictum demolitorium auf Beseitigung des nach der nuntiatio 
weiter Gebauten und das interdictum vi aut clam, wenn gewaltsam oder heimlich 
weitergebaut worden ist. AIle diese Falle wurden nicht vor diesen technischen 
Beh6rden behandelt, die also wohl nur rein administrativ arbeiteten. 

Geodatisches Recht im alten Rom. 

Das r6mische Vermessungsrecht war zweifellos, wie es ja auch heute eigentlich 
nur eine amtliche oder eine autorisierte Geodasie gibt, verwaltungsrechtliches Ge
biet; die materielle Bedeutung der Feldmessung zeigt sich im vorjustinianischen 
Sachenrecht besonders durch die Unterscheidung des vermessenen Grundes (agri 
divisi et assignati und arcifinii), der von den agrimensores eingeteilt und durch 
geradlinige limites (decimanus, cardo) abgegrenzt worden war. 1m eigentlichen 
romischen Staatsgebiete wie in den Kolonien dtirften die Feldmesser1), unter denen 
es hervorragende Techniker gab, mit direkten rechtlichen Befugnissen nicht aus
gestattet gewesen sein, wenn sie auch oft in Streitigkeiten entscheidend einzugreifen 
hatten. Wichtiger als in Privatrechtsfallen ist ihre Tatigkeit wohl bei der Anlage 
neuer Kolonialniederlassungen gewesen, ftir welche Falle der Vorgang 2) namentlich 

1) Zu den bedeutendsten Geodiiten zii.hlen namentlich Sextus Julius Frontinus, Agennius 
Urbicus, Balbus, Hyginus, Siculus Flaccus, Marcus Junius Nipsus u. a. m., deren Schriften, die 
manches technisch-juristische Dokument enthalten, 1848 und 1852, herausgegeben von Blume, 
Lachmann und Rudorff, im Verlage Georg Reimer, Berlin, erschienen sind. 

2) Vgl. hieriiber meine kleine Arbeit: Einiges iiber altriimische Feldmessung, Wasser
und Wegebau-Zeitschrift, Hannover, Jahrgang 1910, S. 6 u. 7, sowie Karlowa, Riimische 
Rechtsgeschichte I, S. 319. Von der aufgenommenen Vermessung und Aufteilung des Kolonie
gebietes wurde ein GrundriB, eine Karte, aufgenommen, von der ein Originalexemplar auf einer 
Bronzetafel in der betreffenden Kolonie aufgestellt und ein anderes im Archiv des Staates depo
niert wurde (forma, typus, aes). Der Inhalt desselben hatte, da von den legitimierten iiffent
lichen Behiirden angefertigt, bei den riimischen Behiirden publica fides, wiihrend die Ver-
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formalrechtlich sehr genau geregelt war, wie denn uberhaupt das romische 
Katastralwesen groBe Ausbildung zeigt. Das private Vermessungsrecht besitzt 
als besonderes Rechtsmittel, bei dem Feldmesser gegebenenfalls mitwirkten, eigent
lich nur die actio finium regundorum, die Grenzrainregulierungsklage. Nach einem 
altromischen Rechtssatz, vielleicht aus den Zeiten der XII Tafeln (450 v. Chr.), 
aufgefrischt durch eine lex Mamilia aus dem 2. J ahrhundert v. Chr., muBte die 
Grenze zwischen zwei aneinanderstoBenden, zu landwirtschaftlichen Zwecken be
stimmten Grundstucken nicht eine bloBe Linie, sondern eine latitudo sein. Diese 
Breite soUte fUnf FuB betragen, wozu von jedem Grundstucke die Halfte, also 
zweieinhalb FuB beizutragen war. Diese Grenzbreite wurde nicht als die Grund
stucke voneinander trennend, sondern als sie verbindend angesehen, was sich in 
dem Worte "confinium" auspragt. Wenn auch die zweiundeinhalb FuB im ge
sonderten Eigentum jedes Nachbarn blieben, war doch der ganze Saum zu gemein
samer Benutzung bestimmt; aber keiner durfte sein Grundstuck bis zur Grenz
linie kultivieren, der Rain war vielmehr als Feldweg zum Fahren usw. bestimmt. 
\Vurde nun dieser Grenzstreifen infolge Verschwindens der Zeichen unsichtbar, so 
konnte auf N euvermessung geklagt werden, und weil da meistens technische Fragen 
auftauchten, war es praktisch, fur die Austragung die actio finium regundorum 
als ein besonderes Rechtsmittel aufzustellen. Die XII Tafeln ordneten die Bestel
lung von drei arbitri fUr das fines regere, die Entscheidung eines so1chen Streites, 
an, we1chen Schiedsrichtern sich wohl bald technische Sachverstandige zugesellen 
muBten. Wie verhaltnismaBig spat noch an so einfachen Dingen herumgearbeitet 
wurde, zeigt ein Dekret des Kaisers Marc Aurel aus dem Jahre 180 n. Chr., das 
uber die Setzung der Grenzsteine handelt. 

Romisches Ba uordn ungsrecht. 

Bauordnungen im heutigen Sinne hat es anfanglich in Roms sonst sehr subtil 
gegliederter Verwaltung bloB teilweise gegeben, wenn wir das nur technische Mo
ment ins Auge fassen; es findet sich jedoch ein reicher und das Vorhandene vollauf 
erganzender Ersatz in anderen hier relevant en Rechtsvorschriften, namentlich in 
den Dienstbarkeiten; ein ri~htiges Baugesetz, das mehr als eine oder einige An
gelegenheiten technischer Natur ordnet, haben wir aber erst aus dem £Unften nach
christlichen J ahrhundert. 

Es ist dies die in den Codex J ustinians aufgenommene lex de aedificiis privatis 
des Kaisers Zeno, etwa aus dem Jahre 480 n. Chr.!). Die Vorschriften dieses Ge~ 
setzes sind groBtenteils allgemeine, fUr jedermann verbindliche Legalservituten, 
Baurechtsnormen, we1che nicht ein Interessenverhaltnis zweier Baunachbarn, 
sondern das Verhalten jedes Bauherrn der Allgemeinheit gegenuber befriedigend 

messungen sowie die Karten, welche Privatleute verfertigt hatten, solche nicht genossen. In 
irgendwelchen ZweifelsHillen gab das im Archiv niedergelegte Exemplar den Ausschlag. Wer 
eine solche Bronzetafel abriB, verletzte oder verfilschte, verfiel in schwere Strafe. Die Weg
nahme des MeBinstrumentes und das 6ffentliche Anheften des Grundrisses bezeichnen den 
Moment der Vollendung der Koloniegriindung. Neben dem GrundriB gab es aber noch andere 
Dokumente der Feldmesser (instrumenta mensorum). Es wird erwiihnt eine schriftliche Er
liiuterung des Grundrisses, worin namentlich wohl die Namen der Landt'mpfiinger verzeichnet 
waren, ein Verzeichnis der nicht assignierten Stucke usw. Auch diese von dem Grunder der 
Kolonie eigenhiindig unterschriebenen Dokumente wurden in 2 Exemplaren ausgefertigt. 

!) Das genaue Datum ist nicht feststellbar; 480 durfte so beiliiufig stimmen, da Zeno 474 
zur Herrschaft kam. 

Beitrage 1913. 9 
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regeln. Solche Vorschriften sind u. a. die Bestimmung, daB bei Emeuerung von 
Gebauden die vorige Gestalt (allgemeine GrundriBlosung und auBere Konfiguration 
ist damit gemeint) nicht geandert werden darf, daB Neubauten von allen Nachbar
gebauden frontal vom ErdgeschoB bis zum obersten Gesims I2 FuB Abstand haben 
miissen 1), femer verschiedene andere Einzelbestimmungen iiber die Anlage von 
Licht- und Aussichtsfenstem, die Verbauung der Aussicht, die z. B. von Justinian 
in der I65. Novelle wieder abgeandert wurde 2) u. dgl. mehr. Neben diesen zwingen
den Rechtsvorschriften mit absoluter Kraft enthalt das Gesetz Zenos aber auch 
dispositives Recht, das durch Privatvertrag der Beteiligten geandert werden kann, 
wie z. B. hinsichtlich Licht und Luft Amendements gegeniiber den allgemeinen 
Verhaltnissen ausbedungen werden konnen. Die Bauhohe wird maximal nicht 
normiert, sondern dem Belieben des Bauherm iiberlassen, wenn nur der Abstancl 
von I2 FuB von den Nachbarfronten eingehalten wird. Friihere Gesetzgeber kiim
merten sich jedoch urn sie.· Nach Stra bo, 5. Buch, bestimmte Augustus die maxi
male Bauhohe auf 70 FuB; Trajan normierte 60 FuB (Aurelius Victor, cap. I3, de 
Caesaribus); Kaiser Leo setzte IOO FuB fest. 

Diese Bauordnungsvorschriften haben sich naturgemaB in Abhangigkeit von 
der baulichen Gestaltung der Stadte ergeben, iiber die wir am best en hinsichtlich 
Roms selbst unterrichtet sind. Mit den Wandlungen ihrer planlichen Konfiguration 
und der Einzelbauten werden erst die Rechtsgebilde verstandlich, die da nach
einander entstanden sind. 

Vor dem gallischen Brand war Rom nach Li vi us (V, 55) eine regelmaBig an
gelegte Stadt. Nach dem Brand "promiscue urbs aedificari coepta": man baute 
ohne zu achten, ob man das eigene Terrain genau beibehielt, und so kam es, daB 
Hauser iiber die Kloaken 3) zu stehen kamen, andere wieder von diesen abgeschnitten 
waren. Beim Anwachsen der Bevolkerung stellte sich zunachst das Bediirfnis nach 
mehr Hausem ein; die Hauser wurden unmittelbar Wand an Wand oder mit einer 
gemeinschaftlichen Wand gebaut. Aisbaid reichte das ErdgeschoB allein nicht 
mehr aus. Vi tru vi us (II, 8, I7) nennt diesen Raumbedarf ausdriicklich als Grund 
der Stockwerksbauten: in ea autem maiestate urbis et civium infinita frequentia 
innumerabiles habitationes opus est explicare. ergo cum recipere non posset area 
plana tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedi
ficiorum res ipsa coegit devenire. Die durch stete Zuwanderung gesteigerte Nach
frage nach Mietwohnungen erforderte ebenfalls mehrstockige Hauser; daB solche 
schon bei Beginn des zweiten punischen Krieges existierten, zeigt Li vi us, der 
(XXI, 62) unter dem Jahre u8 v. Chr. berichtet, daB ein Ochse in ein drittes Stock
werk hinaufgestiegen sei (bovem in tertiam contignationem convenisse). 

1) Solche Anordnungen gab es seit den altesten Zeiten; bereits das 8. Tafelgesetz der 
XII Tafeln verlangt als Zwischenraum zwischen den Gebauden 31/2 FuB, fiir den sich der Termi
nus ambitus = Umgang auch bei Cicero findet. Der Codex Theodosianus verlangte (Kapitel 
de operibus publicis), daB Privatgebaude von iiffentlichen Vorratshausern 100 FuB Abstand 
haben muBten, was wohl ebenso eine Riicksicht auf die Sicherheit gegen Feuer wie auf die des 
iiffentlichen Eigentums als Motiv haben mochte; diese Entfernung von 100 FuB wurde von 
Kaiser Zeno auf 15 FuB herabgesetzt. 

2) 1m groBen und ganzen bestatigen jedoch die 63. und die 165. Novelle Justinians das 
Zenonische Gesetz de aedificiis privatis und die Pandekten (Digesten) schweigen zum Gegenstand 
ziemlich; die Abfassungszeit dieser fallt namlich zwischen die des Codex und der Novellen. 

3) Hier ist zu beachten, daB die cloaca maxima noch etruskische Gewiilbearbeit aufzuweisen 
hat oder wenigstens deren Bautechnik, da ihr Datum strittig bleibt. 
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Nun begami wohl auch bei nachster Gelegenheit die geschlossene Verbauung 
des Stadtareals. Tacitus (Annalen, IS. Buch, Anfang des 43. Kapitels) spricht 
von der Blockverbauung des neuen Roms unter Nero (nach dem beriihmten Brand): 
"Indessen wurde, was von der Stadt das (goldene) Haus (an Platz) noch iibrig 
lieS, nicht wie nach dem gallischen Brande unterschieds- und planlos bald da und 
bald dort wieder verbaut, sondern in regelmaSigen Hausergruppen mit breiten 
StraDensaumen und mit beschrankter Gebaudehohe 1), sowie mit freien Hofen und 
mit Saulengangen, urn die Front der Mietshauser zu decken." Uber den gleichen 
Fall gibt uns auch Suetonius Auskunft; in seiner Biographie des Nero heiBt es. 
im Anfange des 16. Kapitels: "Fiir den hauptstadtischen Hausbau erdachte er eine 
neue Gestalt; er bestand insbesondere darauf, daD vor allen ,Inselhausern' und 
einzelnen Palasten Portiken sein muDten, damit von deren flachen Dachern aus 
die Feuersbriinste bekampft werden konnten, und zwar erbaute er sie auf seine 
Kosten" (?). Unter "Inselhausern" - insulae - sind zusammenhangende Hauser
blocke von etwa rechteckigem GrundriD zu verstehen; sie wurden - es ist alles 
schon dagewesen - von reichen Kapitalisten2) erbaut und an Arme vermietet. 
Inseln hieDen diese Bauten deshalb, weil sie, freistehend, ringsum umgangen werden 
konnten. DaD diese Inseln nur armes Yolk beherbergten, ist noch aus einer Stelle 
des 44. Kapitels der Nerobiographie Suetons ersichtlich. Ein kurioser Beleg dafiir 
ist auch bei Diodoros zu finden3). 

Die Dienstbarkeiten, der eigentliche romische technische Rechts
komplex. 

Das Bodenrecht hinsichtlich Eigentum und Besitz, das Wasserrecht, das eigent
liche Baurecht und alle damit zusammenhangenden Nachbarrechte erscheinen im 
System des romischen Servituten-(Dienstbarkeiten-)Rechtes groDtenteils ver
einigt, und sie lassen sich auch so am best en darstellen, wenn die besondertm Sachen
rechte, die noch zu ihnen gehoren, mitbehandelt werden. Gerade dieser Teil ro
mischer Rechtsgiiter wirkt heute noch lebendig fort, da er sich schon im Altertum 
mit erstaunlich vielseitiger, fast aIle technischen und juristischen Moglichkeiten 
umfassender Orientation ausgebildet hat; neb en den reinen Rechtsgebilden des 
Eigentums und des Pfandrechtes erfiillen die Servituten sowie die spezifischen 
Bodenrechtsinstitute Superfizies und Emphyteusis das ganze romische Sachenrecht. 
Mit diesen wollen wir uns nun naher befassen. 

Wir finden schon in sehr friiher Zeit, daS der Staat Privatleuten Staatsgrund 
fUr Bauzwecke mietweise iiberlieD; dieses anfangs offentlich-rechtliche Verhaltnis. 
wurde alsbald in der Zeit der Republik im Privatrechte nachgeahmt, indem Private 
Grund an Private vermieteten. Dieses durch einen Mietvertrag entstehende, ver-

1) Beschriirikte Gebaudehohe? Tacitus, der kiihlste aller ernsten Historiker, hat sicher 
mehr Anspruch auf Glauben als der stark iisthetische Seneca, der (in den Kontroversen V, 5)' 
ausruft: in immensam excitati altitudinem parietes lucem non impediunt? Infinitis porrectae 
spatiis ambulationes et urbium solo aedificatae domus non nos prope a publico exc1udunt? 

2) DaB es diese Bauunternehmer manchmal arg getrieben haben mogen, zeigt das Senatus
consultum Hosidianum, welches den Abbruch von Hiiusern zu Spekulationszwecken verbietet. -
Ein Hauch des Geistes, der im deutschen Erbbaurechte lebt! 

3) Diodoros erziihlt von einem in Rom lebenden vertriebenen iigyptischen Konige, daB', 
er sich durch die Hohe der Mietpreise genotigt sah, eine kleine, iirmliche Wohnnng in einem 
hochgelegenen Stockwerk zu beziehen. Diodoros XXXI, 18: 0"0' (je lv vJroQwqJ auv<p "a<
navu2w, efJT020i (jdJ. TO fliyd}or; TWV lv Tfi 'Pwflll flw{}wV. -

9* 
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erbliche und verauBerliche Bodenrecht, die Superfizies, ist der Vorlaufer des moder
nen deutschen Erbbaurechtes. Ahnlich ist das Institut der Erbpacht, der Emphy
teusis, an landwirtschaftlichen Grundstiicken, das zuerst von italischen Stadt
gemeinden, die Gemeindeland verpachteten, halbwegs geschaffen und dann in 
Afrika und im Osten des romischen Reiches bei der Verpachtung odliegenden 
kaiserlichen Domanialgrundes aufgegriffen und vollkommen ausgeb~ldet wurde. 
Der Erbpachter (emphyteuta) hat das Recht der vollen Ausnutzung des Eigen
tumsinhaltes und das Grundstiick gehort wirtschaftlich zu seinem Vermogen, wo
gegen er nur die Verpflichtung zur jahrlichen Zahlung des Zinses (canon) hat; er 
darf den Grund unter bestimmten, sehr einfachen Bedingungen auch verkaufen 
und ohne weiteres vererben, wobei die Verpflichtung zur Zinsleistung natiirlich 
auf den N achfolger mitiibergeht. 

Das auf einem Grundstiick errichtete Bauwerk wird notwendig Bestandteil 
des Grundes und gehort dem Grundeigentiimer, gleichgiiltig, ob es von ihm oder 
einem Dritten, aus eigenem oder fremdem Material hergestellt worden ist. Wurde 
mit fremdem Material gebaut, so bleibt dieses zwar weiter fremdes und wird nicht 
Eigentum des Grundeigentiimers; der Materialeigentiimer kann es, wenn es schon 
eingebaut ist, aber auch nicht zuriickverlangen, sondern erhalt naGh den XII Tafeln 
durch die actio de tigno iuncto bei Erfolg das Doppelte des Materialwertes von 
dem dolosen Baufiihrer. 

AuBerhalb des Gebietes der Servituten steht noch das nur wasserrechtliche, 
allerdings servitutahnliche Gebilde des Anspruches auf das Regenwasser, fUr den 
die XII Tafeln die actio aquae pluviae arcendae gewahren, wenn ein Grundstiick 
durch Anlagen auf dem Nachbargrundstiick in der Weise geschadigt erscheint, 
daB der Ablauf des Regenwassers zu seinem (des Grundstiickes) Nachteil geandert 
worden ist. Wurde eine solche Anlage yom Nachbargrundeigentiimer selbst er
richtet, so hat er sie auf eigene Kosten zu entfernen, andernfalls muB er die Weg
raumung durch den Geschadigten gestatten. 

Das groBe Gebiet der eigentlichen Dienstbarkeiten (Servituten) kommt hier 
nur teilweise in Betracht; die klassische Einteilung in Grund- und personliche 
Dienstbarkeiten einerseits, in Feld- und Hausservituten anderseits muB hier durch
brochen werden, da technisch belangreich von jenen nur die Haus- mit einigen Feld
dienstbarkeiten sind. Zunachst ist nun der Begriff der romischen Servitut fest
zustellen, was an Hand der zahlreichen Quellendefinitionen hier kaum anginge; der 
Begriff erscheint nun gliicklicherweise in bester Formulierung im osterreichischen 
allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuch yom I. Juni I8n1), das im § 472 ausspricht: 
"Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigentiimer verbunden, zum Vor
teile eines andern in Riicksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. 
Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbarenSache wirksames Recht"2). 

1) Dieses Gesetzbuch wird im folgenden immer mit der Abkiirzung OABGB zitiert. 
2) Sehr gut sind auch die neueren wissenschaftlichen Definitionen der Dienstbarkeiten 

von Puchta und Arndts; Puchta definiert (Pandekten § 178): "Servituten sind Rechte 
an fremden Sachen auf Beniitzung derselben fUr ein individuell bestimmtes SUbjekt: ein per
sonliches, Servituten fiir Personen, servitutes personarum, oder ein Sachindividuum, Servituten 
fiir Grundstiicke, servitutes rerum sive praediorum". Umstandlicher, aber genauer den Begriff 
erfassend, ist die Definition von Arndts (Pandekten § 175): "Servitut (Dienstbarkeit) ist ein 
die Beniitzung einer Sache in einer bestimmten Beziehung (partiell) ergreifendes, daher das 
Eigentum der Sache riicksichtlich ihrer Benutzung u. zw. zugunsten einer bestimmten Person 
oder des Eigentiimers eines bestimmten Grundstiicks als so1chen beschrankendes dingliches 
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Diese Definition ersch6pft den r6mischen Servitutbegriff vollkommen, der in anderer 
Fassung sich auch im lebenden Rechte Deutschlands und der Schweiz findet. Das 
Biirgerliche Gesetzbuch fUr das Deutsche Reich vom IS. August IS961) definiert 
im § IOIS die Grunddienstbarkeit: "Ein Grundstiick kann zugunsten des jeweiligen 
Eigentiimers eines anderen Grundstiickes in der Weise belastet werden, daS dieser 
das Grundstiick in einzelnen Beziehungen be nut zen darf oder daS auf dem Grund
stiicke gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden diirfen oder daB die Aus
iibung eines Rechtes ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum an dem be
lasteten Grundstiicke dem anderen Grundstiicke gegeniiber ergibt (Grunddienstbar
keit)." 1m Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom IO. Dezember I9072) definiert 
der Artikel 730 ganz analog dem OABGB und dem DBGB: "Ein Grundstiick 
kann zum Vorteil eines anderen Grundstiickes in der \Veise belastet werden, daS 
sein Eigentiimer sich bestimmte Eingriffe des Eigentiimers dieses anderen Grund
stiickes gefallen lassen muS oder zu dessen gunsten nach gewissen Richtungen sein 
Eigentumsrecht nicht ausiiben darf. Eine Verpflichtung zur Vornahme von Hand
lungcn kann mit der Grunddienstbarkeit nur nebensachlich verbunden sein." \Vir 
sehen somit, daB die drei bcdeutendsten rechtskraftigen Zivilrechtsbiicher OABGB, 
DBGB und SZGB mit der Auffassung der Dienstbarkeit ganz auf r6mischem 
Rechtsbodcn stehen, den auch der Code civil Napoleons einnimmt, der iibrigens 
bei der folgenden Vergleichung auSer Betracht gelassen wird. lndem also hier 
r6misches Recht behandelt wird, erwachst unmittelbar auch das Bild der modernen 
Rechtslage, die nur zum Vorteil ihrer Qualitat aus jenem entstanden ist; der Reihen
folge des Alters nach sind nun auch die modernen Rechte (OABGB ISII 3), DBGB 
IS964), SZGB I9075) am iibersichtlichsten mit dem alten zu vergleichen, zu dessen 
Darstellung wir wieder zuriickkehren. -

Die r6mischen Grunddienstbarkeiten sind unteilbare Rechte6), k6nnen weder 
teilweise erworben noch verloren werden und teilen sich auch dann nicht, wenn 
das herrschende Grundstiick geteilt wird. N ach Inhalt, Dauer und Ort unterscheiden 
wir: a) affirmative und negative Grunddienstbarkeiten, je nachdem sie eine Er
laubnis oder ein Verbotsrecht gewahren; b) Servitutes continuae und discontinuae, 
je nachdem sie standig oder durch einzelne Handlungen ausiibbar sind; c) Servi
tutes praediorum rusticorum und urbanorum (Feld- und [Stadt-]Gebaudedienstbar
keiten), deren Unterscheidung sich in Rom enger im allgemeinen nach dem herr
schenden Grundstiick zu richten scheint. Doch ist dies eine hier belanglose Detail
frage, deren Er6rterung zu weit fiihren wiirde. Von diesen Dienstbarkeiten sind 
technisch am interessantesten die Urbanal-(Stadt-)Servituten, wenn auch die 
anderen Unterscheidungen mit hierher geh6ren, denen sie gleichzeitig ja auch 
unterliegen; die Gebaudedienstbarkeiten, urn die es sich da meistens handelt, 
haben namlich wieder eine Reihe besonderer Formen ausdriicklich und vorwiegend 

Recht, welches also entweder an eine bestimmte Person als berechtigtes Subjekt gekniipft oder 
mit dem Eigentum eines bestimmten Grundstiicks, das hier gewissermaJ3en als berechtigtes 
Subjekt erscheint, verbunden ist." 

1) Dieses Gesetzbuch wird im folgenden immer mit der Abkiirzung DBGB zitiert. 
2) Dieses Gesetz wird im folgenden immer mit der Abkiirzung SZGB zitiert. 
3) In ununterbrochener Rechtskraft seit J. Januar 1812. 

4) In Rechtskraft seit J. Januar 1900; vgl. hierzu auch die FuJ3note 1) auf Seite 126. 

6) In Rechtskraft seit J. Januar 1912. 

6) Fragmentum Pomponii: ... servitutes dividi non possunt, nam earum usus ita con
nexus est, ut, qui cum partiatur, naturam eius corrumpat. 
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technischen Charakters, so daB sie bei ihrem Alter als die iiltesten technischen Rechts
gebilde anzusehen sind, die sich genau bestimmt zeigen. 

Bei den Urbanalservituten lassen sich folgende Abarten nachweisen, deren 
sich die meisten infolge ihrer friihzeitig vollkommenen rechtlichen Durchbildung 
bis in das moderne Recht fast unverandert erhalten konnten, zumal sie auch die 
technischen Verhaltnisse in klassisch gedrungener Weise erfassen. Wir haben Die n s t
bar kei ten fiir: 

I. Einbau, Uberbau u. dgl. m.: die servitutes tigni immittendi, oneris ferendi, 
luminum, projiciendi, protegendi; 

z. AbfluB und Abzug von Fliissigkeiten: servitutes stillicidii, fluminis, cloacae, 
latrinae; 

3· Licht und Aussicht: servitutes, ne luminibus officiatur, ne prospectui of
ficiatur. 

4. Ferner gibt es negative Gebaudedienstbarkeiten: lUS altius non tollendi, 
auch (aber selten!) positiv: ius altius tollendi; 

5· schlief31ich auch einige Felddienstbarkeiten, die bei stadtischen Grund
stiicken ebenso vorkommen k6nnen und dann als Urbanalservituten an
zusehen sind, wie Wege-, Viehtrieb- und Wasserschopf- sowie Wasserlei
tungsgerechtigkeiten (iter, actus, aquae~austus, aquaeductus). 

Hier ware nun die Stelle, eine Sondergeschichte der Entstehung dieser Dienst
barkeiten nacheinander zu geben, die ja als zur technischen Entwicklung konseku
tive Rechtsgebilde geschaffen wurden, indem sie notwendig durch diese veranlaBt 
und mit ihren Einzelheiten korrespondierend zu genau abgegrenzten besonderen 
Rechten werden muBten. Aus Raummangel kann leider im folgenden nur ein 
kurzer Uberblick gegeben werden, dessen Ausbau der Verfasser einer besonderen 
Studie vorbehalP). Die allgemeine Meinung der Rechtshistoriker geht richtig 
dahin, daB sich bei der dichter werden den Verbauung Roms zuerst die Kloaken
servituten vervollkommnen und dann aus dem gleichen Grunde die eigentlichen 
Nachbarrechte stadtischen Charakters (Trauf-, Mauer-, Wasserleitungs- und Grenz
rechte) neubilden muBten, wofiir auch besonders Vi tr u v Gewahrsmann ist 2). Die 
Rechte an gemeinsamen Mauern sprechen dafiir, daB der Bau isolierter Einzel
hauser von dem Bau der Reihenhauser mit gemeinsamer Trennungs- und Trag
wand abge16st wurde, als Platzmangel eintrat (servitus onoris ferendi, s. tigni im
mittendi). Servitutberechtigte Nachbarn durften die gemeinsame Wand durch 
Balkeneinziehen zum Tragen benutzen, wogegen sie zur Instandhaltung und even
tuellen Wiederherstellung verpflichtet waren. Eine erganzende Ausbildung dieser 
Mauerrechte, wohl erst aus spaterer, technisch mehr vorgeschrittener Zeit, sind die 
Balken- und Erkerrechte (servitus projiciendi, s. protegendi). Bei dies en Vorbauten 
wird unterschieden: immissum, ein Bauteil, der in den Raum des Nachbargebaudes 
vorragt und in oder auf diesem eine Stiitze hat oder ruht; projectum, ein Bauteil, 

1) Bei Karlowa, Romische Rechtsgeschichte, II. Bd. (1902), S. 514ff. und 524ff. findet 
sich einiges zusammengestellt und systematisch behandelt; auf diese Ausfiihrungen wird nach
stehend mehrfach soweit Bezug genommen, als· sie nicht technisch-historisch etwas an zweifel
bar erscheinen; juristisch sind sie wohl vollkommen. 

2) Vi tr u v I, I, 10: iura quoque nota habeat opportet ea, quae necessaria sunt aedificiis 
communibus parietum, ad ambitum, stillicidiorum et cloacarum, luminum, item aquarum duc
tiones. Also Mauer-(Balkentrag-)Rechte, Abstand der Hauser voneinander, Trauf- und Kloaken
rechte, Licht- und \Vasserleitungsrechte, die auch Cicero als schon in republikanischer Zeit be
stehend erwahnt. 
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der nur in den Luftraum des Nachbars, also freitragend, hineinreichtl). Die Trauf
rechte sind wie die Luftrechte ebenfalls erst ein Produkt spaterer Zeit, in der Stock
werksbauten haufiger vorkamen; bei den eingeschossigen altromischen Hausern 
hatten sie keinen Zweck gehabt. Hierher gehoren endlich auch die Aussichtsdienst
barkeiten (servitus ne luminibus, ne prospectui officiatur). Unter lumen ist die 
Aussicht auf den Himme1 2) verstanden, unter prospectus der Horizontalausblick. 
Mit diesen Dienstbarkeiten unmittelbar zusammenhangend bzw. identisch ht die 
servitus altius non tollendi, die Begrenzung in der Bauhohe, welche, wie wir friiher 
gesehen haben, aus dem Gebiete des Privatrechts schon in das offentliche Baurecht 
iibergehen kann, indem sie den Charakter einer Legalservitut erhalt. Was schlieB
lich die Wasserdienstbarkeiten anbetrifft, so ist deren landlicher Ursprung ohne 
wei teres klar. Ausfiihrliche technische Einzelheiten zu diesen, die, wie der juristische 
Sachverhalt, aus Raummangel hier nicht naher abgehandelt werden konnen, bieten 
namentlich die romischen Feldmesser, besonders Frontinus 3). 

N achdem wir ein allgemeines Bild des technischen romischen Rechtes kurz 
umrissen haben, wird es angezeigt sein, bevor man seinen Spuren im modernen 
Rechte nachgeht, das auch in dieser Richtung Wertvollstes aus dem Altertum ent
halt, noch kurz festzustellen, daB die Wohlgeordnetheit dieser Rechtsschopfung 
im Gange der Geschichte Roms, die sich an Buntheit nur noch mit der des byzan
tinischen Reiches mess en kann, mehrfache, wenn auch nicht dauernd wirksame 
Durchbrechungen erlitten hat; Zwangskorrekturen, die weder im Rechte, noch in 
der Technik begriindet waren und daher nach erzielter Wirkung wieder verschwinden 
muBten4). 

Deutsches und romisches technisches Recht und einige Folgen. 

Was das deutsche Recht an technischen Bestimmungen dem romischen im 
Entwicklungsgange der Rezeption gegeben hat, ist sonderbarerweise nicht sehr 
viel, was urn so verwunderlicher erscheint, als das deutsche Recht, im Gegensatz 
zum romischen, das sich psychologisch auf biirgerlicher Einsicht aufbaut, strenges 
Formalrecht ist und sich eigentlich ganz auf Grund und Boden radiziert. Es ist 
fast durchaus Realrecht und der Sache zuliebe oft brutal, wo der Geist des romischen 
Rechtes feine Kasuistik walten laBt. Der Herrenstandpunkt in der deutschen 
Rechtsschopfung ist es auch nur, dem neue technische Rechtsgebilde entsprangen 
und zu verdanken sind. Und deren gibt es nur einige. Reicher sind die deutschen 
Stadtrechte, zugleich aber auch oft abhangiger von romisch geschulter Einsicht, 
wenigstens in der Zeit der Reife und ihrer extensiven Wirksamkeit, die sich auf 

1) So definiert der beriihmte ramische Jurist Labeo in den Digesten (r. 242, pro I, D. de 
verb. sign. 50, 16). 

2) Eine sehr ausfiihrliche Stelle dafiir bei Vitruv VI, 9, 6; eben so bei Cicero de orat. I, 
39, 179· Vgl. Karlowa, I. Bd., S. 527f. 

3) V gl. die FuBnote 1) auf Seite I2S. 
4) Der Kiirze halber hierfiir nur ein Beispiel: Vespasian (Suetonius' Biographie, S. Ka

pitel) erlaubte im verwiisteten Rom "jedermann, die leer en Baustellen in Besitz zu nehmen 
und Gebiiude darauf zu errichten, wenn die rechtmiiBigen Besitzer dieselben noch liinger un
beniitzt lieBen". Er war anderseits wieder kein besonderer Freund technischen Fortschrittes; 
aus einem sozialpolitischen Beweggrunde, den man bei modernen Volkswirtschaftern hiiufig 
findet. Nach einer Notiz (IS. Kapitel seiner Biographie) gab er einem Mechaniker, der sich 
erbot, riesige Siiulen mit geringen Kosten auf das Kapitol zu schafien, fiir seine Erfindung eine 
reichliche Belohnung, erlieB ihm aber die Ausfiihrung mit dem Bemerken, "er mage ihm er
lauben, dem armen Volke Verdienst und Brot zu geben". 
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ganz Mittel-, ja bis nach Osteuropa hinein erstreckte. Dieses Gebiet des Rechtes, 
das deutsche technische Recht an sich, ist nun wieder so bedeutend, daB es eine be
sondere Darstellung erfordert, die Thema und Rahmen dieser Abhandlung dem 
Verfasser nicht gestatten, zumal der Reichtum an kleinen Details sehr groB ist. 
Wir miissen uns daher hier mit dem Wichtigsten begniigen, das vollkommen neu 
und spezifisch deutsch dem romischen technischen Rechte zugewachsen erscheint. 

Die altesten deutschen Rechtsbiicher haben etwas romisches Recht bereits 
rezipierP); langsam entstehen aber neue Rechtsgebilde. So wird das Eigentums
recht an Grund und Boden hinsichtlich des Zubehors unterteilt: das Bergrecht 
hat seine alteste ausgebildete Form bereits in der goldenen Bulle Kaiser Karls IV. 
vom Jahre 1356 gefunden. Bedeutsamer fUr die Rechtsgestaltung ist wegen der 
allgemeinen Einfiihrung das Grundbuchwesen, die spezifisch deutsche Verbiiche
rung von Bodenrechten, die auf die "Lagerbiicher" Karls des GroBen, die er 
fUr die Vermogensaufzeichnung von K16stern anordnete, zuriickgefiihrt wird. Die 
systematische Beschreibung des Grundeigentums und der mit ihm und seinen Zu
behoren verbundenen Rechte und Lasten mit 6ffentlich-rechtlicher Sicherstellungs
wirkung fUr die verbiicherten Privatrechte laBt sich nachweislich nicht weiter 
zuriickdatieren, wenn wir auch Dokumente dafiir haben, daB Rom diesen Vorgang 
fUr Staatskolonien bereits kannte2). Doch mochte ich hypothetisch noch weiter 
gehen und einer Meinung zum ersten Male hier Ausdruck geben, die ich bisher nur 
in einem Vortrage auszusprechen Gelegenheit hatte3). 1m Palaste des alten, we it 
vorchristlichen Knossos auf Kreta wurden zahlreiche kleine Fayence-Tafelchen 
gefunden, die auf den Bildseiten Fassadezeichnungen von Hausern enthalten, 
wahrend die leeren Riickseiten iiberbordete Rander wie eine kleine Tasse besitzen. 
Die Zeichnungen sind trotz der Kleinheit der Tafelchen individuell so genau, daB 
man die Bauweise (Fachwerk aus Holz und Lehmziegeln), die Fensterteilung usw. 
deutlich erkennt. Prof. Reinhold Freiherr von Lichtenberg faBte diese Funde 
zwar als mutmaBliche Teile eines Stadtplanes von Knossos auf4 ) , konnte sich aber 
meiner Meinung, daB hier, wie meines Erachtens aIle Umstande dartun, die Zeich
nungsablage eines Grundbuches vorhanden sei, nicht anschlieBen. Meine Hypo
these, die ich hiermit zur Diskussion stelle, erganze ich noch durch die gut annehm
bare Vermutung, daB die Riickseite der Tafelchen zu Eintragungen bestimmt ge
wesen sei. 

Der auf Grund und Boden wurzelnde Rechtssinn des Mittelalters lieB ferner 
cine Merkwiirdigkeit entstehen, die, auf einem MiBverstandnis der Glossatoren be
ruhend, sich zu einer Sonderheit entwickelte und blieb; die Uberstiirztheit, mit 
der bei der Aufnahme des romischen Rechtes dessen Bezeichnungen und Begriffe 
auf alle nur irgendwie halbwegs analogen deutschen Rechtseinrichtungen iiber
tragen worden sind, hat ja iibrigens auch noch andere Merkwiirdigkeiten gezeitigt. 
Hier handelt es sich nun darum, daB die romischen Bezeichnungen "dominium 

1) Z. B. behandelt der Sachsenspiegel Eykes von Repkow, entstanden zwischen 1215 
und 1235, im 2. Buche, 49. Artikel Traufrecht, 50. Artikel Zaunrecht, 51. Artikel Abstiinde 
von Kleinbauten, 52. Artikel Dberhangsrecht (Baumzweige); der 53. Artikel gibt das r6mische 
Recht der Superfizies ohne Erblichkeit, also in primitiver Form. 

2) Vgl. die FuBnote 2) auf Seite 128. 
3) Am 10. Januar 1912 vor der Fachgruppe fiir Architektur und Hochbau des Osterr. 

Ingenieur- und Architekten-Vereins in Wien. Vgl. Zeitschrift d. Osterr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1912, 
LXIV. Jahrg., Nr.6 (9. Februar 1912), S.91, 2. Sp., Z. 24ft. von oben. 

4) Prof. R. Freih. v. Lichtenberg, Haus, Dorf, Stadt (1909), S. 106. 
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directum" fUr das durch die nach Zivilrecht anzustellende actio directa (rei vindi
catio) geschiitzte Eigentum und "dominium utile" fiir das durch die nach prato
rischem (Hilfs-)Recht gegebene actio utilis (Publici ana in rem actio) geschiitzte 
dominium utile wortlich als Obereigentum und Nutzungseigentum iibersetzt und 
begrifflich aufgefaBt wurden; eine Unterscheidung, die sich auf "utilis" im Sinne 
von "niitzlich" stiitzt, den das Wort hier nicht hat, weil utilis die Bezeichnung fUr 
das pratorische Ediktal-Recht und seine Gebilde ist, die das strenge Zivilrecht 
aus Billigkeitsriicksichten zu erganzen haben. Rein deutsch in seiner "Obung fiir 
lVIitteleuropa ist ferner das Stockwerkseigentum 1), das dem romischen Rechte, 
das nur ein Miteigentumsrecht (pro indiviso) kennt, vollig fremd ist. Wir sehen 
also aus diesen Neuheiten, daB das deutsche Recht einige selbstandige Wege 
gegangen ist. 

Von grundlegender Bedeutung erscheint es endlich, daB bei Beginn der histo
rischen Neuzeit infolge der Konsolidierung der Rechtszustande im 18. J ahrhundert 
das Institut der technischen Behorden, deren Aufgaben in der Zwischenzeit von 
anderen besorgt wurden, wieder auftaucht, und zwar in fast unvermittelt reifer 
Form, wenn auch die verschiedenen Stadtrechtsbucher, worin in dieser Hinsicht 
ein noch ungehobener Schatz technisch-juristischen Materiales steckt, manches 
verordnen, worauf hier leider nicht naher eingegangen werden kann. An Stelle 
der Entwicklung sei daher einstweilen mit dem friihesten reifen Ergebnis, dem 
Institute einer voUen Baupolizei, furlieb genommen, die wir meines Wissens 
zuerst in Wien finden. 

Die Feuerloschordnung fur Wien yom 7. September 1782 bestimmt im § II: 

"Ohne obrigkeitlichen Consens und vorlaufigen Augenschein der Werkverstan
digen solI kunftig weder ein neues Gebaude aufgefiihrt, noch eine Hauptreparazion, 
besonders an Rauchfangen und Herden oder Feuerstatten, unternommen werden." 
Eine ganz moderne Fassung des technischen Aufsichtsrechtes der Behorden gibt 
vollends das osterreichische Hofdekret yom 5. Marz 1787, indem es verordnet: 
"Wer einen neuen Bau zu fUhren gedenkt, solI den genau und deutlich verfaBten 
RiB vorlaufig (d. h. hier: vorher) der im Orte des Baues bestehenden politischen 
Obrigkeit vorlegen, weIche denselben nicht nur allein von Seite der eintretenden 
politischen Rucksichten wohl zu durchgehen, zu bestatigen, oder nach Beschaffen
heit abzuandern, sondern auch vor Erteilung des Baukonsens die Nachbarn und 
Terainer zu vernehmen, und wann zwischen selben Irrungen entstehen, diese im 
giitlichen Wege auseinanderzusetzen, sonst aber, und wann diese gUtliche Aus
einandersetzung nicht erwirkt werden konnte, die Streitenden an den ordentlichen 
Rechtsweg zu verweisen hat." -

Osterreichisches, reichsdeutsches und schweizerisches technisches 
Recht der Neuzeit als Fruchte romischer Rechtserkenntnis. 

Wir stehen nun vollkommen in der neuesten Zeit, deren bedeutendste Kodifi
kationen in ihrer technischen Bedeutung an dem romischen Rechte gemessen werden 
sollen, wobei sich schliel3lich ein Ausblick auf die kiinftigen Notwendigkeiten einer 
Vereinheitlichung zu einem internationalen technischen Rechte ergibt; wie das 
Volkerrecht fiir Krieg und Frieden, so kann das technische Recht internationale 
Bestimmungen fUr die weltumfassende Technik und ihre Arbeit finden, Minimal-

l) Ausdriicklich beibehalten im Artikel r82 des Einfiihrungsgesetzes zum DBGB vom 
18. August 1896, in Rechtskraft seit 1. Januar 1900. 
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grenzen allerdings nur, die auszustecken die Aufgabe jedes Gesetzes ist. Wir werden 
nun auch sehen, wie das romische Recht dies fUr das Baurecht bisher besorgt hat. 

Auf S. 131 u. f. dieser Abhandlung wurde bereits gezeigt, wie der romische 
Dienstbarkeitenbpgriff im OABGB, DBGB und SZGB rezipiert erscheint. Aber 
nicht nur er aUein, sondern sein ganzer Wirkungskreis ist ubernommen worden. 

1. Das OABGB. Dieses nun seit 100 J ahren bewahrte Gesetzbuch behandelt 
die technisch relevanten Dienstbarkeiten im VII. Hauptstuck in den §§ 472 bis 497. 

Es kennt namentlich an Gebaudedienstbarkeiten, die hier analog der vor
hin (S. 131 u. f.) gegebenen Einttilung der r6mischen Servituten zusammenge
stellt sind: 

A. Rechte auf Einbau und Uberbau: a) Balken- oder Tramrechte, § 475, 2; 
dabei besteht die Mitverbindlichkeit des Berechtigten zur Erhaltung der Wand 
(§ 487); b) das Lastrecht, § 475, I; Mitverbindlichkeit des Belasteten zur verhaltnis
maBigen Erhaltung der tragenden Bauteile, zum Unterschiede yom romischen Rechte, 
das die AUeinerhaltung verlangt (§ 487); c) das Fensterrecht, § 475, 3; im Zweifel 
Anspruch des Berechtigten auf Licht und Luft (§ 488); damit verbunden Vergitte
rungspflicht des Berechtigten (§§ 484, 488); d) das Uberbaurecht, § 475, 4, gewahrt 
das Recht auf Wetterdach oder Erker im nachbarlichen Luftraum 1) ; 

B. Rechte auf AbfluB und Abzug von Flussigkeiten: a) das Recht der Dach
traufe (Traufrecht), § 475, 6, das Regenwasser auf eines N achbarn Grund (auch Dach) 
frei oder durch Rinnen zu lei ten; damit verbunden Pflicht zur Schneeraumung und 
zur Rinnenerhaltung (§ 489); b) das Recht, unreine Fliissigkeiten auf des Nachbars 
Grund zu leiten (Auszugsrecht) oder durchzuleiten; c) das Recht, den Rauch durch 
des N achbars Schorn stein zu leiten, § 475, 5; verhaltnismaBige Beitragspflicht, § 487; 

C. Rechte auf Licht und Aussicht: a) daB Luft und Licht nicht benommen werde, 
§ 476, 10; b) daB die Aussicht nicht benommen werde, § 476, II; 

D. Negative Dienstbarkeiten: a) daB das Nachbarhaus nicht erhoht werdc, 
§ 476, 8; b) das es nicht erniedrigt werde, § 476, 9; c) der Zuleitung des Regenwassers 
von dem benachbarten Dache, § 476, 12; die Edordernisse hat der Berechtigte an
zuschaffen und zu erhalten (§§ 490, 491); 

E. Modernes Recht ist die Dienstbarkeit des ViUenbaues 2). In einem Villen
viertel wird fUr alle Gebaude die wechselseitige Dienstbarkeit begrundet, daB diese 
Gebaude nur im Landhausstil mit nicht mehr als zwei Stockwerken und nur unter 
Freilassung gewisser Zwischenraume gebaut werden duden, ferner daB jedes Ge-

1) Dber das R e c h tau f den L u f t r a u m oberhalb eines Grundstiickes (§ 297 OABGB) 
verdanke ich meinem gelehrten Freunde, Herrn k. k. Sektionsrat Dr. H. D a x e n b i chI e r , 
den Hinweis auf Art. 552 des Code civil, der das Luitraumrecht nach oben ebenfalls n i c h t 
begrenzt, wahrend Art. 667 SZGB das Eigentum an dem Luftraum so weit erstreckt, als 
fiir den Eigentiimer an der Ausiibung des Rechtes "ein Interesse besteht", und § 905 
DBGB dieses Recht ahnlich dem SZGB, jedoch negativ umschreibt; der Eigentiimer kann 
Einwirkungen, die "in solcher Hohe ... vorgenommen werden, daB er an der AusschlieBung 
k e i n In t ere sse hat", n i c h t verbieten. In der Frage der Luftleitungen von Drahten 
u. dgl. m., der LuftschifIahrt u. a. m. besteht also kein einheitlicher Grundsatz; hier waltet 
iiberwiegend Sonder- oder Gewohnheitsrecht. 

2) Hat nach verschiedener Meinung offentlich-rechtlichen, d. i. Baurechtscharakter im 
allgemeinen. Die neueste Aufiage (Manz, Wien, 1913) des "Systems des osterreichischen 
Privatrechtes" von P f a if - K r a i n z - E h r en z wei g bleibt jedoch bei der Auffassung als 
Dienst bar kei t. 
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baude einen Vorgarten haben muB, daB in den Gebauden keine belastigenden Ge
werbe betrieben werden dtirfen usw. 

Daneben enthiilt das OABGB mit seinen Nebengesetzen noch manches romische 
Rechtsinstitut bautechnischer N atur: z. B. Erbpacht und Erbzinsvertrag, die ro
mische Emphyteusis mit deutschem Einschlag, Ober- und N utzungseigentum im 
XXV. Hauptsttick, II und III, §§ II22 bis IISO. Das Bergrecht ist durch ein Reichs
gesetz yom 23. Mai r8S4 (Berggesetz), das Wasserrecht durch ein Reichsrahmen
gesetz yom 30. Mai r869 geregelt; dieses stellt nur Grundsatze fest, deren weitere 
AusfUhrung der Landesgesetzgebung tiberlassen bleibt. Das Reichs- und die Landes
wassergesetze enthalten vermischt offentlich- und privatrechtliche Bestimmungen, 
die die dtirftigen Vorschriften des OABGB (§§ z87, 295, 38zf., 407 bis 4I3) teilweise 
abandern oder erganzen. Ganz neu ist die durch das Baurechtsgesetz yom 26. April 
1912 erfolgte Ubernahme des deutschen Erbbaurechtes (DBGB, § 1012 fL) als "Bau
recht", das an Stelle der romisch-deutschen Superfizies (vgl. Abschnitt VI) getreten 
ist. Es sol1 bei Sicherung des Wertzuwachses fUr den Grundherrn das Bauen ohne 
Bodenkauf ermoglichen; infolge der Befristung auf 30 bis 80 Jahre wird der Boden
wucher erschwert, urn so mehr als die Befugnis, Baurechte zu bestellen, auf Staat, 
Lander, Bezirke, Gemeinden und 6ffentliche Fonds, sowie mit besonderer Bewilligung 
auf Kirchen, Pfrtinden u. dgl. m., sofern bei diesen erweislich ein offentliches Interesse 
vorliegt, eingeschrankt ist. Es ist an Baugrund und an Bauwerken bestellbar und 
nur zu ktindigen, wenn der durch zuktinftige ungewisse Ereignisse nicht steigerungs
fahige Bauzins durch zwei Jahre hintereinander unbezahlt bleibt. Das Bauwerk ist 
Zubehor des Baurechtes und wachst dies em bei Erloschen zu, wenn es sich der Bau
berechtigte nicht vertragsmaBig vorbehalF}. Fallt es jedoch nach der gesetzlichen 
Regel an den Grundeigenttimer, so hat dieser die etwa vereinbarte Entschadigung zu 
entrichten; ist nichts vereinbart, so gehort dem Bauberechtigten 1/4 des vorhandenen 
Bauwertes, bei Abbruchreife gebtihrt ihm jedoch mangels jeglichen Bauwertes keine 
En tschadigung. 

2. Das DBGB. Diese ungeheure Arbeit, welche die Aufgabe auf sich nahm, 
das gesamte reichsdeutsche Privatrecht in Rahmenbestimmungen und allgemeinen 
Grundsatzen zu vereinheitlichen, ist in technisch-juristischer Hinsicht kein Fort
schritt, da die Landesgesetze der deutschen Bundesstaaten gerade in dieser Hinsicht 
nicht bertihrt werden. Die Ausnahmebestimmungen des EinfUhrungsgesetzes zum 
DBGB yom 18. August 1896 (nebenbei bemerkt ist das DBGB im Urn fang nur etwa 
das 61/ 2 fache des seine Gtiltigkeit beschneidenden EinfUhrungsgesetzes) belassen 
namentlich auch die technischen Rechtsgebiete in ihrem Territorialismus und ihrer 
unendlichen Vielfaltigkeit; mit der stereotypen Wendung: "Unbertihrt bleiben die 
landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem ... - Recht angehoren ... " werden in 
den einzelnen Artikeln des Einftihrungsgesetzes aus der Reichweite des DBGB aus
drticklich ausgenommen: im Art. 65 das Wasserrecht im weitesten Sinne; Art. 66 das 
Deich- und Sielrecht; Art. 67 und 68 das Bergrecht; Art. IIZ das Eisenbahngrund
sttickrecht; Art. II3 das Rechtsgebiet der Zusammenlegung und Teilung von Grund
stticken, der Wegeregulierung, der gutsherrlich-bauerlichen Verhiiltnisse2}, sowie 
der Ablosung, Umwandlung oder Einschrankung von Dienstbarkeiten und Reallasten, 

1) Strittige Interpretation! 
2) Wohl vornehmlich eine Riicksicht auf :Mecklenburg, wo die Allodifikationsgesetzgebung 

(Grundherrlichkeitsablosung) noch nicht neuzeitlich durchgefiihrt ist. 
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dieses besonders ergiinzt durch Art. 114, II5 und 128; Art. 123 das Notwegerecht; 
der Art. 182 liiBt sogar das spezifisch deutsch-mittelalterliche Stockwerkseigentum 1) 
bestehen; nach Art. 184 gelten jedoch von dem Inkrafttreten des DBGB, also dem 
1. J anuar 1900 an, fUr das Erbbaurecht die Vorschriften des § 1012 ff., fUr eine Grund
dienstbarkeit die Vorschriften der §§ 1020 bis 1028 des DBGB; Art. 186 iiberliiBt das 
Grundbuchanlageverfahren der Regelung durch landesherrliche Verordnung; 
Art. 187 eximiert von dem sonst iiblichen Eintragungszwang fUr Grunddienstbarkei
ten, wenn diese bei Anlage des Grundbuches bereits bestehen. 

Ein Uberblick iiber diese Zusammenstellung iiberzeugt wohl, daB die Redaktoren 
des DBGB dem technischen Recht im Detail geflissentlich aus dem Wege gegangen 
sind; man muB aber auch die allgemein- und namentlich die administrativ-politischen 
Hindernisse wiirdigen, die sich der Vereinheitlichung des Rechtes von 26 Staaten 
in der Spanne eines Vierteljahrhunderts entgegenstellten und noch weiter entgegen
stellen werden. Gleichwohl erwachst aber eben aus dem vollen Verstandnis dieser 
vielfach auseinandergehenden Eigenentwicklungen der Territorialrechte die Erfas
sung der Aufgabe eines technischen Reichsrechtes, das sich nach der erfolgten poli
tischen Einigung Deutschlands urn so eher schaffen lassen wird, als die deutsche 
Technik in ihrer international als vollendet anerkannten Ausgeglichenheit die giin
stigsten Aussichten zumal dann bietet, wenn sich auch einmal die deutsche Tech
nikerschaft mehr als bisher an dieser Legislative beteiligen wird. 

3. Das SZGB. Die Tat Osterreichs, das deutsche Erbbaurecht aufzunehmen, 
und zwar vor der geplanten Novellierung des OABGB schon in seinen Rechtskorper 
einzubeziehen2), erscheint nicht unabhangig von der vorangehenden Aufmerksam
keit der Redaktoren des SZGB, weIche das DBGB in dieser Hinsicht so sehr auf sich 
wirken lieBen, daB sie das Baurecht des DBGB mit seinen wesentlichen Bestimmun
gen in die Kodifikation eintextierten. In dieser erscheint es auch in geradezu klas
sisch knapper Fassung; der Art. 779 SZGB lautet: "Ein Grundstiick kann mit der 
Dienstbarkeit3) belastet werden, daB jemand das Recht erhiilt, auf oder unter der 
Bodenflache ein Bauwerk zu errichten oder beizubehalten. Dieses Recht ist, wenn es 
nicht anders vereinbart wird, iibertragbar und vererblich. 1st das Baurecht selb
standig oder dauernd, so kann es als Grundstikk4) in das Grundbuch aufgenommen 
werden." Der Art. 675 behandelt ebenfalls das Baurecht als Dienstbarkeit, der hier 
der Charakter der romisch-deutschen Superfizies zukommt, und schlieBt in seinem 
zweiten Absatze die Bestellung eines Baurechtes an einzelnen Stockwerken aus, die 
das DBGB im Art. 182 des Einfiihrungsgesetzes als Stockwerkseigentum trotz aller 

1) Zur Frage des S to c k w e r k s e i g e n tum s macht mich Herr Dr. Stanislaus Pin e I e s, 
Privatdozent des riimischen Rechtes an der Wiener Universitiit, freundlich auf seine Abhand
lung "Die unvollstiindige Teilung oder communio pro diviso usw." in seiner Zeitschrift 
"Gaius" (Manz, Wien), Heft 2, 1907, S. 30il., aufmerksam, wo er den siidliindischen bzw. 
orientalischen Ursprung dieses Rechtes iiberzeugend darlegt und ihm auch in den neuzeit
lichen Gesetzbiichern nachgeht. So besteht z. B. das Stockwerkseigentum in der T ii r k e i 
(Tiirkisches Zivilgesetzbuch, Art. 1139), in Italien (Cod. civ. ita!., Art. 562), in Spanien 
(Cod. civ. Espafi., Art. 396), in Portugal (Cod. civ. port., Art. 2335) und in Japan 
(Art. 208 d. biirg. Gesetzbuches f. Japan vom Jahre 1896). 1m franzosischen Code civil 
ist das Stockwerkseigentum nach Art. 664 bis heute unveriindert geblieben. 

2) Ein Verdienst des osterreichischen Justizministers a. D. Dr. Franz Klein, eines der 
hervorragendsten osterreichischen J uristen. 

3) Man beachte den Rechtscharakter als Dienstbarkeit. 
4) Eine sehr gliickliche formaljuristische Fassung. 
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sonstigen Modernitiit beibehalten hat. Fahrnisbauten (Hiitten, Buden, Baracken) 
behalten ihren besonderen Eigentiimer. Das offentliche Baurecht bzw. das Bauver
ordnungsrecht zu regeln, iiberliil3t der Art. 686 SZGB weiterhin den Kantonen; eine 
Riicksicht auf lokale Sonderbediirfnisse, die bei dem Charakter der Schweiz angezeigt 
erscheinen mochte. Rein romisches Recht finden wir im Art. 674 im Uberbaurechte 
analog dem § 475, 4, OABGB festgehalten, ebenso im Art. 689, der das Wasser
abzugsrecht behandelt. Hierher gehort auch der Art. 689 mit seinen Bestimmungen 
iiber Entwiisserungen, die gleicherweise schon in das eigentliche Wasserrecht hiniiber
greifen; dieses stellt sich im Hinblick auf die Gebirgigkeit des Landes naturgemiil3 als 
ausgesprochenes "Quellenrecht" dar, obzwar es als Dienstbarkeit definiert wird, wie 
Art. 780 SZGB ausdriickt, dessen dritter Absatz auch ein selbstandiges Quellen
recht kennt. Der Art. 709 (innerhalb der Art. 704 bis 712, die iiber Quellen, Brunnen 
und Grundwasser handeln) behiilt es den Kantonen vor, weitere Vorschriften zu er
lassen, ahnlich wie das osterreichische Wasserrechtsgesetz auch nur allgemeine Rah
menbestimmungen gibt. Auf einen ganz modern-sachlichen und doch romisch-recht
lichen Standpunkt stellt sich das SZGB hinsichtlich des Leitungenrechtes iiberhaupt, 
indem es im Art. 676 Leitungen fUr Wasser, Gas, elektrische Kraft u. dgl., die sich 
aul3erhalb des Grundes befinden, dem sie dienen, als Zubehor des Werkes, von dem 
sie ausgehen, betrachtet. Die Belastung des dienenden Grundstiickes erfolgt ebenfalls, 
wenn nicht Nachbarrecht Anwendung findet, in Form einer D;pnstbarkeit. Fur Lei
tungen sorgt endlich auch der Art. 691. Schliel3lich gibt der Art. 781 summarische 
Bestimmungen iiber Dienstbarkeiten aul3erhalb des Wohn-, Bau- und Quellenrechtes, 
weIche jedenfalls den Vorschriften iiber die Grunddienstbarkeiten (Art. 730 bis 744) 
angepal3t sein miissen, und ebenso wird die technische Seite des K achbarrechtes (Art. 
684) im Art. 685 besonders beriicksichtigt. 

Schlul3wort und prinzipieller Ausblick. 

Was sich aus dieser Studie iiber die prinzipielle Entwicklung und aus dem kurzen 
Vergleich bautechnisch belangreicher Rechtsnormen an Positivem und Grundsiitz
lichem fUr eine neuzeitliche technische Rechtssch6pfung ergibt, ist sehr kurz zu fassen. 
Die Technik ist durch die Entfaltung ihrer Systematik in Heranziehung immer neuer 
und grol3erer Mittel mehr und mehr integrierender Bestandteil und aktives Glied 
des biirgerlichen Lebenskreises geworden und ihr Rechtskreis als soIches Moment 
wird immer biirgerliches, also Zivilrecht bleiben, wenn auch das 6ffentliche 
Recht, das ja nur hochst verallgemeinertes Privatrecht ist, die oberen Grenzen der 
Freiheit normiert, die sich zeitweilig unter dem Drucke der aufstrebenden Entwick
lung andern miissen. Zwar langsam, wie sich aIle gute Rechtsbildung vollzieht, die, 
wenn auch zeitlich sekundiir, so doch immer moglichst zeitgemiil3 erfolgen mul3, um 
zeitgemal3 wirken und bleiben zu konnen. Die Technik schreitet nun sicherlich iiber 
das Recht hinweg zu neuer Arbeit fort und erzwingt sich durch diese allein die neue, 
ihr vollig adaquate Rechtseinsicht, weil es schliel3lich eine Rechtsvoraussicht nicht 
im Sinne der Forderung, sondern nur der Vorbeugung geben kann; das Recht kann 
eben immerzu blol3 sekundiir zum Rechtsgebilde werden, wennschon auch oft primare 
Rechtsmoglichkeiten mit Erfolg zu Gesetzen gestaltet worden sind. 

Alles gute Recht ist eigentlich nicht mehr als der hochste Ausdruck allgemein 
anerkannter sozialer Verkehrs- und Lebensnotwendigkeiten und ist nur zeitgemiiB, 
wenn es die Minimalgrenzen dieser rechtzeitig erkennt und voll erfal3t, wie es die 
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schopferischen J uristen aller Zeiten verstanden, deren Einsicht noch heute lebendig 
fortwirkt. 1m realisierten Leben der Gegenwart jedoch reicht die soziale Psychologie, 
die notwendigste Fahigkeit eines Gesetzgebers, allein nicht mehr aus, seit die Natur
wissenschaften seit Schelling an die Stelle der Philosophie getreten sind; die Technik 
ist das Produkt jener und sie ist daher auch berufen, in der Legislative wenigstens 
erkennend zu wirken. In weit hoherem Grade als wie bisher nur etwa in den Bauord
nungen, in denen Technik und Recht eintrachtig verarbeitet erscheinen. Technik und 
Recht umfassen die ganze Menschheit, die Technik aber vollkommener, weil ausge
glichener als das Recht. Daher muS die Technik mindestens ihr eigenes Recht 
ebenso auszugleichen, zu intemationalisieren bestrebt sein, urn sich iiberall so wie 
in den Landem ihrer hochsten Bliite entfalten zu konnen; dann wird sich an ihr die 
Weisheit des Pandektisten erfiillen: scire leges hoc est non verba earum tenere, sed 
vim ac potestatem: Gesetze kennen ist nicht ihre W orte halten, sondem ihre Kraft 
und Fahigkeit entfalten. 



Das SteinschtloBgewehr und seine fabrikmaBige 
Herstellung in den Jahren 1800 bis 1825. 

Von 

Geh. Regierungsrat W. Treptow, Chariottenburg. 

Die Gedenkfeie'r an die Befreiungskriege lenkt un sere Augen zuriick auf die 
Bewaffnung der Heere z;u Anfang des neunzehnten J ahrhunderts und damit auch 
auf die Hilfsmittel, die damals zur Herstellung der Waffen, insbesondere der Ge
wehre, zur VerfUgung standen. 

Fig. 1 U. 2. SteinschloB (urn 1800). 

Die Infanterie war bekanntlich mit dem SteinschloBgewehr bewaffnet, das 
ein Vorderlader mit in der Regel glattem Lauf war. Mehr als ein J ahrhundert 
hindurch hat das SteinschloBgewehr in der Bewaffnung der FuBtruppen ohne 
jeden Wettbewerb durch andere Systeme geherrscht. Es ist naturgemaB, daB 
man bei den fUr die damalige Zeit sehr groBen Lieferungen friihzeitig darauf hin
gewiesen wurde, aIle Hilfsmittel der Technik zu benutzen, um die Waffen fabrik
maBig, soweit moglich, genau und auch biIIig herzustellen. 

1m vorigen Jahrgang der vorliegenden "Beitrage zur Geschichte der 
Technik und Ind ustrie" ist von Wilhelm Hassenstein die Herstellung 
des Laufes durch SchweiBarbeit, durch Bohren und durch Schleifen behandeIt; 
auf S. 50 des vorigen J ahrbuches ist auch schon eine Bohrlade und eine Zieh
bank dargestellt. Daran ankniipfend mochte ich im folgenden einen weiteren 
Beitrag zur Geschichte del' damaligen Werkzeugmaschinen und auch der Hilfs
mittel bringen, die in der Werkstatt zur VerfUgung standen, um die Genauigkeit 
der Herstellung zu iiberwachen. 

Bevor ich dazu iibergehe, sei in Fig. I und 2 ein SteinschloB auf der Rohe 
seiner Entwicklung, d. h. aus dem Anfang des neunzehnten J ahrhunderts darge
steIIt, kurz bevor es durch die Perkussionsziindung verddingt wurde. Gerade die 
mannigfachen Abhandlungen und Ausstellungen, die das Gedenken der Jahre I8I3 
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bis 1815 hervorgerufen hat, haben namlich nach meiner Beobachtung gezeigt, 
daB die Bauart dieses Steinschlosses in Ingenieurkreisen durchaus nicht so all
gemein bekannt ist, als man annehmen konnte. - Die Fig. I zeigt nach Beroaldo 
Bianchini 1) das SteinschloB vom Gewehrschaft abgenommen, von innen, d. h. 
also vom Schaft aus gegen das SchloBblech gesehen. Der Hahn a ist dabei ge
spannt, die Batterie c nach vorne zugeklappt. Die Fig. 2 gibt dasselbe SchloB 
in Ansicht von auBen (von rechts gesehen) wieder, dabei ist die Batterie c gegen 
die Wirkung ihrer Feder f aufgeklappt. Die Fig. 3 bis 12 zeigen die Hauptteile des 
Schlosses (SchloBblech, Pfanne, Batterie und Hahn nebst oberen Backen) in je 
zwei Ansichten. Der Hahn a, Fig. I u. 2, der zwischen seinen Backen h h, 
durch die Schraube k gehalten, den Stein b tragt, ist in der "vorgeschlagenen" Stel
lung (abgedriickt) gezeichnet. Samtliche Teile des Schlosses sind auf dem SchloB
blech g, das als Grundplatte dient, angebracht. Der Hahn a steht unter der Wirkung 
der Schlagfeder e und kann in Ruhrast uncl Spannrast gebracht werden. Die Rasten 

L'_-_~_:..._-_-_~=_=_=_=::::! ==_=_::_=:1:, ~L_..-::: 
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Fig. 3 bis 12. Einzelheiten des Steinschlosses. 

sincl in Fig. I an der NuB i deutlich sichtbar. Aus cler Spannrast schlagt der Hahn 
unter cler Wirkung der Schlagfeder e so vor, daB er mit clem Stein b an dem loffel
artigen Teil c (der sogenannten Batterie) entlang schlagt und clamit an diesem 
stahlernen geharteten Teil Funken gibt. Die Batterie c deckt mit ihrem Teil c1 clie 
Pfanne d soweit als moglich deckelartig ab und schiitzt sie und clas daraufliegende 
Pulver wenigstens etwas gegen Regen. Ganz erreichbar war dieser Schutz der 
Natur cler Sache nach nicht, und bei anhaltendem Regen versagten ja auch die 
Gewehre regelmaBig, wie wir aus der Geschichte der Schlachten an der Katzbach, 
bei GroBbeeren usw. wissen. Die Batterie c steht unter der Wirkung der Batterie
feder fund wird gegen diese Federwirkung aufgeklappt, wenn die Pfanne d 
und das anschlieBencle Ziindloch, das in das Innere des Laufes fiihrt, gereinigt 
werden sollen. Die gute Ziindwirkung des Schlosses beruht also auf dem Zu
sammenspiel der Schlagwirkung des Hahnes a und der Gegenwirkung der Bat
terie c. Da man richtig erkannt hatte, daB ein zu harter Schlag den Stein zer
triimmern muBte, ein zu schwacher Schlag aber nicht in geniigenclem MaBe Funken 
gab, so war man stets darauf bedacht, die Spannungen der Federn e und f in ein rich
tiges Verhaltnis zu bringen. Die Fig. 13 und 14 zeigen Zangen, die zum Biegen cler 

1) Siehe Literaturverzeichnis am SchluJ3 des Aufsatzes. 
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Federn benutzt wurden. Die Zange a in Fig. 13 
diente zum Biegen der Deckel- oder Batteriefeder, 
die in Fig. 2 mit j bezeichnet ist. Die Zange b 
nach Fig. 14 wurde zum Biegen der Schlagfeder 
gebraucht, die in Fig. I e genannt ist. 

Urn das fertig zusammengesetzte Schlo13 auf 
die richtige Wirkung, beispielsweise der Batterie
deckelfeder, zu untersuchen und die Kraft dieser 
Feder genau zu messen, wurde die Maschine nach 
Fig. IS bis 17, die Bian
chi n i Dinometer nennt, be
nutzt. Darin dient der im 
Gestell e, j, h h6henverstell
bar gelagerte Hebel d mit 

po~ 

PO~ 
Fig. 13 u. 14. Zangen zum Biegen 

von Batterie- und Schlagfeder. 

~ , 
c((E2;~a== 

dem Gegengewicht b zum 
Messen der Kraft der Feder 
der Batterie, an der er mit 
einer Rolle entlanggleiten 
kann. Urn die Spannung 
der Schlagfeder zu messen, 
wurde der seitlich darge
stellte Hebel a mit seinem 
Teil c zwischen die Hahn
lippen eingeschraubt und 
das andere Ende des Hebels 
durch ein Gewicht belastet. 
Als wei teres Beispiel der 
Me13werkzeuge der damali
gen Zeit sei hier ein
geschaltet der Riicksto13- Fig. IS bis 17. Priifmaschine fiir die Schlol.lfedern. 

~========:::::::::::::j ~ 
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Fig. 18 u. 19. Riickstol.lmesser. 

Beitrage 1913. 10 
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messer, nach Fig. 18 und 19, der nicht alIzu sehr von he ute noch iiblichen Ein
richtungen abweicht. 

Ankniipfend an die bereits fruher erwahnte Bohrlade im vorigen J ahrgang 
des Jahrbuches m6chte ich auf die in Fig. 20 bis 23 dargestellte, von Bianchini 
als "Bohrmaschine neuer Art" bezeichnete Werkzeugmaschine zum Ausbohren 
der iiberlappt geschweiBten Laufe hinweisen. Der Fortschritt ist unverkennbar; 
statt des ziemlich urspriinglichen Vorschubes des den Lauf tragenden Supportes 
durch einen Handhebel, der der Reihe nach in Stifte eingreift, die auf dem Bohr
bankbett befestigt sind, wird hier der Bohrwagen a, der den Lauf t aufnimmt, 

it 
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Fig. 20 bis 23. Maschine zum Ausbohren der iiberlappt geschweiBten Laufe. 

durch eine Zahnstange b vorgeschoben, in die ein Getriebe c eingreift. Der Bohrer k 
wird durch Stufenscheiben h mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten angetrieben. 
Der Bohrwagen a fUhrt sich auf zwei eisernen Schienen e, die das Bett der Bohr
bank bilden, wahrend zur Bedienung des metallenen Getriebes c und damit zur 
Erzeugung des Vorschubes des Laufes gegen den feststehenden aber umlaufenden 
Bohrer k, das Handrad d dient, das eben so wie der Bohrwagen a mit der Einspann
vorrichtung g fUr den Lauf t in zwei Nebenfiguren gezeigt ist. 

Mit Recht war durch Wilhelm Hassenstein im vorigen Jahrbuch die groBe 
Bedeutung des Schleifens der Laufe zur Herstellung ihrer auBeren Form erwahnt. 
Ein Schleifwerk fur diesen Zweck zeigen die Fig. 24 und 25. Der Schleifstein d wird 
yom Wellbaum c durch das Kammrad b und das h61zerne Getriebe a angetrieben. 
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Der Lauf h wird mit der Hand quer iiber den Schleifstein gehalten, aber dabei 
durch einen Hebel e, der merkwiirdigerweise Sperrstange genannt wurde, gegen 
den Schleifstein von etwa 6 bis 7 Fu13 Durchmesser und 9 bis 10 Zoll Dicke gedriickt. 
Das Rohr ist dabei in einem eisernen, mit Holz ausgekleideten Kloben 1 eingespannt. 
Die seitlich beweglich aufgehangte Sitzbank k fUr den Rohrschleifer dient unter 
Benutzung der Querstange i und cler Sperrstange e zum Andriicken des Laufes 
gegen den Schleifstein; hOrt die Belastung auf, so wird die Sperrstange e durch 
eine h61zerne Feder n, die an einer eisernen Kette m angreift, vom Schleifstein 
abgehoben. Bianchini 
hebt iibrigens mit Recht 
hervor, daB das NaBschlei
fen schon mit Riicksicht auf 
die beim Trockenschleifen 
unvermeidlichen Gesund
heitsschadigungen des Ar
beiters, dann aber auch, 
trotzdem es etwas mehr Zeit 
koste, wegen der gleich
maBigeren Arbeit vorzu
ziehen sei. Trotzdem ist er 
bedacht gewesen , diese 
Schleifmaschine durch eine 
Drehbank zu ersetzen, die 
in den Fig. 26 bis 28 wieder
gegeben ist, und von ihm 
"asymptotische Gewehr
lauf-Abdrehmaschine" ge
nannt wird. Wir sehen, 
daB die Drehbank a, die 
aus GuBeisen hergestellt 
ist, ein recht kompliziertes 
V orgelege e, f, x und eine 
Leitspindel i hat, die den 
Abdrehwagen k und mit 

Fig. 24 u. 25. Maschine zum Abschleifen der Liiufe. 

ihm die von beiden Seiten an dem Lauf arbeitenden Stahle 1, 1 an dem Lau£. n 
entlang ziehen. Die Schwierigkeit, die nun zu iiberwinden war, best and darin, daB 
diese beiden Stichel 1, 1 der auBeren nach dem SchloB hin starker zunehmenden, 
n i c h t konischen Gestalt des Laufes genau folgen sollten. Zu diesem Zweck 
hat Bianchini ein Spiralrad p gewahlt, das sich beim Vorschub des Abdreh
wagens k auf einer schrag liegenden, hyperbolischen Zahnstange 0 abwickelt, 
und dabei mit Hilfe des in Fig. 27 gezeigten Stellwerkes, die SteHung der in 
metallene Backen t, t eingespannten Stichel 1,1 regelt. Ob sich diese recht um
standliche Einrichtung langere Zeit im Betriebe osterreichischer Waffenfabriken 
gehalten hat, habe ich nicht ermitteln konnen. Bemerkenswert ist dabei wohl 
die Benutzung zweier Stichel. Auch gibt Bianchini ein hOlzernes Raderwerk 
an, durch das zwei Drehbanke zusammen angetrieben werden konnen. In Fig. 29 
bis 31 sei noch auf eine Ziehbank hingewiesen, die zum Einschneiden cler Ziige 
in den Lauf von Biichsen und Stutzen diente. Auch sie weist gegeniiber den noch 

10* 
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gegen Ende des 18. J ahrhunderts iiblichen Ziehbanken, die mit h6lzerner Fiihrung 
fiir die Schneideisen arbeiteten, erhebliche Verbesserungen auf. Bei ihr wird die 
eiserne Ziehstange b, auf der das Handrad sitzt, in der Mutter oder dem Zugrohr a 
durch eine Spindel c von Blei gefiihrt, deren Gewinde der Steigung entspricht, 
die die Ziige im Gewehrlauf erhalten sollen. Der Biichsen- oder Stutzenlauf kist 
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in Schraubzwingen l, l eingespannt. In ihm arbeitet der holzerne Kolben d, der 
in der Nebenfigur in groBeremMaBstabe dargestellt ist, und der dieSchneideisen g, g 
fUr die Ziige tragt. Die NachsteIlung der Schneideisen in dem Kolben d geschah 
durch Unterlegen einer Lage Papier. 

Wie Hassenstein im vorigen Jahrbuch bereits erwahnt hat, war die Gesenk
schmiederei zwar mehrfach, besonders in Frankreich eingefiihrt; man hatte wohl 
erkannt, daB man besonders beim SchloBblech und bei ahnlichen Teilen mit ihr 
genauere Arbeit leisten und dazu noch Material ersparen konne, aber man 

, 
I 
I 
\ , 
'! 

'\ 

u........11_~-~-.J 
Fig. 32. Schablone f(ir das SchloBblech. Fig. 33 u. 34. Schablone fur den Hahn. 

fUrchtete, daB die Handfertigkeit der Schmiede, auf der damals die gesamte 
Gewehrfabrikation aus Mangel an Prazisionsmaschinen beruhte, dadurch lei den 
konnte und ist in Deutschland erst sehr spat zu ihr iibergegangen. 

Auch der Gedanke der A uswechselbarkeit aIler Teile des Schlosses im 
modernen Sinne, d. h. in der Weise, daB jeder Teil ohne weitere Nacharbeit in 
jedes SchloB eingesetzt werden konnte, taucht bereits urn die Wende des acht
zehnten Jahrhunderts auf, aber noch Bianchini bestreitet, trotzdem er diese 
Auswechselbarkeit als sehr erwiinscht hinstellt, daB es mog
lich sei, eine solche Genauigkeit tatsachlich zu erreichen. 
Er sagt namlich, wenn es auch moglich ware, aIle SchloB-
bestandteile - wohl verstanden von Hand - voIlkommen x 
gleich zu machen, so wiirden sich diese beim Harten doch 
mehr oder weniger verziehen, so daB beim Wiederzusammen
setzen der SchloBteile N acharbeit von Hand unvermeidlich 
wiirde, so daB am Ende die urspriingliche Gleichformigkeit 
der SchloBbestandteile doch wieder zerstOrt wiirde. Er er
Idart demnach noch im Jahre 1829, daB auch in Frankreich 
die Auswechselbarkeit der SchloBbestandteile als ein un-
erfiillbarer Traum anzusehen sei. Urn nun aber eine mog-

!I 

Fig. 35. Lehre fur die 
Wandstiirken des Hahn-

korpers. 

lichst vallige Ubereinstimmung der Einzelteile zu erreichen, arbeitete man in weit
gehender Weise mit Schablonen, durch die man die auBere Form, beispielsweise des 
SchloBbleches und des Hahnes, und mit Lehren, durch die man die Abmessungen 
der geschmiedeten und gefeilten Teile, insbesondere auch die Materialstarken, priifte. 
So zeigt die Fig. 32 eine Schablone fiir das SchloBblech; sie laBt zu gleicher Zeit 
die konstruktiven Grundlagen dieser Schablone in den punktierten Linien erkennen. 
Ebenso geben die Fig. 33 und 34 eine Schablone fiir die UmriBlinien des Hahnes 
wieder, wahrend in Fig. 35 eine Lehre zur FeststeIlung der Wandstarken des Hahn
karpers gezcigt ist. Es faUt dabei auf, wie auBerordentlich umstandlich dieses MeB
verfahren gewescn sein muB, und der Gedanke liegt auBerordentlich nahe, warum 
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man mit einer so groBen Fiille verschiedener Materialstarken arbeitete, denn jeder 
Einschnitt, beispielsweise k, i oder e, d oder die abgetreppten Einschnitte x, y und 

Fig. 36 u. 37. Schwanzschraube. 

a, b bedeuten je eine Materialstarke oder ein Brei
tenmaB an dem Hahn. 

Der Lauf war hinten durch eine Schraube b ab
geschlossen, die den StoBboden des Gewehres bildete. 

Fig. 38. Lehre fur die Schwanzschraube. 

Diese Schwanzschraube, Fig. 36 und 37, deren iiberstehender Lappen a zur Be
festigung des Laufes am Gewehrschaft diente, wurde auf ihre MaBe durch die Lehre 

b ---..... c 

b 

-ig. 39 1I. 40. Schabloncn-Bohrmaschine. 

nach Fig. 38 gepriift. 
Auch hier fallt wieder 
die verhaltnismaBig 
groBe Zahl der in 
einer Lehre vereinig-
ten Abmessungen 
auf, wahrend der 
Kontrollteil b fiir die 
Lange des Gewindes 
der Schwanzschraube 
genau so aussieht, 
wie es in einfachen 
Verhaltnissen viel
fach heute noch iib-
lich ist. 

Man hatte schon 
friih richtig erkannt, 
daB es von groBer 
Wichtigkeit fUr das 
Zusammenarbeiten 

der SchloBbestand
teile sei, wenn die 
Lage der Bohrlocher 
im SchloBblech, durch 
die ja die SteHung 
der SchloBteile zuein
ander vor allen Din
gen bedingt wurde, so 
gleichmaBig und ge
nau wie moglich sei. 

So findet man denn schon zu Anfang des neunzehnten J ahrhunderts Handbohr
maschinen, die mit einer Schablone fiir die zu bohrende Platte arbeiten. Die Maschine, 
Fig. 39 und 40, arbeitet mit einem horizontalliegenden Bohrer a, der durch die 
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Handkurbel b gedreht und beim Drehen zugleich vorwarts gedriickt wird. Ein 
Radervorgelege c gestattet die Geschwindigkeit des Bohrers a zu andern. Der Vor
schub des Bohrers wird durch eine seitlich liegende Handkurbel und ein Schrauben
getriebe e, t bewirkt, im iibrigen steht der Bohrer mit seinem Support g auf der 
Maschine nach der Seite fest, und das SchloBblech wird durch auf- und abwarts 
sowie rechts und links gehende Schieber, die durch Kurbeln h und i bewegt werden, 
mitsamt der Schablone l an die 
Stellen gebracht, wo der Bohrer 
arbeiten solI. 

DaB man damals auch schon 
fraserartige, man kann auch sagen 
spiralbohrerartige Werkzeuge be
nutzte, zeigen die Fig. 4I und 42. 
Das Werkzeug adient zum Aus
rei ben der H6hlung in der Pfanne d. 
Auch hier wird der "Ausreibkol
ben" a, wie der Fraser oder Bohrer 
genannt wurde, durch eine Hand
kurbel b in Bewegung gesetzt. Die 
Pfanne d ist bereits in dem SchloB
blech befestigt und wird mit ihm 
in den Zwingen t, g festgespannt. 

- 10 _ .... ;-

Fig. 41 U. 42. ]\[aschinc Win 

Au reibeo der Pfaone. 

Die Handkurbel k dient zum Vorschub des Supportes e, der Pfanne und SchloB
blech aufnimmt, gegen den Ausreibkolben a. 

Was nun die Feuerschnelligkeit, die Tragweite des Schusses und die Treff
sicherheit anbelangt, so waren die Leistungen des SteinschloB
gewehres, verglichen mit unseren heutigen Prazisionswaffen, 
auBerordentlich gering. Die Bilder, auf denen man sieht, wie 
dichtgeschlossene Infanteriemassen sich auf verhaltnismaBig ge
ringe Entfernung, d. h. auf wenige hundert Schritt ohne jede 
Deckung im Feuergefecht gegeniiberstehen oder wie geschlossene 
Truppenk6rper im Sturmschritt - ausgerichtet wie zur Parade 
- vorgehen, iibertreiben durchaus nicht. Wenn auch die In
fanterie unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem 
GroBen dank der vorziiglichen Ausbildung, die sie genossen 
hatte, dahin gebracht war, daB sie in der Minute 4 bis 5 mal 
feuern konnte, und wenn bei dem auBerordentlich verwickelten 
Ladeverfahren diese Schnelligkeit kaum iibertroffen werden 
konnte, so wurde die Wirkung des Feuers schon dadurch ab
geschwacht, daB von einem ordnungsmaBigen Zielen iiber Visier 
und Korn nicht die Rede war. Es wurde vielmehr im wesent-

Fig. 43. Patrone 
zum SteinschloB-

gewehr. 

lichen horizontal und geradeaus angelegt und abgefeuert und das genaue Zielen 
verbot sich schon durch das allgemein iibliche Salvenfeuer. Beim Horizontal
anschlag verbesserten die Zugfiihrer von der Seite her die Haltung der Gewehre 
mit ihren Spontons. Wenn man sich vor Augen halt, daB zum Laden zunachst 
die Hiille der Papierpatrone, Fig. 43, abgebissen oder abgerissen werden muBte, 
worauf das Pulver in den Lauf geschiittet und die Kugel mit dem eisernen 
Ladestock, mit einem Pflaster oder einem Stiick Papier von der Patronenhiilse 
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umwickelt, in den Lauf getrieben wurde, schlie13lich der Hahn gespannt, das Ge
wehr angelegt und abgedriickt werden muBte, so ist verstandlich, daB bei Schnell
feuer schon aus dem Grunde, weil der Mann durch all diese Handhabungen reich
lich beschaftigt war, von einem richtigen Zielen in unserem Sinne nicht die Rede 
sein konnte. Auch auf diesem Gebiet zeigt sich die Wirkung der fortgeschrittenen 
Technik darin, daB sie den Menschen von entbehrlichen Handgriffen befreit, ihm 
die mechanische Arbeit nach Moglichkeit abnimmt und ihn damit frei macht fUr 
die Konzentrierung seiner Gedanken auf ein zu erstrebendes Zie!. 

Die Tragweite der Gewehre wurde in erster Linie dadurch beeintrachtigt, 
daB die Kugel im Lauf keine genaue Fiihrung hatte. Sie muBte eben, damit sie 
mit dem Ladestock an Ort gebracht werden konnte, im Lauf ein gewisses Spiel 
haben. So hatte die aus Blei gegossene Kugel bei einer Laufbohrung von 18,5 mm, 
wofUr eine Toleranz von etwa einem halbenMillimeter zulassig war, einenDurchmesser 
von etwa 17,5 mm. Sie wurde ferner durch das Eintreiben mit dem Ladestock in ihrer 
mehr oder weniger genauen Kugelform beeintrachtigt und saB naturgemaB niemals 
genau zentrisch im Lauf. Zwar gab es sogenannte Pa13kugeln, die moglichst genau 
der Bohrung des Laufes entsprachen, aber man schwarmte in Soldatenkreisen, ab
gesehen von wenigen J agern, die ihren N utzen erkannt hatten, nicht sehr dafUr, wurde 

Q-, 
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Fig. 44. Lang
geschoJ3 (urn 

1750 ). 

doch der Ladevorgang durch genaues Passen der Kugel stark ver
zogert. MuBten doch diese Pa13kugeln mit Hilfe des Ladestockes und 
eines Holzhammers eingetrieben werden, wobei die Ziige sich in die 
Kugel einschneiden sollten. J a man ging so weit, daB man, trotz
dem gezogene Biichsen und Stutzen im achtzehnten J ahrhundert 
bereits lange bekannt waren, und beispielsweise von Johann 
Georg Leutmann um 1750 schon fUr gezogene Laufe ein Lang
gescho13, Fig. 44, vorgeschlagen worden war, das sich nach dem 

Eintreiben genau in den Ziigen fUhren sollte und das nach seiner Gestalt als ein 
Vorganger der spateren Expansionsgeschosse zu betrachten ist, noch dariiber 
streit en konnte, ob es vorteilhaft sei, wenn die Kugel sich im Lauf mit einem ge
wissen Widerstand {Pression} fUhrte. So sagt beispielsweise A. Rittig v. Flam
menstern in seiner Waffenlehre noch im Jahre 1823 {wenige Jahre vor Erfin
dung des ersten Dreyseschen Ziindnadelgewehres!}, daB die Kugel durch die 
spiralformige Bewegung, d:e ihr die Ziige beim Herausfahren aus dem Rohre 
mitteilen, wohl eine bessere Fiihrung und durch die Rotation groBere Treffsicher
heit erhalte, daB aber trotzdem eine zu groBe Pression im Laufe vielleicht gar 
schadlich sei und die Geschwindigkeit der Kugel wohl vermindere. Augenschein
lich spielt hier, wie an anderen Stellen, immer noch die Sorge mit, daB bei zu 
gro13em Widerstand des Geschosses in den Ziigen der verhaltnisma13ig schwache 
Lauf in den Schwei13nahten den Druck der Pulvergase nicht aushalten wiirde. 
Machte man doch im fUnfzehnten J ahrhundert noch manchmal aus iibergro13er 
Sorge die Rohre nach vorn sogar weiter, um zu verhindern, da13 eine im Laufe 
sit zen bleibende Kugel den Lauf sprengen konnte. 

Die Schu13weite betrug nur wenige hundert Schritt. So konnte man nach 
Versuchen von Scharnhorst aus dem Jahre 1813 {vgl. sein Werle "Uber die Wir
kung des Feuergewehrs fUr die Koniglich Preu13ischen Kriegsschulen"} iiber 300 Schritt 
gegen Scheiben, die einzelne Leute darstellten, selbst auf dem SchieBplatz und mit 
geiibten Schiitzen eigentlich nur noch auf Zufalltreffer rechnen. Denn nach seinen Ver
suchen mit geiibten Leuten gegen cine 6 Fu13 {1,83 m} hohe und 100 Fu13 (30,5 m) 
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breite Wand ergaben sich auf zoo Schritt Entfernung im Durchschnitt etwa 46 vH 
Treffer, auf 300 Schritt Entfernung gegen dasselbe Ziel, das etwa eine Kompagnie
front darstellte, unter zoo Schiissen nur noch 33 vH Treffer. Wird doch auch damals 
in Schriften und Berichten vielfach dariiber geklagt, daB die Kugeln, wenn die 
Schiitzen nicht genau horizontal anschliigen, schon haufig 50 bis 100 Schritt vor 
der Front auf den Boden fielen. Die Durchschlagskraft war nach SchieBversuchen 
von Scharnhorst aus dem Jahre 1810 nach derselben Que11e so gering. daB auf 
zoo Schritt nur zwei fichtene Bretter von einem Zo11 Starke glatt durchschlagen 
wurden, wahrend auf 300 Schritt die Kugeln schon im zweiten Brett stecken blieben. 
Wenn man damit die Leistungen unseres jetzigen Infanteriegewehres vergleicht, 
so kommt man zu Ergebnissen, die geradezu erstaunlich sind. Betragt doch die 
Scheitelhohe der Flugbahn unseres Infanteriegewehres Modell 98 mit dem Spitz
geschoB auf 400 m Entfernung nur 37 cm, und auf 500 m Entfernung kann man noch 
damit rechnen, daB auf dem SchieBplatz aIle Schiisse in ein Rechteck von 43 cm 
Hohe und 39 cm Breite gebracht werden konnen; von ihnen sitzen50vH aller Schiisse 
in einem inneren Rechteck von 19 cm Hohe und 13 cm Breite. Damit ist also 
gesagt, daB bei ruhigem Zielen ein geiibter Schiitze noch auf 500 m mit jedem SchuB 
einen Mann treffen kann. Freilich andern sich auch diese Ergebnisse naturgemaB 
erheblich durch die Aufregung, die das Gefecht und lebhaftes SchieBen an sich 
unweigerlich mit sich bringen. Von der Durchschlagskraft des Infanteriegewehres 
Modell 98 sei zum Vergleich nur angefiihrt, daB das SpitzgeschoB, trotzdem es sich 
infolge seiner hohen Geschwindigkeit (Miindungsgeschwindigkeit rund 875 m/sec) 
beim Auftreffen auf Holz oder Sand leicht iiberschlagt, bis zu 65 cm in Kiefern
holz eindringt und selbst bei Mauerwerk auf 100 m Entfernung unter Absprengung 
erheblicher Mengen von Steintriimmern etwa 10 bis IZ cm tiefe Locher verur
sacht. Daraus folgt die noch vor 30 J ahren kaum geahnte Wirkung unseres modernen 
Infanteriefeuers, womit man selbst ein und einen halben Stein starke Ziegelmauern, 
wenn auch unter erheblichem Munitionsaufwand, durch Gewehrgeschosse durch
brechen oder niederlegen kann. Selbst Nickelstahlplatten, wie sie zum Schutz 
der Bedienung an den Feldgeschiitzen verwendet werden, werden auf 130 m bei 
5 mm Plattenstarke und auf z60 m bei 4 mm Plattenstarke von dem SpitzgeschoB 
noch durchschlagen. Bei diesen erstaunlichen Fortschritten haben allerdings, 
man kann wohl sagen aIle Zweige der Technik, einschliel3lich der Chemie, mit
gewirkt; in erster Linie aber ist die gestreckte Flugbahn und die hohe Anfangsge
schwindigkeit und damit die Treffsicherheit und Durchschlagkraft dadurch er
reicht, daB die Gewehre etwa seit der Mitte des neunzehnten J ahrhunderts all
gemein Hinterlader geworden sind, und daB nunmehr, nachdem die aus dem Vollen 
gebohrten Uiufe eingefiihrt wurden, die Wichtigkeit der genauen Fiihrung des 
Geschosses in den gewundenen Ziigen voll erkannt und ausgenutzt wurde. Eine 
Waffe, bei der sich das GeschoB nicht mehr mit so starker Pression im Laufe fiihrt, 
daB sich die Ziige tief in seinen Mantel einschneiden, ist bei heutigen VerhaJtnissen 
ganz undenkbar. 

DaB man urn diesen Punkt solange herumgegangen ist, trotzdem ein gutes 
J ahrhundert friiher von fortgeschrittenen Waffentechnikern der Nutzen der ge
zogenen Biichsen bereits erkannt war, ist um so mehr erstaunlich, als die Versuche, 
brauchbare Hinterlader zu schaffen, seit den Uranfangen der Feuerwaffen niemals 
ganz aufgehort haben. Waren doch gerade die altesten Geschiitze, wie man z. B. 
auch in der Sammlung unseres Koniglichen Zeughauses sehen kann, entweder 
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zweiteilig, oder aber sogenannte Kammerbiichsen, d. h. verhhltnismal3ig lange Rohre, 
die im hinteren Teil eine herausnehmbare Kammer aufnahmen, in welche die Ladung 
mitsamt der Kugel eingefiihrt wurde. Auch fiir Gewehre haben wir aus dem acht-

Fig. 45 u. 46. Kipplaufgewehre (r 700 bis 1720). 

zehnten J ahrhundert schon Hinterladerkonstruktionen, die zum Teil an ganz moderne 
Ausfiihrungen erinnern. So zeigen z. B. die Fig. 45 und 46 zwei verschiedene 
Kipplaufkonstruktionen aus den J ahren 1700 bis 1720, wahrend die Fig. 47 und 48 

Fig. 47 u. 48. Kipplaufgewehr (urn 1760). 

eine ahnliche Bauart aus dem 
Jahre 1761 zeigen. Eine ganz 
abweichende Idee aus dem 
Jahre 1770 veranschaulichen 
die Fig. 49 und 50. Hier mul3 
der ganze Lauf, in Ringen ge
fiihrt, zum Einbringen der 
Ladung vorgezogen werden 1). 

Erst mit der Einfiihrung 
der Hinterlader gewann auch 
die Patrone ihre volle Bedeu
tung. Wahrend sie bis dahin 
(s. Fig. 43) nur dazu diente, 
die erforderliche Ladung und 
die Kugel zu vereinigen, und 
dadurch den Schiitzen das Ab
messen der Pulvermenge ab
zunehmen, dient die Metall
patrone in jetziger Gestalt 

bekanntlich dazu, Ladung und Geschol3 gemeinsam von hint en in den Lauf des 
Gewehres einzufiihren. Wie sehr die Feuerschnelligkeit durch die hierauf auf
gebauten Mehrladeeinrichtungen gef6rdert ist, kann an dieser Stelle nur ange-

1) Die Figuren 45 bis 50 sind wiedergegeben nach Thierbach, Die geschichtIiche Ent
wicklung der Handfeuerwaffen. Dresden 1886 bis S8. 
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deutet werden. Zu vergessen ist dabei freilich nicht der Nutzen des rauchschwachen 
Pulvers, wodurch einerseits ein freies SchuBfeld geschaffen und ein durch Pulverdampf 
nicht beeinfluiltes Zielen ermoglicht und, andererseits das bei dem durch mehr 
als 500 Jahre iiblichen Schwarzpulver unvermeidliche Verschmutzen des Gewehres 
wirksam verhindert wird. Berichtet doch Scharnhorst in seinem bereits genannten 
Werk, daB die von ihm fiir seine SchieBversuche verwendeten Jager nach 20 Schiissen 
erklarten, daB sie nun erst ihre Biichsen griindlich reinigen miiBten, ehe sie mit 
Aussicht auf Erfolg weiter schieBen konnten! Gerade mit Riicksicht auf die durch 

~~~~~~~~~~ 
¢ 
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Fig. 49 u. 50. Hinterladegewehr mit verschiebbarem Lauf (r77o). 

unsere moderne Waffentechnik ermoglichte Feuergeschwindigkeit tritt urn so mehr 
die Erziehung des einzelnen Mannes zu einem im Feuergefecht selbstandigen und 
denkenden Schiitzen in den Vordergrund. Und wie auf anderen Gebieten die viel
fach gehegte Befiirchtung, daB die immer weiter fortschreitende Maschinentechnik 
den Menschen selbst zur Maschine erniedrigen wiirde, sich nicht bewahrheitet hat, 
wie vielmehr gerade daraus, daB der Mensch von grober Handarbeit entlastet 
wurde, die Moglichkeit erwuchs, die gedankliche Tatigkeit mehr in den Vorder
grund zu dicken, so zeigt sich auch auf militarischem Gebiet, wie gerade durch die 
vorziigliche Waffe, die der Mann in der Hand hat, seine Selbstandigkeit gefordert 
wird. Er wird im zerstreuten Gefecht, beim Patrouillengang usw. aus dem Ganzen 
herausgelost, urn als Einzelner dem Feinde, beispielsweise auch im offenen Felde 
der Kavallerie, die friiher der Infanterie unzweifelhaft iiberlegen war, mit Erfolg 
entgegentreten zu konnen. Diese Selbstandigkeit des einzelnen Schiitzen er
fordert freilich eine ganz andere militarische Erziehung als der Drill des achtzehnten 
J ahrhunderts erreichen konnte. 

Zum SchluB sei noch angefiihrt, daB wie fast stets in den ersten J ahrzehnten 
des neunzehnten Jahrhunderts jede Verbesserung bei ihrer Einfiihrung ganz er
hebliche Schwierigkeiten zu iiberwinden hatte, so auch dem unstreitigen Fort
schritt, den das Perkussionsgewehr brachte, das mit chemischer Ziindung (Ziind
hiitchen) arbeitete, ein fast unerklarliches MiBtrauen entgegengebracht wurde. 
Trotz der wirklich nicht hervorragenden Leistungen des SteinschloBgewehres, 
trotzdem man genau wuBte, daB es bei Regen so gut wie stets versagte, fiirchtete 
man, daB das Perkussionsgewehr gerade durch den groBten Fortschritt, den es 
enthielt, namlich durch das Ziindhiitchen, zu Versagern fiihren miisse, und daB 
es eine kriegsbrauchbare Waffe nicht werden wiirde, und dabei barg doch gerade 
diese Waffe, die in ihren Anfangen schon etwa urn 1810 auftauchte, in ihrem SchoB 
den ersten Schritt zu der Schlagziindung, die spater im Ziindnadelgewehr fiir fast 
alle neueren Gewehre bahnbrechend werden soUte. 
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John Haswell. 
Von 

Dr. techno Rudolf Sanzin, Wien. 

Die k. k. priv. Wien-Raaber Eisenbahn wurde am 20. Marz r838 in Wien 
gegriindet. Georg Freiherr von Sinna stand an der Spitze des Unternehmens. 
Als Bauleiter war Mathias Schonerer aus
erlesen, der bereits den Bau der Pferdeeisen
bahn Linz-Gmunden durchgefUhrt hatte. Als 
maschinentechnischer Leiter wurde Kraft 
bestellt. 

Schonerer hatte sich bereits im Jahre 
r837 nach England begeben, urn hauptsach
lich die Fortschritte des Lokomotivbaues zu 
studieren. r838 trat er eine Reise nach Nord
amerika an, urn auch den amerikanischen 
Lokomotivbau kennen zu lernen. Die Ein
driicke, die er yom amerikanischen Loko
motivbau gewann, waren so giinstig, daB er 
bei William Norris in Philadelphia die 
Lokomotive "Philadelphia" ankaufte 1). Diese 
wurde noch im August r838 nach Wien ge
bracht und beim Bau der Strecke von Wien 
nach Neustadt verwendet, die erst im Mai 
r84r eroffnet wurde. 

Schonerer hatte bereits bei seiner Reise 
nach England die Aufgabe iibernommen, fiir John Haswell 

die geplante Hauptwerkstatte in Wien die geb. 20. Marz 1812 gest. 9. J uli 1897 

Einrichtungen zu beschaffen. Es wurde die 
Firma W. Fairbairn & Co. in Manchester mit dem Entwurf und der Lieferung 
eines groBen Teiles der Einrichtung betraut. Als Leiter fUr diese Arbeiten bestellte 
die Firma ihren damals 25 Jahre alten Ingenieur John Haswell. Er hatte nicht 
nur die Gliederung der Werkstatten und deren Einrichtungen, sondern auch alle 
Bauplane, die Betriebsdampfmaschinen, Transmissionen und fast samtliche Einzel
heiten zu entwerfen. Die Maschinen wurden auch unter seiner Aufsicht ausgefUhrt 
und schliel3lich wurde Haswell von der Bauanstalt beauftragt, die Aufstellung 
und Inbetriebsetzung der Maschinen in Wien selbst zu leiten. 

1) Matschoss. Die Entwicklung der Dampfmaschine. Berlin 1908, I. Band, S.796. 
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Haswell kam im Juni 1838 nach Wien, entledigte sich der ihm gestellten 
Aufgabe mit besonderer Umsicht und Raschheit und iibernahm auf Aufforderung 
der Eisenbahnverwaltung die Leitung der Hauptwerkstatte. 

Wahrend des Baues der Werkstatte im Jahre 1839 wurden bereits 300 Schotter
wagen und ane Schlosser- und Schmiedearbeiten fUr den Bau der Eisenbahn Wien
Wr. Neustadt ausgefUhrt. Die feierliche Eroffnung der Werkstatte fand am 21. April 
1840 im Beisein des Erzherzogs Johann statt, der fUr den Bau und die Einrich
tungen der Eisenbahnen besonderes Interesse zeigte. 

Die urspriinglich als Reparaturwerkstatte gedachte Anlage bildete sich unter 
der sachkundigen Leitung Haswells rasch zu einer selbstandigen Lokomotiv- und 
Wagenbauanstalt aus. 

Die erste Lokomotive wurde noch im Jahre 1840 vollendet, es ist die der "Phi
ladelphia" nachgebildete "Wien", Fig.!. Von den 17 Lokomotiven, die bei Er-

Fig. 1. Lokomotive "Wien" (1840). 

offnung der Eisenbahn Wien-Wr. Neustadt im Jahre 1841 zur VerfUgung standen, 
waren 3 aus der eigenen Werkstatte hervorgegangen. 

1m Jahre 1840 zahlte die Fabrik bereits 465 Arbeiter. Neben den genannten 
Lokomotiven und 4 Tendern wurden 68 SHick vierachsige Personenwagen nach 
amerikanischem Vorbild, 13 Frachtwagen, ferner Drehscheiben und zahlreiche 
Einrichtungsgegenstande fUr die Fabrik selbst fertiggestellt. Es ist staunenswert, 
wie in dem kurzen Zeitraum von 11/2 J ahren ein neuartiger Fabrikationszweig 
fOrmlich aus dem Boden gestampft wurde und wie sich in dieser kurzen Spanne 
Zeit ein Gro13industrieunternehmen entwickelt hat, das in Wien und kaum in Oster
reich damals seinesgleichen hatte. 

1m Jahre 1841 erhielt die Bauanstalt den Titel "k. k. landesbefugte Maschinen
fabrik" und wurde dadurch ein der Eisenbahnverwaltung angegliedertes selbstandiges 
Unternehmen. Da die Eisenbahnverwaltung die in Ungarn geplanten Bahnbauten 
im Jahre 1842 aufgeben mu13te, wurde die Firma "Wien-Raaber Eisenbahn" in 
"Wien-Gloggnitzer Eisenbahn-Gesellschaft" umgewandelt. 
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Ais sich im Jahre 1842 die Notwendigkeit herausstellte, fUr die Wien-Gloggnitzer 
Bahn sti.irkere Lokomotiven zu beschaffen, ergab sich fUr Haswell das erstemal 
Gelegenheit, eine Lokomotivbauart neu zu entwerfen, wobei jedoch die "Philadelphia' 
noch immer als Vorbild galt. Die beiden im Jahre 1842 gebauten Lokomotiven 
"Weilburg" und "Brandhof" erhielten jedoch bedeutend leistungsfi.ihigere Kessel 
und groBere Triebri.ider als das amerikanische Vorbild. 

Diese Lokomotivbauart mit einem fiihrenden, zweiachsigen Drehgestell und 
einer Triebachse vor der Feuerbiichse war wegen der giinstigen Zugkraftverhi.iltnisse 
beliebt, dagegen war ihr Lauf wegen der stark geneigten Lage der Dampfzylinder 
und der iiberhangenden Feuerbiichse bei groBen Fahrgeschwindigkeiten nicht be-
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Fig. 2 U. 3. Lokomotive "Meidling" (1844). 

friedigend. Auch die eigentiimliche zylindrische Form der Feuerbiichse mit kuppel
artiger Decke gab zu Schwierigkeiten AnlaB. Es wurden jedoch zahlreiche derartige 
Lokomotiven noch bis zum Jahre 1844 wieder gebaut. 1m Jahre 1843 erfolgte aber 
der Bau von Schnellzuglokomotiven mit vorderer und riickwi.irtiger Laufachse nach 
dem Vorbild von Sharp in Manchester, die an Zugkraft den friiheren Lokomotiven 
nachstanden, jedoch bei groBeren Geschwindigkeiten besser entsprachen. Zwei 
Lokomotiven, die "Talhof" und "Schottwien", waren fUr die Wien-Gloggnitzer Bahn, 
eine, die "Gallileo", fUr die lombardisch-venezianische Eisenbahn gebaut worden. 
Es war dies die erste Lieferung der Fabrik an eine fremde Verwaltung. 

Die Lokomotive "Meidling", Fig. 2 und 3, die nach amerikanischem Vorbild ge
baut war, erhielt 1844, als erste in Osterreich, die Stephensonsche KUlissensteuerung 
an Stelle der bis dahin verwendeten Gabelsteuerung 1). Auch der Rahmenbau zeigte 

1) Matschoss, Die Entwicklung der Dampfmaschine, I. Band, S. 813. 
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an dieser Lokomotive einen weiteren Fortschritt darin, daB Holz aus demselben ganz 
verschwand und die Rahmen nunmehr aus mit BIech armierten Futtereisen ange
fertigt wurden, eine AusfUhrung, die an den osterreichischen Lokomotiven sehr lange 
Zeit beibehalten wurde. 

Eine neue selbsHindige Lokomotivbauart schuf Haswell im Jahre I844 fUr 
die Wien-Gloggnitzer Bahn. Es handelte sich urn den Bau einer sehr kraftigen 
Personenzuglokomotive1). Haswell gestaltete die amerikanische ungekuppelte 
Lokomotive weiter aus, indem er die Triebachse nach vorn schob und eine Kuppel
achse vor die Feuerbiichse legte. Das zweiachsige, amerikanische Drehgestell unter 
der Rauchkammer und die geneigte Lage der auBen liegenden Dampfzylinder 

Fig. 4 u.s. Lokomotive "Adlitzgraben" (1844). 

wurden beibehalten. Die Rahmen lagen innerhalb der Rader, desgleichen die Ste
phenson-Steuerung. Die Abfederung der Trieb- und Kuppelachse einer Lokomotiv
seite wurde durch eine Tragfeder mit Ausgleichhebel besorgt. Diese Anordnung 
war bis dahin in Osterreich unbekannt. Der Kessel war nach englischem Vorbild 
mit nur wenig iiberhohter auBerer Feuerbiichse und einem Dom auf der Mitte des 
Langkessels ausgefUhrt. Diese beiden Lokomotiven "Kaiserbrunn" und "Adlitz
graben" enthalten damit kennzeichnende Eigenheiten, die an den Haswellschen 
Lokomotivbauarten vielfach wiederkehren. Die ganze Anlage der von Haswell 
selbst entworfenen Lokomotiven, Fig. 4 und 5, ist einfach, kdiftig, ebenmaBig 
und gefiillig. 

1) Ausfiihrliche Darstellung c1ieser Lokomotivbauart siehe Heusinger v. \Valclegg, 
Die Lokomotiv-Maschine, 1858. 
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Diese Lokomotivbauart mit fUhrendem zweiachsigem Drehgestell und zwei 
gekuppelten Achsen vor der Feuerbuchse ist spater in Osterreich, Ungarn und 
Suddeutschland als Personenzuglokomotive in groI3em Umfang ausgefUhrt worden. 

Eine weitere aufsehenerregende Lokomotivbauart schuf Haswell im Jahre I846 
fUr die Wien-Gloggnitzer Bahn. Es handelte sich urn die Herstellung einer m6glichst 
kraftigen Guterzuglokomotive. H as we 11 baute die Lokomotive "Fahrafeld", 
Fig. 6 und 7, mit 3 gekuppelten Achsen, die vor der Feuerbuchse lagen. Die mitt
lere Achse war Triebachse. Die wagerecht angeordneten Dampfzylinder lagen 
auI3erhalb der Rahmen, die zwischen den Radern angeordnet waren. Die innere 
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Fig. 6 ll. 7. Lokomotive "Fahrafeld" (1846). 

Stephenson-Steuerung lag wagerecht. Der Kessel hatte dieselbe Bauart wie der 
der Lokomotive "Kaiserbrunn". Er hatte die gr6I3te bis dahin in Osterreich aus
gefUhrte Heizflache von I35,9 qm. Die "Fahrafeld" hatte eine Vorrichtung, urn 
einen Teil des dem Blasrohr entstr6menden Dampfes im Tender niederzuschlagen 
und fUr die Speisung des Kessels wiederzugewinnen. Diese Lokomotivbauart ist 
mit geringen Abanderungen in groI3er Zahl ausgefUhrt worden, vielfach steht sie in 
der Grundform noch heute in Verwendung. 

In den nachsten J ahren wurde eine neue Lokomotivbauart mit 2 gekuppelten 
Achsen und einer vorderen Laufachse fur die sud6stlichen Staatsbahnen 
entworfen, die sonst in der Ausfiihrung der "Kaiserbrunn" sehr ahnlich ist. An dieser 

Bcitragc 1913- II 
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Lokomotive hat Has well zuerst die yom englisehen Ingenieur Baillie 1) der Kaiser
Ferdinand -N ordbahn erfundenen Sehneekenfedern in Gruppen als Tragfedern 
verwendet. Die "Czegled" war im Jahre r846 die erste Lokomotive dieser Bauart, 
und zahlreiehe ahnliehe Lokomotiven folgten r846 bis r848 fUr die siidostliehen 
Staatsbahnen. 

Haswell hatte den Lokomotivbau auf eine so hohe Stufe gebraeht, daB er 
sieh an dem im Marz r850 erfolgten Preisaussehreiben fUr eine geeignete Gebirgs
lokomotive fUr die Semmeringbahn beteiligen konnte. Er entsandte zu diesem 
beriihmten Wettbewerb die vierfaeh gekuppelte Lokomotive "Vindobona", die das 
Vorbild vieler spaterer Gebirgslokomotiven mit seitlieh versehiebbaren Aehsen in 
einem Hauptrahmen geworden isL Das Ergebnis des Semmeringwettbewerbes war 
zwar fUr Haswell nieht erfolgreieh, doeh hatte er die Genugtuung, daB die 
"Vindobona" sehliel3lieh die einzige der vier ersehienenen Lokomotiven war, die 
einem langeren Betrieb auf der Semmeringbahn entspraeh. Die Ergebnisse des 
Wettbewerbs und eine Besehreibung der Lokomotive "Vindobona" sind im vor
jahrigen J ahrbueh enthalten2). Wie dort dargelegt, glaubte man naeh dem Wett
bewerb doeh die Kupplung der Aehsen in zwei versehiedenen Triebgestellen neuer
dings anstreben zu sollen, und es entstanden die Gebirgslokomotiven der Bauart 
Engerth. Eine tatsaehliehe Losung der Kupplungsfrage war aber damit aueh nieht 
erfolgt. 

Haswell konnte daher im Jahre r855 es abermals wagen, eine Giiterzugloko
motive mit vier gekuppelten, in einem Hauptrahmen gelagerten Aehsen zu bauen. 
Es waren dies die Lokomotiven "Wien-Raab" und "Komoren", Naehbildungen 
cler "Vindobona" mit allerdings stark verringertem Gesamtradstand. Diese Loko
motiven waren fUr die siidostliehen Staatsbahnen bestimmt, die trotz geringer 
zulassiger Aehsdri.ieke starke Gi.iterzuglokomotiven benotigten3 ). 

Die vier gekuppelten Aehsen lagen vor der Feuerbi.iehse. Die letzte Aehse hatte 
Seitenspiel in den Aehsenlagern. An dieser Lokomotive waren zum erstenmal die 
von Haswell erfundenen sogenannten Balaneieraehsen angewendet. Die Umsteue
rung von Gooch wurde von zwei Gegenkurbeln (ohne Exzenter) angetrieben. Die 
Sehieberkasten lagen aul3erhalb, seitlieh, neb en den Dampfzylindern. Bemerkenswert 
war an der "Wien-Raab" noeh das mit Sehneekenfedern belastete Sieherheitsventil 
von ungewohnlieh groBem Durehmesser. 

Die Lokomotive "Wien-Raab" war im Jahre r855 in Paris ausgestellt, naehdem 
sie vorher eine Probefahrt auf der Semmeringbahn vorgenommen hatte. N aeh 
SehluB der Ausstel:ung kehrte sie jecloeh nieht zu den si.idostliehen Staatsbahnen 
zuri.iek, sondern wurde an die franzosisehe Si.idbahn verkauft, die spater eine groBe 
Zahl von vierfaeh gekuppelten Lokomotiven fUr ihre Gebirgsstreeken naeh diesem 
Vorbild besehaffte. Die "Wien-Raab" wurde spater an eine Nebenbahn abgegeben 
und soli noeh gegenwartig in Si.idfrankreieh im Dienst stehen. 

Noehmals versuehte man im Jahre r862 die Aehsen zweier Lokomotivgestelle 
naeh den Grundsatzen von Engerth zu kuppeln. Die von Pius Fink entworfene 
"Steierdorf" mit dem genialen Blindwellenantrieb erregte zwar auf den Ausstel-

1) Baillie baute Anfang 1840 die erste Lokomotive in der Werkstattc der Kaiser-Ferdi
nand-Nordbahn in Wien. 

2) Beitrage zur Gcschichte der Technik und Industrie 191Z, S. 340. 
3) Beitrage zur Geschichte dcr Tcchnik und Industrie 191Z, S. 350. 0 - Organ fur Fortschritte 

des Eisenbahnwesens 1855, S. 69. 



John HaswelL 

lungen in London und Paris. groJ3es Aufsehen, doch nirgends wurde diese Bauart 
nachgeahmt. 

Indessen hatte sich die vierfache Kuppelung nach dem Vorbild der "Wien-Raab" 
bereits allgemein eingeburgert, und mehrfach wurden die Engerthschen Tender
lokomotiven mit drei gekuppelten Achsen in Schlepptenderlokomotiven mit vier 
gekuppelten Achsen umgebauP). 

Haswell hat damit die'Richtung fur die weitere Entwicklung der Gebirgs
lokomotiven angegeben. Tatsachlich ist auch die fUnffache und sechsfache Kuppelung 
der Lokomotivachsen spater von Golsdorf in Osterreich erfolgreich durchgefUhrt 
worden und hat sich von da aus allgemein verbreitet. 

1m Jahre 1853 war die Wien-Gloggnitzer Bahn yom Staate eingelost worden, 
urn mit der Semmeringbahn zusammen eine einheitliche Eisenbahnlinie Wien-Triest 
zu bilden. Der Aktiengesellschaftverblieb die Strecke Wien-Bruck a. d. Leitha 
und die Maschinenfabrik. 

1m Jahre 1855 wurde die k. k. priv. osterreichische Staatseisenbahn-Gesell
schaft gegrundet; an sie ging die Strecke Wien-Bruck und die Maschinenfabrik 
uber, die Fabrik verblieb bis heute in ihrem Besitz, wahrend die Eisenbahnlinien dieser 
Gesellschaft erst vor wenigen J ahren verstaatlicht wurden. Dies nur zur Klarung 
des etwas wechselvollen Geschickes der Maschinenfabrik. 

VerhaltnismaJ3ig fruh hat sich Haswell mit der Verwendung von Stahl zum 
Bau von Lokomotivkesseln beschaftigt. Seine hervorragende Befahigung als Techno
loge lieJ3 ihn rasch erkennen, daJ3 die Stahlbleche beim Biegen, Borteln und 
Richten einer besonders sorgfaltigen Behandlung bedurfen. Zu einer Zeit, wo man 
in England noch gezwungen war, Rohrwande, Feuerbuchsbleche und Dampfdome 
mit Winkeleisen zu verbinden, konnte man diese Teile in der Lokomotivfabrik 
der Staatseisenbahn-Gesellschaft bereits aus. gebortelten Stahlblechen herstellen, 
dank der von H as well gegebenen Arbeitsvorschriften und zahlreicher von ihm 
neu entworfener Werkzeugmaschinen. Insbesondere erlaubten die Schmiedepressen 
der Bauart Haswell die Herstellung recht schwieriger Formen, ohne das Material 
zu schadigen2). 

Eine wichtige und erfolgreiche Erfindung Haswells ist die hydraulische 
Schmiedepresse. Eine solche Anlage, Fig. 8, besteht aus einer lotrecht stehenden 
hydraulischen Presse mit groJ3em Arbeitsplunger und einem kleinen Hebeplunger in 
der Anordnung eines Dampfhammers. Das Druckwasser liefert eine doppelwirkende 
Dampfpumpe mit einem Dampfzylinder und beiderseits durchgefUhrter Kolbenstange, 
an deren Enden sich die Pumpenstiefel befinden. Der Dampfzylinder hat Ventil
steuerung, die eine sehr sichere Regelung der Bewegung des Arbeitsplungers zulaJ3t. 
Akkumulatoren sind nicht vorhanden. Durch das groJ3e Verhhltnis zwischen den 
Kolbenquerschnitten des Dampfzylinders und des Pumpenstiefels ist es ermoglicht, 
sehr hohe Wasserdrucke (gewohnlich 400 Atm.) zu erlangen. Haswell baute zu
nachst Pressen, die Driicke von 700, 1000 und 1200 t ausuben konnten. Eine dieser 
Pressen war in London im Jahre 1862 ausgestellP). 

Die Erfindung der Schmiedepresse schuf eine Umgestaltung des Lokomotiv
baues. Es bestand nun die Moglichkeit, groJ3e und schwierige Schmiedestucke 
in vollkommener Weise in Gesenken unter den Pressen herzustellen. K urbeln, 

1) Annales des Mines r 860, S, 43 I. 
2) Zeitschrift des osterr. Ing.- u. Arch,-Vereins r873, S. r63. 
3) Zeitschrift des Vcreins deutscher Ingenieure r863, S. 287. 

r r * 
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Fig. 8. Schmiedepressc Bauart Has well. 
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Fig. 9 bis I I. Feuerbiichse Ballart 
Haswell (1879). 

Kurbelzapfen, Kolben, Kreuzkopfe, 
Achslagergehiiuse, Federbunde usw. 
wurden fort an nur mehr unter 
Schmiedepressen vollkommener und 
wohlfeiler hergestellt. Insbesondere 
schuf Haswell eine ganz neue Her
stellungsweise der schmiedeisernen Rad
sterne, die sich bis zur EinfUhrung des 
Stahlgussses behaupten konnte. 

Leichtere hydraulische Schmiede
press en beniitzte Haswell fUr das 
Biegen und Borteln der Kesselbleche, 
Herstellen von Domdeckeln, Domunter
siitzen usw. 

Bemerkenswert ist, daB Haswell 
die Schmiedepressen schuf, um schwere 
Dampfhiimmer zu vermeiden, da die 
Fabrik in der Niihe bewohnter Gebiiude 
steht und der Baugrund ungiinstig ist. 

Haswell hat auch an zahlreichen 
Lokomotiven halbkreisfOrmig gewOlbte 
Feuerbiichsdecken ohne Verankerung 
ausgefUhrt. N achdem sich diese Bauart 
zuniichst an Lokomobilkesseln bewiihrt 
zu haben schien, wurden im Jahre 1868 
einige Verschiebelokomotiven der Nord
balm umgebaut und mit solchen halb-
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kreisfOrmig gewolbten, glatten Feuerbiichsdecken versehen1 ). Die Feuerbiichsbleche 
waren aus Kupfer; diese Bauart scheint sich gut bewahrt zu haben. 

Spater hat Haswell die run den Feuerbiichsdecken gewellt ausgefiihrt, um 
hierdurch die Steifigkeit gegen das Eindriicken zu erhohen und um in del' Langs
richtung eine grol3ere N achgiebigkeit zu erzielen, Fig. 9 bis II. Die Feuerbiichsseiten
wande wurden in einigen Fallen ebenfalls gewellt ausgefiihrt. Um bei einer Storung 
des Gleichgewichtes bei del' runden Feuerbiichsdecke del' Gefahr des Eindriickens 
moglichst zu begegnen, wurden bei grol3eren Kesseln auch mehrere Reihen von 
losen Ankern eingebaut, die erst bei einer geringen Eindriickung zur Wirkung kommen 

Fig. 12 u. 13. Lokomotive "Rauhenstein" (1857). 

sollten. Bei Abweichung del' inneren und aul3eren Feuerbiichsdecke von del' Halb
kreisform ist das Gleichgewicht natiirlich gestort und es mul3ten daher feste Anker 
eingebaut werden. An kleineren Kesseln haben sich die gewellten, runden Feuer
biichsen del' Bauart H as well gut bewahrt, sie sind zurzeit noch mehrfach in 
Verwendung. 

Es sei hier nebenbei bemerkt, dal3 Maey, Obermaschinenmeister del' Schweizer 
Nord-Ost-Bahn, gleichzeitig ahnliche Feuerbiichsbauarten. angewendet hat. 

Haswell hatte schon beim Umbau del' "Vindobona" zur Erleichterung des 
Laufes del' Lokomotiven in den Gleisbogen von I90 m Halbmesser del' Semmering-

1) Organ fl'tr Fortschrittc des Eisenbahnwesens 1870, S. 126. 



166 Rudolf Sanzin. 

Bahn ein riickwartiges, zweiachsiges Drehgestell angeordneP}. Es war ein Deichsel
gestell mit weit nach vorn verlegtem Drehpunkt und seitlichen verschiebbaren 
Auflagen. Das ahnliche amerikanische Bisselgestell wurde erst im Jahre 1857 er
funden. 

Spater entwarf Haswell im Verein mit Baillie ein zweiachsiges fiihrendes 
Deichselgestell mit zwei Achsen, bei dem die Lastiibertragung durch Pendel erfolgte. 
Das Gestell war so ausgefiihrt, daB die Deichsel das Gestell lenkte, wahrend das 
Gestell durch eine besondere Vorrichtung gezogen wurde. Dieses Gestell kehrte 
spater in gleicher Ausfiihrung unter verschiedenen N amen wieder. Die Lokomotive 
"Rauhenstein" der siidlichen Staatsbahnen wurde zuerst im Jahre 1857 mit diesem 
Gestell versehen, Fig. 12 und 13. Diese Lokomotive zeigt iibrigens mit dem fiihrenden 

Fig. 14 bis 16. Lagerung 
der Radachsen 

Bauart Haswell. 

zweiachsigen Drehgestell, den gekuppelten Achsen vor und hinter der Feuerbiichse 
und den in die Mitte des Hauptrahmens gelegten Dampfzylindern eine fiir ihre Zeit 
iiberraschend giinstige Anordnung einer Schnellzuglokomotive. 

Haswell hat seine sogenannte Balancierachse hauptsachlich erdacht, urn bei 
verhaltnismaBig unregelmaBiger Gleislage eine moglichst weitgehende Schiefstellung 
der Achsen gegen den Rahmen zu sichern und eine einseitige Oberlastung oder 
Entlastung der Rader zu vermeiden. Die Achslagergehause besitzen bei dieser 
Bauart keinerlei Fiihrungsleisten, so daB sie sich in den Fiihrungen seitlich voll
standig frei bewegen konnen, Fig. 14 bis 16. Die Fiihrung in bezug auf die Seiten
beanspruchung der Achse wird von den beiden Zapfen d aufgenommen, die an zwei 
Verbindungsplatten der Achslagergehause befestigt sind. Mit Riicksicht auf das 
Federspiel sitzen auf den Zapfen d Fiihrungsstiicke c, die in einer lotrechten Fiih-

1) Beitriige zur G<;schichtc der Technik und Inclustrie 1912, S. 342, Fig. 7. 
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rung a gleiten. Diese Fuhrung ist an den Rahmenquerverbindungen b befestigt. 
Die Federung erfolgt in gewohnlicher Weise; die Blattfeder f stutzt sich unmittelbar 
auf das Achslagergehiiuse g. 

Es ist somit einfach die Fuhrung der Achse in bezug auf die Seitenrichtung 
in die Achsmitte verlegt und damit die Moglichkeit einer sehr starken Schiefstellung 
der Achse gegen den Rahmen gesichert. Da die Standsicherheit des Fahrzeuges 
hierdurch nicht beeinflul3t wird, konnen siimtliche Achsen einer Lokomotive nach 
dieser Bauart ausgefuhrt werden. 
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Fig. 17 u. 18. Grubenlokomotive fUr den steirischen Erzberg (1877). 

Die Balancierachse ist zuerst an der Lokomotive "Wien-Raab" ausgefuhrt 
worden. Sie fand an vielen Lokomotivbauarten Verwendung und ist teilweise 
noch heute vorhanden. In einer im Jahre 1874 fUr die Ungarischen Staatsbahnen 
gebauten, zweifach gekuppelten Schnellzuglokomotive mit fUhrendem zweiachsigen 
Drehgestell waren die beiden Drehgestellachsen als Balancierachsen gebaut. Die 
letzte Anwendung erfolgte im Jahre 1877 fUr eine zweiachsige, schmalspurige Gruben
lokomotive fiir den steirischen Erzberg, Fig. 17 und 18. Fiir weit vorgeschobene 
Laufachsen kann diese Achsbauart auch heute noch gut entsprechen. Haswell 
selbst bezeichnete diese Bauart als "Kompensationsachsen". 

Auch mit dem Massenausgleich an Lokomotiven hat sich Haswell verhiiltnis
miil3ig friih beschiiftigU}. Angeregt wurde Haswell hierzu wohl dadurch, daB 
in Osterreich mit Riicksicht auf die zahlreichen kriimmungsreichen Strecken eine 

I} Matschoss, Die Entwicklung der Dampfmaschine, I. Band, S. 808, II. Band, S. 579. 
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gewisse Scheu bestand, gri:if3ere, feste Radstande an Lokomotiven auszuflihren .. 
Die Lokomotiven mit kurzen Radstanden neigten aber bei gri:if3eren Fahrgeschwindig
keiten leicht zum Schlingern. 

Als im Jahre 1861 eine gri:if3ere Zahl von ungekuppelten Schnellzuglokomotiven 
fur die Staats-Eisenbahn-Gesellschaft gebaut wurde, die einen gesamten, festen 
Radstand von nur 3476 mm besaf3en, wurde eine dieser Lokomotiven von Haswell 
mit vier Dampfzylindern und vier gegenlaufigen Triebwerken ausgerustet, Fig. 19. 

Diese Lokomotiven hatten Auf3enrahmen und Hallsche Kurbeln. Die Triebzapfen 
einer Lokomotivseite waren urn 180 a gegeneinander versetzt, und da die Entfernung 
der beiden Triebwerksmitten einer Seite nur etwa 120 mm betrug, so ergab sich 
ohne Gegengewichte ein nahezu vollkommener Ausgleich der hin und her gehenden 
Massen. Die beiden Dampfzylinder einer Seite waren mit dem Schieberkasten als 
ein Guf3stuck hergestellt. Die Steuerung wurde flir je zwei nebeneinanderliegende 
Dampfzylinder gemeinsam durch einen gewi:ihnlichen Schieber besorgt. Die Ein
stri:imkanale waren in der Mitte durch eine Rippe getrennt, und es flihrten die einen 

Fig. 19. LokomotivL' "Duplex" (18()2). 

Half ten der Einstri:imkanale unmittelbar zu clem einen Zylincler, wahrencl Sle bei 
clen ubrigen gekreuzt waren uncl zum ancleren Dampfzylincler fuhrten. 

Dieselbe Bauart ist heute mehrfach an vierzylinclrigen Lokomotiven, allerclings 
bei Verwenclung von Kolbenschiebern zu hnclen. 

Diese Lokomotive mit clem Namen "Duplex" wurcle vor cler Ablieferung einer 
eigenartigen Probe unterzogen. Ministerialrat G i.i I s cl () rf berichtet claruber1): 

"Noeh vor Erprobung diesel' Maschine auf der Strecke wurden Messungen an
gestellt uber die GroBe cler Horizontal- une! V crtikalschwingungcn. welche die hin und 
her gehenden Massen, bzw. die Gegengewichte der l{ader hervorriefen. Die "Duplex" 
wurde beim vorderen Haderpaare unterkeilt und dureh einen Krahn mit Ketten ruck
warts gehoben, so daB die Triebrader die Schienen nicht beriihrten. Die so stationar 
gemaehte Lokomotive wurde mit rund 400 H.acll1mclreill1ngen pro Minute in Gang ge
setzt; diese einer Gesehwincligkeit von nahezu 160 kmjst entspreehende Zahl der Um
drehungen lieB nur geringfiigige Sehwankungen erkennen, wahrend die in derselben 
Weise aufgehangte Lokomotive "H.okitzan" mit gewohnlicher Anorclnung cler Zylinder 
une! Gegengewiehten in den Raciern schon hei einer Tourenzahl von 70 km/st so be
denkliehe Schwankungen zeigte, daB die Versuche mit l<iicksicht auf die Widerstands-

1) Gcschichtc cler Eiscnbahncll clcr ostcrr.-ullg. :\[onarchie, 11. Band, S. 448. 
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fiihigkeit der Kette abgebrochen werden muJ3ten. Diese Ergebnisse fan den bei den 
Fahrten auf giinstigen geradlinigen Strecken insoferne Bestiitigung, als die "Duplex" 
bei Geschwindigkeiten iiber go km/st einen merkbar ruhigeren Lauf ergab als die anderen 
Lokomotiven mit zwei Dampfzylindern." 

Die Lokomotive "Duplex" war im Jahre 1862 in London ausgestellt und hat 
damals viel Aufsehen erregF). 

Die im Jahre 1881 von den Hi n kle y - Lokomotivwerken in Boston gebaute 
vierzylindrige Schnellzuglokomotive mit vier gegenlaufigen Kolben nach den Planen 
von H. F. Sha w2) entspricht fast vollstandig der Bauart der "Duplex". So ist Has
well auch in dieser Richtung seiner Zeit weit vorausgeeilt. Vierzylindrige Loko
motiven haben schliel3lich doch nach langem Zogern fUr hohe Fahrgeschwindigkeiten 
eine besondere Bevorzugung erfahren, und daD der langangestrebte Massenausgleich 
hierbei die erste Rolle spielt, geht daraus hervor, daD gegenwartig auch Lokomotiven 
mit einfacher Dampfdehnung mit vier Dampfzylindern ausgefUhrt werden. 

Von Haswell riihren auch verschiedene bemerkenswerte Entwiirfe her, die 
jedoch nicht zur AusfUhrung kamen. So sind Zeichnungen eines Dampfiiberhitzers 
fiir Lokomotiven mit Rohrspiralen in der Feuerbiichse vorhanden, ferner eines 
Rauchverzehrers mit der gegenwartig allgemein gebrauchlichen ZufUhrung von 
Verbrennungsluft c1urch die F euertiir. 

Die im Jahre 1872 gebaute Giiterzuglokomotive "Stainz" der Graz-Koflacher 
Eisenbahn, Fig. 20 bis 22, zeigt ganz besonders vorgeschrittene Bauformen, die 
groDtenteils auch gegenwiirtig noch als zeitgemaD angesehen werden k6nnen. 

Diese Lokomotive war im Jahre 1873 auf der Wiener Weltausstellung. 
Die Feuerbiichse liegt iiber dem Rahmen, ist durch die riickwarts angeordnete 

Triebachse unterstiitzt und ragt bei 1450 mm Breite etwas iiber die Rader hinaus. 
Die Feuerbiichse wird durch lotrechte Pendel getragen, die dem Kessel vollige 
Beweglichkeit sichern. Die Feuerbiichse hat eine unverankerte Decke aus Wellblech 
nach der Bauart von Haswell. Die Lage der Feuerbiichse iiber Rahmen und Radern 
bedingt eine fiir die damaligen Anschauungen verhaltnismaDig hohe Lage des Kessel
mittels iiber der Schienenoberkante von 2170 mm. Diese wurde von zeitgenossischen 
Fachleuten vielfach bekrittelP). 

Diese Lokomotive besal3 ferner Balancierachsen nach der Bauart H as we 11, 
vereinigte Umsteuerung mit Hebel und Schmube, vier Sandkasten mit von Hand 
betriebenen Forderschrauben, trichterformigen Schlammsack mit AblaDventil 
am Bauch des Langkessels usw. 

Viele Eigenheiten dieser Lokomotive, wie die Unterstiitzung del' Feuerbiichse 
durch die riickwartige Achse, die breite iiber Rahmen und Rader hinausgehende 
Feuerbiichse, die Verwendung von Pendel als K~sseltrager, die hohe Lage des 
Langkessels usw. sind erst 20 Jahre spateI' an mitteleuropaischen Lokomotiven 
zur allgemeinen Einfiihrung gelangt. Es fehlte daher auch zur Zeit des Baues dieser 
Lokomotiven vielfach das Verstandnis fiir den Wert der Haswellschen Bauarten, 
und namentlich sind in den Ausstellungsberichten vom Jahre 1873 auch abfallige 
Urteile iiber die von Haswell entworfenen Lokomotiven zu finden. 

Es darf nicht unerwahnt bleiben, daD urn diese Zeit noch vielfach die Ansicht 
vorherrschte, daB eine moglichst tiefe Schwerpunktlage der Lokomotive fiir einen 

1) Z. Vcr. deutsch. lng. 1863, S. 289. 
2) Railway and Locomotive Engineering 1907, S.443; 1898, S. 329. 
3) l'etzholdt, Die Lokomotivcn der Gegenwart. Braunschweig 1875, S. 319. 
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Fig. 20 bis 22. Lokomotivc "Staillz" (1872). 

sicheren Gang notwendig sei. Es wurden daher noch vielf<;lch AuBenrahmen und 
Kurbeln nach der Bauart Hall bevorzugt, urn eine moglichst tiefe Lage der Kessel
mitte zu erreichen. Die hohe Kessellage der "Stainz" muBte dahcr besonders auf
fallen. 

Die Lokomotiven der Bauart " Stainz" stehen noch gegenwiirtig auf der Graz
Koflacher Eisenbahn im Betrieb. 
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Nicht minder interessant wie die "Stainz" ist eine ebenfalls in Wien 1873 aus
gestellte vierfach gekuppelte Schmalspurlokomotive der Montanbahn Reschitza 
in Ungarn. Diese Lokomotive, Fig. 23, mit dem Namen "Orient" zeigt einen ebenso 
freizligigen Aufbau, der .selbst heute noch zeitgemaJ3 erscheinen mag. 

Fig. 23. Lokomotive "Orient" (1873). 

Diese Lokomotive besitzt Haswellsche Balancierachsen. Die letzte Achse 
hat ein Seitenspiel von 35 mm nach jeder Seite. Die breite Feuerblichse mit 1,4 qm 
Rostflache liegt liber dem Rahmen und ragt libel' die Rader hinaus. Die Achse des 
sehr leistungsfahigen Kessels liegt 1750 mm libel' den Schienen, was bei 1000 mm 

Fig. 24. Lokomotive "Szekul" (1871). 

Spurweite jedenfalls beachtenswert erscheint. Auch diese Lokomotive besitzt cine 
gewellte, unvcrankerte Feuerblichse, trichtcrformigen Schlammabscheider am Kessel
bauch, vercinigte Umsteuerung mit Schraube und Hebel usw. 

Haswell hat auch noch eine Reihe anderer schmalspuriger Lokomotiven 
fUr verschiedene Werkbahnen entworfen, die trotz del' beschrankten Spurweite 
verhaltnismaJ3ig kraftig ausgebildet sind und hlibsche Bauformen aufweisen, Fig. 24. 
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John Haswell wurde am 20. Miirz 1812 zu Lancefield bei Glasgow geboren. 
Er entstammte einer alten schottischen Familie, die urspriinglich De Hessewell hief3 
und im Jahre 1280 zuerst genannt wird. HasweHs GroI3vater war Besitzer des Gutes 
Lancefield am Clyde. J oh n Has well besuchte die niederen Schulen in Glasgow, 
kam im Alter von 16 Jahren an die dortige Andersonian-Univel'sitiit und studierte 
Maschinenbau, da er schon in friiher J ugend Neigung fiir die Ingenieurwissen
schaften zeigte. Mit 22 Jahren trat Haswell als Volonbr in die Maschinenfabrik 
von CIa ud Gird wood u. Co. in Glasgow. Er kam dann als Maschinenkonstrukteur 
zu Fairbairn in Manchester und Millwall bei London und wurde spiiter von der
selben Firma als Schiffsbauingenieur verwendet. 1m Jahre 1837 wurde er, wie ein
gangs mitgeteilt, mit dem Entwurf der Pliine fUr die Hauptwerkstiitte der Wien
Raaber Bahn betraut. Er kam 1838 nach Wien, urn zuniichst nur den Bau der 
Werkstiitte zu leiten, wurde jedoch bald zum Fahrikleiter ernannt und verblieb 
in dieser SteHung bis zum Jahre 188z. 

Haswell ist zum Unterschied von del' Mehrzahl der auf das europiiische Fest
land berufenen englischen Lokomotivbauingenieure seiner Zeit kein unbedingter 
Anhiinger der englischen Vorbilder geblieben. Er hat vielmehr vom englischen 
und amerikanisehen Lokomotivbau das genommen, was fUr die in Osterreieh vor
handenen Arbeitskriifte und fUr die heimatliehen Baustoffe am geeignetsten sehien. 
Er hat aueh zahlreiehe neue Bauformen geschaffen und Herstellungsweisen erdaeht, 
urn den vorhandenen Verhiiltnissen moglichst zu entsprechen. So ist Haswell 
der Begriinder des selbstiindigen 6sterreichischen Lokomotivba ues 
geworden. 

Es ist bewunderungswiirdig, mit welchen einfachen Mitteln man sich in der 
erst en Zeit behelfen muf3te und wie viele Hilfsmittel von Haswell selbst erfunden 
und gebaut werden muf3ten. Mit Recht galt daher die Maschinenfabrik der Wien
Raaber Bahn zu Beginn der vierziger Jahre als besondere Sehenswiirdigkeit Wiens. 
1m Gedenkbuch der Maschinenfabrik, das sich gegenwiirtig im k. k. historisehen 
Museum der osterreichischen Eisenbahnen in \Vien hefindet, sind zahlreiche be
riihmte Personlichkeiten angefiihrt. Es enthiilt die Unterschriften von Kaiser 
Ferdinand, Kaiserin Caroline Augusta, Kaiser Franz Josef, Wilhelm Prinz von 
Preuf3en, dem spiiteren Kaiser Wilhelm I. Abel' aueh Fachleute besuchten die 
Maschinenfabrik, und es waren u. a. sowohl Georg als auch Robert Stephen
son zum Besuch Haswells mehrmals in Wien. 

J oh n Haswell war in seinem We sen einfach und bescheiden. Von seinen 
zahlreichen Erfindungen hat er nie viel Aufhebens gemaeht, so daf3 sie wenig 
bekannt wurden, und daher sind viele seiner Konstruktionen spiiter unter 
anderen N amen wieder aufgetaucht. H as we 11 war streng rechtlich und voll 
Herzensgiite und bei seinen Untergebenen deswegen sehr beliebt. Als im Jahre 
1850 die neuen Besitzer der Maschinenfabrik statt der lostiindigen die Izstiin
dige Arbeitszeit einfiihren wollten, stimmte H as we 11 mit N achdruck dagegen 
und drohte mit seinem Riicktritt, so daB die Verl~ingerung der Arbeitszeit schlieI3-
lich aufgegeben wurde. Die dankharell Arbeiter iiherreichten ihm hierauf ein 
wertvolles Ehrengesehenk. 

Haswell trat im Jahre 188z von der Leitung der Maschinenfabrik zuriick 
und verbrachte den Rest seines der Arbeit und clem Schaffen gewidmeten Lebens 
in Wien, seiner zweiten Heimat, zwar zuriickgezogen in seinem Familienkreise, 
aber bis zu seinem am g. Juli 1897 erfolgten plotzlichen Tocle in reger Verhindung 
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mit seiner englisehen Heimat und in stetiger Verfolgung alIer Neuerungen im Loko
motivbau, dem von ihm so fruehtbar bebauten Arbeitsfelde. 

Erst spat wurde die grol3e Bedeutung Has wells als Begriinder des oster
reichisehen Lokomotivbaues erkannt. Es ist ein Verdienst des k. k. Sektionsehefs 
Dr. Karl Golsdorf, eine Wiirdigung Haswells in der Gesehiehte der Eisen
bahnen der osterr.-ungar. Monarehie zuerst veroffentlieht zu haben. Zahlreiehe 
Unterlagen fiir dieses Lebensbild Haswells verdanke ieh ihm und dem Ingenieur 
C. J. Haswell, dem Sohne John Haswells, wahrend die Direktion der Masehi
nenfabrik der Staats-Eisenbahn-GeselIsehaft in dankenswerter Weise die Arbeit 
besonders dureh Uberlassung der Abbildungen und dureh den Einbliek in die 
Fabrikarehive gefordert hat. 



Ferdinand von Miller, der Erzgie6er. 
Zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr seines Geburtstages. 

Von 

Conrad MatschoB, Berlin. 

Am 18. Oktober 1813, dem Tag des Volkerringens auf Leipzigs Boden, wurde 
1D dem kleinen, einige Stunden von Miinchen entfernten Marktflecken Bruck im 

Ferdinand von Miller 
geb. 18.0kt. 1813 gest. II. Febr. 1887 

Ampertale Ferdinand Miller 
geboren. Wie sich aus dem 
Knaben der weit uber Bayerns 
und Deutschlands Grenzen be
riihmte ErzgieBer entwickelte, 
wie dieser lebte, arbeitete, und 
wie er durch seine begeisterungs
volle Hingabe an das, was er iiir 
richtig erkannt haUe, immer 
wieder von neuem seine Um
gebung mit fortriB, davon soIl 
hier einiges erzahlt werden. DaB 
dics moglich ist, verdanken wir 
seincm Sohn Fritz von Miller, 
cler das Leben seines Vaters fur 
Enkel und Enkelkinder erzahl t 
hat. Ais Manuskript gedruckt, 
ist die prachtvolle Schrift in 
Miinchcn 1904 herausgegeben 
worden. Nur dem engen Freun
deskrcis und der Familie zugan
gig, sei ihr dasentnommen, wasfiir 
jeden, der Interesse hat fUr groBe 
Mcnschen auf dem technischen 
Schaffensgebiet, wertvoll isU) 

Der Vater des ErzgieHers, J oscf A n to n Miller, 1785 geboren, war Uhrmacher. 
Er stammte aus Aichach, wo sein Vater Muller war. Als junger Handwerksgeselle 

1) Die Schrift stellte mir auf meine Bitte HelT Dr.-lng. Oscar von Miller zur Ver
fiigung. Pers6nliche Riicksprachen mit dem Verfasser der Schrift, Herm Prof. Fritz von 
Miller, der in dankcnswerter vVeise den Abrlrllck del" fiir die Biographie so wichtigen 
(·igenen Berichte Ferdinand von Millers gestattetc sowie der Besuch der ErzgieBerei, 
des Museums cler GicJ3erci und cler betr. Abteilung des Deutschcn :Vluscums boten Ergan
zungen zu der genannten Hauptquclle cler folgcn(\cn llarlcgungen. 
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war Josef Miller nach Wien gewandert, auch nach Ungarn gekommen, und hatte 
sich schlieBlich 1810 in Bruck im Ampertale (gew6hnlich Furstenfeldbruck nach dem 
benachbarten Kloster Furstenfeld genannt) in einem kleinen bescheidenen Hauschen 
am Marktplatz niedergelassen. Der Vorbesitzer war auch ein Uhrmacher gewesen, und 
so konnte denn Josef Miller fur 900 Gulden Haus und Werkstatt nebst Garten und 
Feldern erstehen. Er verheiratete sich bald darauf mit Juliana, der Tochter des im 
ganzen Ort geehrten H ufschmieds Aug us tin S t i g I rna i e r, den man im Dorf den 
Hennenschmied nannte, weil er in seiner Kunst so erfahren sei, daB er sogar fUr eine 
Henne ein Hufeisen machen kanne. Ferdinand, dem Erstgeborenen, folgten noch vier 
Sahne und fUnfTachter. Das kleine Hauschen wurde bald recht eng und der Verdienst 
des bescheidenen Uhrmachers wollte kaum ausreichen. Man muBte noch einen 
Kramladen aufmachen, in dem man Kaffee, Zigarren und Seife erstehen konnte. 
Auch das Amt eines Lottokollekteurs ubernahm der Uhrmacher. Nur die groBe 
Tuchtigkeit der Hausfrau und des Hausyaters konnte unter diesen schwierigen Ver
haltnissen durchkommen und den Kindern noch dazu eine fr6hliche Jugend ver
schaffen, die sie nimmer vergessen konnten. 

Der alteste Sohn Stiglmaiers des Hennenschmieds, also der Onkel des Ferdi
nand Miller, geboren am 18. Oktober 1791, war, da der Geistliche des Ortes in ihm 
kunstlerische Fahigkeiten entdeckt hatte, nach Munchen zu einem Goldschmied 
Streissl in die Lehre gekommen. Dieser Onkel Stiglmaier sollte eine groBe Rolle 
im Leben des jungen Miller spielen. Die ersten Jugendjahre, in der Ungebunden
heit der darflichen Umgebung, genoB der junge Miller mit frischem Sinne. Er wird 
uns als lustiger, zu allen Streichen aufgelegter Junge geschildert, mit dem hachstens 
nur der eine oder andere miBmutige Einwohner des Ortes nicht ganz zufrieden war. 
Aber bald hieB es fur ihn, Abschied von der Heimat nehmen und in die Fremde 
pilgern; war doch fUr die damaligen Verkehrsverhaltnisse Munchen 7 Stunden weit 
in der Welt da drauBen, und hier sollte er schon mit 10 J ahren hin, urn sich eine Aus
bildung zu erwerben, die er in Bruck nicht erhalten konnte. Der Onkel Stigl
maier nahm ihn in sein Haus und sandte ihn zur Schule. Die Schulze it von 1823 
bis 1826 in Munchen hat Miller zu den glucklichsten Zeiten seines Lebens gerechnet. 
Nur zu fruh war sie zu Ende. Mit 13 Jahren glaubte der Onkel die Zeit gekommen, 
daB sich der Junge selbst etwas verdienen kanne. Von Berufwahl und Berufbera
tung, wovon man heute so viel hart, kannte die damalige Zeit noch wenig. Wofur 
so ein junger Mensch paBte, das wuBten die alten Herren besser, und keinem ware 
es eingefallen, den J ungen zu fragen, was er denn nun gern werden wolle. In der 
Nahe der Wohnung Stiglmaiers lag die Goldschmiedewerkstatte, in der er selbst 
gelernt hatte. Der Inhaber suchte gerade einen Lehrling, und so wurde der junge 
Miller ein Goldschmiedelehrling. Wie es ihm in dieser Lehrzeit ging, wie er nach 
einem Wechsel des Lehrherrn endlich die Erlaubnis bekam, sich in einer Feiertag
schule weiterzubilden, wie er hier den ersten Preis erhielt und dann zur ErzgieBerei 
kam, das erzahlt er selbst in seiner packenden Darstellung wie folgt: 

"Das war fur mich ein schwerer Abschied von dem geliebten Lehrer, und die Sehn
sucht nach der Schule wurde urn so groBer, als mir die neue geistlose Tiitigkeit: Loffel 
schleifen, Halsketten aussieden, mit der Drahtburste den langen Tag Silber abkratzen 
oder wenn es weit kam, eine Nadel fur die Riegelhauben oder eine formlose Eichel an 
den Ridikul, nach keiner Weise eine Beschiiftigung war, die mir zusagte. Ein grober 
Lummel von einem Hausknecht war mein Umgang, ein bissiger, baser Tyrann mein 
Lehrmeister, eine kalte Kammer im funften Stock, wo mir die dunne Wolldecke am 
Morgen an den Mund gefroren war, meine Wohnung, eine alte, 70jiihrige ehemalige 



Conrad :\IatschoJ3. 

Krautfrau, die Frau .'\aJ3lin, die neben meiner Kammer immer eine warme Stube hatte, 
meine Vertraute und einzige Freundin. 

Ich fuhlte mich so unglucklieh, und eine Wehmut, von der ieh bisher nie eine Ahnung 
hatte, bedruckte meine Seele; als mir eines Tages mein Lehrmeister den unbereehtigten 
Y orwurf machte, ich hatte gelogen, lief ich davon . 

.'\un kamen fur mich noeh schlimmere Tage. Ich nahm meine Zuflucht wieder 
dahin, wo ieh bisher gewesen, zu dem Bruder meiner :\Iutter. :\Iein sonst so gutiger 
Onkel nahm mieh kalt und ungnadig auf, sehiekte mich in die ErzgieJ3erei, wo ich die 
niedrigsten Arbeiten verrichten muJ3te, gar niehts lernte und fur einen verkommenen 
Taugeniehts gehalten und aueh so behandelt wurde. 

In dieser traurigen Zeit war es wieder meine liebe gute :\lutter, die mir als rettender 
Engel beistand. Sie suehte und fand fur mieh einen anderen Lehrmeister in der Person 
des Goldsehmiedes und Silberarbeiters Bartholoma :\laverhofer, der seine Werkstatt 
am Frauenplatz und dem ThiereckgaJ3chen an der Stelle ~rbaute, wo nicht lange vorher 
das Glaserhaus eingefallen war, in welchem der nachmals beruhmte Optiker Fraunhofer 
als Glaserlehrling verschuttet wurde. 

:\Iein neuer -Meister war ein braver, wohlwollender, ernster :\'Iann, seine Frau eine 
tuchtige, gescheite, aber strenge Hausfrau. In dem Hause herrschte eine groJ3e Ordnung 
und echt altburgerliche Einrichtung. Alles war nach :\Iinuten eingeteilt. Fruh 6 Uhr, 
im Winter urn 7 Uhr, ging Mayerhofer spazieren, urn 1/28 Uhr beide in eine hi. Messe, 
urn 8 Uhr wurde das Verkaufsgewolbe geoffnet. Dieser ehrwurdigen, im Geschaft immer 
tatigen Frau habe ieh viel zu danken. Sie machte mich auf all meine Fehler aufmerk
sam und lehrte mieh den Umgang mit fremden Leuten. Ich durfte bei hohen und hoehsten 
Herrschaften Silberwaren zum Verkauf anbieten und verkaufen. Die Kost war zwar 
sehr einfach, aber mittags immer gut und reiehlich. :\Iein Lehrmeister vertraute mir 
eine :\Ienge Arbeiten an, die mir neu waren und Freude maehten. Wenn man ihn nicht 
gleich verstand oder etwas verdorben hatte, so sagte er gewohnlich, aber im strengen 
Ton: ,Gelt, du bist halt noeh ein ungeschickter Bub'. 

\Vare nicht ein Stiefsohn, Josef Westermayr, gewesen, ein eingebildeter, verzogener 
:\Iensch, der seine Freude daran hatte, dem Lehrling zu zeigen, wie tief in damaliger Zeit 
ein Lehrbub stand, und was man ihm alles antun konnte, so ware ich damals unendlich 
glucklich gewesen und hatte gerne vergessen, daJ3 sich meine :\lutter, weil sie kein Lehr
geld bezahlen konnte, verpflichten muJ3te, mieh seehs Jahre lang in der Lehre zu lassen. 

\Vare mein Meister nicht so gutig gewesen, mich als Weilarbeit, d. i. Nachtarbeit, 
Loffel maehen zu lassen, die mir bezahlt wurden, so hatte ich meinem Vater bis zum 
19. Jahre zur Last fallen mussen. 

:\Iayerhofer war aueh im Munehener Magistrat und wurde einstmals kommandiert, 
der Preiseverteilung der Feiertagsschule beizuwohnen. Er liebte diese Anstalt nicht 
und hielt sie fur verderblich, weil sie die jungen Leute verhinderte, an Sonn- und Feier
tagen ihre Pflichten gegen Gott und Kirche zu erfullen. Er lieJ3 daher keinen Lehrling 
in diese Schule, konnte es aber doch nicht verwinden, mir zu sagen, als er an jenem Sonn
tag Naehmittag heimkam: ,Heut hattest du im Rathaus sein sollen, da haben lauter 
Lehrbuben die schonsten Preise bis zu 150 Gulden erhalten.' Ieh faBte den Mut, 
ihm zu antworten: ,Wenn Sie mich in die Feiertagssehule gehen lieJ3en, so ware 
ieh aueh unter den Preistragern.' - Er laehelte und sagte: ,Nun, das konnen wir 
ja probieren.' 

Ais ieh ihn beim Beginne des Sehuljahres bat, ob ich mich in die Feiertagssehule 
einsehreiben lassen durfe, machte er zwar ein saures Gesieht, erinnerte sieh aber doeh 
an sein gegebenes Wort. - Ieh hatte eine groBe Freude, als ich nach zweijahriger Pause 
wieder in die geliebten Raume der hoheren Burgersehule eintrat. Ein braver Lehrer, 
namens Stengel, erinnerte mich wieder an die fruher erlernten, aber fast vergessenen 
Kenntnisse. In der hoheren Klasse des nachsten J ahres hatte ich an dem Lehrer Widdel 
einen wahren vaterliehen Freund. Er war ein ausgezeiehneter Mathematiker, und da 
die meisten Buben keine groBe Aufmerksamkeit fur diesen seinen Lieblingsunterrieht 
hatten, so besehaftigte er sieh viel mit mir allein. Ihm danke ieh die Grundlage zu meinem 
spateren Selbstunterricht, auf den allein ieh angewiesen war. 

Nun kam die bewegte Zeit der nahenden Preisverteilung. - Der Stifter dieser Preise 
hatte nicht nur bedungen, daB die Lehrer die Preistrager bestimmen, sondern samtliehe 
SchUler muBten erklaren, welchen sie fur den Wurdigsten hielten. - Da saB im Zimmer 
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des}1nspektors in gestickter Uniform Herr Sehulrat Weiehselbaumer, an seiner Seite 
sanitliehe Lehrer; ein Sehiiler naeh dem and ern wurde hereingerufen, und der Herr 
Sehulrat stellte in ernstem Tone die Frage: ,Welchen deiner Mitsehiiler haltst du fiir 
den Wiirdigsten?' 

DaB ieh von den Lehrern fiir den ersten Preis bestimmt war, das wuBte ieh wohl, 
aber reeht bange Tage sehlichen dahin, bis ieh das Resultat der Wahl meiner :'.1itsehiiler 
erfuhr. Mit allen Stimmen gegen zwei wurde ieh gewahlt, und schon am Sonntag darauf 
war die Preisverteilung. Niemand wuBte davon. Nur meine gute Mutter hatte ieh ge
beten, naeh Miinehen zu kommen. Welch ein Hoehgefiihl fiir mieh, als ieh meinen 
Dnkel und Firmpaten und meinen Lehrmeister Mayrhofer am Tisehe des Magistrats 
sitzen sah, mein Name als erster Preistrager verkiindet und unter dem SehaIle von 
Trompeten und Pauken mir ein in roter Seide liegender Kapitalbrief auf 150 Gulden 
iiberreicht wurde. Als ieh heimkam, war mein guter Mayerhofer noeh so erfreut, daB 
er mir ein ganzes J ahr meiner Lehrzeit sehenkte. Aueh mein Onkel wurde wieder der 
alte und nahm mieh mit Liebe auf; zwar gefiel mir sein Vorsehlag, als Ziseleur in die 
ErzgieBerei einzutreten, nicht sellr, die triiben Erinnerungen waren noell zu lebllaft, 
und iell hatte die Goldsehmiedekunst zu lieb gewonnen, aber das Verspreehen, die Aka
demie der bildenden Kiinste besuehen zu diirfen, hob mieh iiber aIle Bedenken hinweg. 
Dnd so war dieser Preis die Veranlassung, daB ieh wieder in die ErzgieBerei zuriiekkam. 
in der ieh mein Lebensgliiek begriindete." 

Als Miller den Preis erhalten hatte, da war auch seine Stellung unter clen Ge
sellen begriindet. Man gab ihm gem schwierige Aufgaben, wo er nach eigenen Ideen 
arbeiten konnte. Sein Lehrmeister hatte ihm versprochen, ihm das letzte Lehrjahr 
zu schenken, er nahm zwar sein Wort nicht zuriick, wollte aber doch auch nicht 
gem den geschickten Arbeiter entbehren, und so verlangte er denn das Gesellen
stiick, ohne ihm aber die Zeit zu seiner Anfertigung zu geben. Doch Miller wuBte 
sich zu helfen. In der Dachstube arbeitete er an seinem Gesellenstiick. Da man 
nicht haren durfte, daB er arbeitete, so pflegte er sein Arbeitsstiick sorgfaltig mit 
Lappen zu umwickeln. Das Stiick wurde fertig und am 16. Juni 1832 riickte iVliller 
vom Lehrling zum Gesellen empor. 

Neun Jahre war jetzt Miller in Miinchen, und manches hatte sich auch beim 
Onkel Stiglmaier geandert. Stiglmaier war zuerst Graveur an der Ki:iniglichen 
Miinze. 1m eigenen Studium bildete er sich zu einem angesehenen Bildhauer aus. 
Sein Vorgesetzter in der Miinze, Le prie ur, unterstiitzte ihn in seinem Fortkommen, 
und der Wunsch Konig Max 1., den Italienem die sorgfaltig gehiitete Kunst des 
ErzgieBens abzulemen, fiihrte den jungen Stiglmaier 1819 nach Italien, Er ging 
nach Neapel, urn dort von Righetti den HohlguB von Figuren naher kennen zu 
lemen. Der Kiinstler wies ihn aber ab, und Stiglmaier war auf sich seIber an-' 
gewiesen. Kurz entschlossen mietete er sich im Palazzo Caniati einen Keller, er 
richtete sich hier eine vollstandige GieBerei mit Schmelzofen ein und suchte sich 
so, nur gestiitzt auf das, was er gehart hatte, eigene praktische Erfahrungen zu 
erwerben. Sein Freund, der Bildhauer Haller, hatte eine zwei FuB hohe Figur 
des Phidias modelliert. An dieser hat er hier seine Kunst zuerst erprobt. In 
seinem Tagebuch beschreibt er ungemein packend und anschaulich cliese ersten 
Versuche und gibt uns damit zugleich ein packendes Bild von den Schwierigkeiten, 
die die Techniker jener Zeiten zu iiberwinden hatten. 

"Den 22. September 1820 kam HaIlers Phidiasgruppe aus Rom in Neapel an. 'Del' 
junge Caestano Desimona half mir die Gipsform machen, und ich probierte den hohlen 
WachsabguB, den ieh sorgfaltig reparierte. 1eh wog ihn, er hatte 10 Rottoli, daher ieh 
90 Rottoli Erz zum Gusse haben muBte. 

Nun maehte ieh die versehiedenen Eingangskanale und Luftabziige aus 'Vaehs 
daran, und zwar so, daB das Erz von unten heraufsteigen muBte. 

Beitrage 19I3. 12 
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Ein }letallschmelzer, namens Beccali, gab mir den Rat, die Haupteingiisse iiber 
dem Kopfe zu vereinigen und von da direkt bis zu dem Sockel zu fUhren, wodurch die 
Luft ruhig ausgetrieben wiirde und die morschgegliihte Form weniger yom eindringenden 
}Ietalle leide. 

Ich grub nun in meinem Keller eine Grube, sieben Palmi tief und ebenso weit, 
wobei ich in diesem meinem GuBhause den Vorteil hatte, daB der Boden aus lauter 
Pozzolana, einer feinen, vulkanischen Erde, bestand, die man zum Eindammen der 
Form gut gebrauchen konnte. Den Boden zur Form baute ich aus Ziegelsteinen, einen 
FuB dick; darauf stellte ich einen Holzkasten, hing das hohle Wachs mod ell in diese 
Kiste und goB dieselbe ganz mit feuerfestem Lotto aus. Schon nach einer Stunde war 
die Masse fest geworden, was einen guten Erfolg hoffen lieB. Am 9. Oktober wurde die 
Kiste abgenommen, die GuBlocher ausgeschnitten, Eisenstangen urn die Form geklammert 
eine Mauer urn dieselbe mit vier Zoll Abstand gebaut und abends 6 Uhr das Kohlen
feuer angeziindet. Schon urn Mitternacht fing das Wachs zu flieBen an, was bis zum 
}Iorgen dauerte; das Gliihen der Form setzte ich aber fort. Da horte ich in der zweiten 
~ acht einen starken Knall in der Form, der mich sehr erschreckte; die Luft10cher offneten 
sich, und starker Qualm drang heraus. Nachdem nun die ganze Form durch und durch 
gegliiht war, lieB ich das Feuer in der dritten N acht allmahlich ausgehen; den 13. Oktober 
kaufte ich 100 Pfund Kupfer und ISO Pfund ~ressing, und am Sonntag, den 14., sollte 
friih morgens gegossen werden. 

Die }Ietallmasse teilte ich in drei Schmelztiegel, wozu drei Schmelzofen und drei 
Blasbalge notig waren. Wahrend das Metall geschmolzen wurde, verstrich ich die Feuer
risse der Form, umhiillte sie mit Erde und dammte sie fest mit den FiiBen ein. In zwei 
Tiegeln war das Metall bald fliissig, im dritten wollte es nicht schmelzen. Das Feuer 
mochte nicht brennen, der Blasbalg blies nicht gut, das Geriist des Blasbalges brach 
entzwei, ich band es mit Stricken zusammen, die wieder rissen, und so verstrich der 
ganze }Iorgen. 

Der GieBer Beccali, entmutigt durch diese basen Vorzeichen, hatte bange, die ein
gedammte Form wiirde feucht werden, und so muBte ich endlich doch das Zeichen zum 
Gusse geben. 

Ein von mir erbetener GlockengieBer namens Vincenzo iibernahm den ersten Tiegel, 
setzte ihn aber so ungeschickt an die Form, daB das fliissige Metall statt in das GieBloch 
in die Luftrohren eindrang und sich da sogleich verkrustete. Unterdessen kam ich mit 
dem zweiten Tiegel und traf richtig das GuBloch, als aber Beccali den dritten Tiegel 
ausgieBen wollte, stramte durchaus kein Metall mehr in die Form. 

,Siamo perduti!' rief Beccali aus, ergriff eine Schaufel und rannte sie wiitend in den 
Bauch des Blasebalges. 

Am 7. November begann Stiglmaier die Arbeit von neuem: "Nachdem ich den 
WachsguB wie das erstemal gemacht hatte, setzte ich die Rohren fiir GuB- und Luft
locher nicht mehr wie das erstemal iiber dem Kopfe an, sondern lieB sie auBen neben 
der Figur herlaufen. Die Form machte ich wie fruher, nur horte ich, daB es gut sei, 
in die Hohlung des Kernes Werg zu legen, weil dadurch der Kern leichter trocknen und 
gliihen wiirde. 

Da meine Arbeit am Sonntag zum Gliihen fertig, ich aber an einem Sonntage nicht 
mehr arbeiten wollte, machte ich mit Beccali und dem jungen Lazaroni Marino eine 
Fahrt nach Pompeji, mietete fUr zwei Ducati eine Carrhige, auf der sich noch andere 
Fahrgaste einfanden, die siCh riickwarts auf den Karren stellten oder auf die Deichseln 
setzten, so daB das Pferd bald in der Luft schwebte, bald erdriickt zu werden drohte. 
Doch wir verlebten einen hochst interessanten Tag, aBen in Torre dell' Annunziata zu 
Nacht und kamen urn II Uhr in unserem Keller wieder an, wo ich noch das Feuer zum 
Trocknen und Gliihen der Form anziindete; 56 Stunden waren notig, dieselbe zu durch
gliihen. Das Schmelzen des Metalles ging dies mal trefflich vonstatten, und ich konnte 
bald das Zeichen zum GieBen geben. 

Beccali nahm diesmal den ersten, ich den zweiten Tiegel, Marino wollte den dritten 
ausheben, der war aber am Boden festgeschmolzen und Gefahr, das Metall werde diesmal 
unterm GieBen erkalten. Rasch kam ich mit einem vierten Tiegel, und Beccali half Marino 
den dritten Tiegel losbringen und goB auch diesen noch aus, aber es war alles umsonst, 
die Form fiillte sich nicht - unbegreiflich! Wieder war der GuB miBlungen! Entsetz
lich, peinlich! 



Ferdinand von Miller, del' ErzgicBer. 179 

Als ich des andern Morgens die Form wieder ausgegraben, fand ich, welchen un
klugen Rat ich bcfolgt, Werg in den Kern zu stecken. Das Werg verbrannte, und das 
Metall verkroch sich in die hierdurch entstandene Hohlung." 

Am anderen Morgen wurde Stiglmaier dureh einen unangenehmen Besueh iiber
raseht. 

"Die Bewohner des Palazzo Caniati hatten der Polizei angezeigt, daB ein junger 
Deutscher bestandig Feuer im Keller unterhalte, und schon einmal eine Explosion statt
gefunden habe, und der ganze Palast im Feuer aufgehen konnte. - Sofort das Feuer 
auszuloschen, war des Polizeimanns strenger Befehl, und nur mit vieler Miihe, naehdem 
ich ihm das Strafgeld sogleieh bar bezahlt, gelang es ihn zu beruhigen und die Erlaubnis 
zu erhalten, ungestort weiterzuarbeiten. 

Den 23. Dezember wollte ieh in del' Naeht den dritten Versueh machen, die Phidias
gruppe zu gieBen. Allein wir waren sehr miide und hungrig und beschlossen, lieber in 
der GieBerei zu schlafen und dafiir am friihesten Morgen das Metallschmelzen zu beginnen. 
Wir maehten zwar noeh Feuer, aber dies mal urn Makkaroni zu koehen und Aalfische zu 
rosten. Dazu der schmackhafte Alice-Salat und der kostliche Rotwein - welch' eine 
herrliche Labung! 

Wir streckten uns einer neben dem andern am Boden hin; da weckte mich morgens 
3 Uhr der Gesang wallfahrender Frauen. In ihren betenden Gesang mischten sich die 
melancholischen Tone eines Zambugnano; es war heute der Morgen des hI. Weihnachts
abend. 

Nun wurde alles rasch zum Gusse bereitet. Bald schimmerte die silberne Ober
flache des fliissigen Erzes. N ach genauer Verabredung gossen 'Yir einer nach dem andern 
in groBer Ordnung und Ruhe das Erz in die Form, und lustig spritzte es bald zu den 
Luftlochern heraus - der GuB war gelungen. 

Unsere Freude kannte keine Grenze mehr. Es erhob sich ein wahres Freuden
geschrei, wir umarmten und kiiBten uns und iiberlieBen uns dem sehonen Gefiihle hochster 
Befriedigung. Wir tranken auf des Konigs von Bayern und seines kunstliebenden Sohnes 
Wohl. Viva il principe! ertonte es in den Gewolben, wiihrend der liebliche We in die 
ausgetrockneten Kehlen erfrischte. Aber nicht lange iiberlieBen wir uns der Ruhe, 
wir wollten unser Werk aueh sehen. Rasch zerschlugen wir die Form, und als der Kopf 
des Phidias sichtbar wurde, schon und rein, sttlrzte der junge Pasquale hin, ihn zu kiissen. 
- Aber 0 weh! - Der Kopf war noch heiB und verbrannte dem armen Neapolitaner, 
der heulend und schreiend komisch herumtanzte, das Maul. . 

WeI' konnte beschreiben, wie gliicklich ich war und welch sehones Weihnachts
fest ieh feierte!" 

Auf Grund der Erfahrungen, die er so miihsam sich erworben hatte, be
griindete er nun, 1823 nach Miinchen zuriickgekehrt, weit drauBen im Westen der 
Stadt eine GieBerei mit Ziselierwerkstatte. Die neue Werkstatt miinchnerischen 
KunstfleiBes lag auf einer Viehweide, groBe Sandgruben waren in der Nahe. Die 
GieBerei war dem Koniglichen Berg- und Salinenamt unterstellt und Stiglmaier 
wurde un ter Verleihung des Ti tels eines Koniglichen Inspektors die Lei tung der 
GieBerei auf eigene Gefahr hin iibertragen. So entstand eine wichtige Kunststatte 
Deutschlands, die nach dem Wunsch der bayrischen Fiirsten zugleich auch eine 
praktische Schule fUr Bayerns Kunstgewerbe werden sollte. Allen Bayern war die 
GieBerei zugangig. Jeder konnte sich hier Erfahrungen erwerben. In diese 
GieBerei trat Miller nach bestandener Goldschmiedelehre ein. Bald gewann er auch 
seinen neuen Beruf, der ihm wenig verlockend erschienen war, lieb. Er 
fiihIte bald heraus, wie viel hier noch zu schaffen sei. Die Schwierigkeiten, 
die bei der unentwickeIten Technik zu iiberwinden waren, reizten ihn, die Ro
mantik, die damals noch aIle diese "Feuerarbeiten" umwob, mag nicht minder auf 
ihn eingewirkt haben. Aus seinen Schilderungen solcher Arbeiten, wie ich sie spater 
noch anzufiihren habe, merken wir heraus, wie stark ihn auch als Kiinstler diese, 
dem technischen ArbeitsprozeB innewohnende Schonheit gepackt hat. 

I2 * 
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Freilich yom Geldverdienen war noch wenig die Rede. Der Besuch der Akade
mie der Kunste kostete einen groBen Teil seiner Einnahme, und doch hatte gerade 
er, der Alteste, gern seine Eltern und Geschwister schon jetzt unterstutzen mogen. 
Auch da sah er einen Ausweg. Nach Feierabend, wenn andere ihrem Vergniigen 
nachgingen, suchte er die Biisten bekannter Manner zu modellieren. Bis tief in die 
Nacht noch fertigte er Gipsabdriicke an, die er mit Gewinn flir sich verkaufen konnte. 

Fig. 1. Konigl. Erzgie13erci in Miinchen (urn 1850). 

Das erste groBe Ereignis in der GieBerei, das auf den jungen :'viil1er tiefen Ein
druck machte, war der GuB der "Konig-Max-Statue" am 9. August r832, der zuerst 
vollstandig mil3lang. Miller schrieb am folgenden Tage an seine Mutter: 

"Teuerste Mutter! Mit schwerem Herzen muB ich Ihnen die traurige Nachricht 
schreiben, daB unser groBer GuB ganzlich miBlungen ist. la, das war gestern ein trauriger 
Tag! Mittwoch nachts um 10 Uhr wurde geheizt. Das Metall schmolz so herrlich, daB 
es am nachsten Tage urn 1/211 Uhr schon im FluB war. Voll Freude wurde alles zum 
Gusse hergerichtet, der Kanal ausgeraumt und um I Uhr der Zapfen ausgestoBen. Sie 
konnen sich unsere bange Erwartung denken. Das Metall stromte so schon heraus, 
daB mir das Herz ordentlich vor Freude schlug; erst gar, als das Metall schon bei einem 
der Luftrohre herauskam. Alles wollte frohlocken, und einige wiinschten dem Herrn 
Onkel schon Gliick - aber auf einmal sank das Metall; es konnte nicht mehr genug 
aus dem Of en nachstromen; die Form verschlang alIes; niemand konnte begreifen, 
wohin all das Metall gekommen. Da allmahlich fing es an unter der Erde zu brausen -
immer starker und starker wurde das Getose, bis der Boden wie bei einem Erdbeben 
unter uns erzitterte. Wir standen in der Grube bei 20 bis 30 Mann, alle in der freudigen 
Hoffnung, daB jeden Augenblick das Metall nun kommen miisse. Aber plotzlich gab 
es einen furchtbaren Knal!. Aus dem Boden brach eine Feuersaule, die hinaufschoB 
bis unter den Dachstuhl - 50 FuB, wenn nicht hoher. Ais ein gliihender Metallregen 
kam es zuriick, herunter auf die Menge. Alles was FiiBe hatte, fliichtete sich. Ein Teil 
eilte zur Feuerspritze, welche in Bereitschaft stand, denn wir glaubten, der ganze Dach
stu hI miisse schon in Flammen stehen. Zu sehen war nichts vor Rauch und einem 
wahren Aschenregen, der uns umgab. Mit Wasser war es auch nicht ratsam zu loschen, 
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denn ware solches in das fliissige Metall gekommen, muBte es eine neue Explosion her
vorrufen. Es blieb nur iibrig zu warten, bis die Wut des Elementes von seIber sich ge
dampft. Ein paar Minuten dauerte das Emporschlagen der Feuersaule, die dem Krater 
entstieg, dann wurde von ihm nur mehr Erde ausgeworfen. Zum Gliicke konnten wir 
kein Feuer entdecken. Ein Mann muBte unter das Dach. Er fand aber alles sicher. 
Urn den Of en war alles in groBter Aufregung. Sie konnen sich keinen Begriff machen 
von dem Geschrei und dem Larm, iibertont von dem Prasseln des Metalles. 1m GieB
hause war der ganze Magistrat anwesend, Herr von Klenze, Herr von Leprieur, der 
Finanzminister, verschiedene hohe Herrschaften und Offiziere. Bis aIle diese nun zu 
der schmalen Tiire hinausdrangten! - Niemand dachte daran, das weite Tor zu offnen. 
Einer warf den andern zu Boden; Hiite, Stocke, alles wurde im Stich gelassen. Einen 
Mann sah ich, der sich unter dem Lowen versteckte, ein anderer verkroch sich unter dem 
Obelisken. Dicht am Ausgang zu Boden geworfen lag ein Baurat. Aile stiegen dariiber 
hinweg. Ein Stiick Metall fiel ihm auf die Hand und brannte ihm ein Loch hinein, wie 
ein Taler groB. Nach der ersten Bestiirzung galt die Sorge vor allem, ob die Leute voll
standig beisammen und keinem ein Ungliick passiert sei. Merkwiirdigerweise war von 
den Arbeitern, die an der gefahrlichsten Stelle, in der Grube, standen, kein einzigcr 
verletzt, wahrend unter den Zuschauern nicht einer war, der nicht irgendwie einen 
Schaden davongetragen hatte. Dem einen waren die Kleider voll Locher gebrannt, 
daB es aussah, als ob sie mit Schroten durchschossen waren. Andere hatten Brand
wunden und Locher im Gesicht; den meisten aber war der feurige Metallregen ins Genick 
gefallen usw. Drei von unseren Leuten hatten sich in der Verwirrung hinter den Schmelz
of en gefliichtet - sie konnten weder vor- noch riickwarts. Hinter sich hatten sie das 
Feuer, vor sich die Mauer. Sie beteten in Todesangst und erwarteten jeden Augenblick, 
daB die Mauer iiber ihnen einfallen miiBte. Sie konnen sich nach all dem die Bestiirzung 
denken, die jeden erfaBte. Von allen war aber der Onkel am aufgeheitertstcn und ruhig
sten. Noch jetzt ist er so guten Mutes, daB wir ihn aIle darum bewundern. Er trostet 
sich damit, daB ebensogut die GieBerei jetzt nur mehr aus vier nackten Mauer bestehen 
konnte, und freut sich, daB kein Menschenleben zugrunde gegangen. Die Form, sagte 
er, konnen"Menschenhande wieder machen, - das Leben aber dem Menschen, wenn es 
zerstort is( nicht mehr geben. 

Es zeigte sich, daB das Metall ganz unten in der Tiefe ein Loch ausgewiihlt und durch 
die anderthalb Schuh dicke Form das Metall zum Durchbruch gekommen ist. Es arbeitete 
sich durch die Erde und verursachte in dieser die einem Vulkan ahnliche Explosion. 
Noch ist die Form nicht aufgemacht; aber der Onkel gibt aIle Hoffnung auf, daB irgend 
etwas von dem GuB zu gebrauchen sei. Sie konnen sich vorstellen, welche Trauer unter 
uns herrscht. J eder, der nur einiges Gefiihl im Herzen hat, sieht mitleidig auf den Meister, 
der aber, von dem man glauben sollte, daB er am meisten bestiirzt sei, zeigt von allen 
den meisten Mut, Den Schaden schatze ich nach meiner Berechnung auf wenigstens 
8-10 000 Gulden. Es ist gut, daB die Stadtvertretung selbst gesehen, was es heiBt 
urn einen solchen GuB. Ferdinand. " 

Kuhn, unbeugsam durch solche Unglucksfalle stehen diese ersten GieBer hier 
vor uns. Was das erstemal nicht gluckte, wurde zum zweitenmal versucht. Aber 
zunachst muBte nun das riesige Metallstuck von 150 Zentnern in der Grube zer
trummert werden. Ein eiserner Widder wird hergestellt. Miller meiBelte an den 
Kopf des Widders einen Drachen und mit Hurrah gehen die Arbeiter gegen den 
gluhend gemachten Metallklotz vor. 

Die in der GieBerei eingefiihrte Technik des Wachsformens, die Stiglmaier aus 
Italien mitgebracht hatte, geniigte den wachsenden Aufgaben nicht mehr. Man 
horte, daB man es in Paris in ausgezeichneter Weise verstehe, groBe Formen aus 
einzelnen Stucken zusammenzusetzen, und es lag der Wunsch nahe, diese neue Tech
nik kennen zu lernen 1). Auch der Franzose Leq ui ne, der zum GuB des Bliicher-

1) 1m Deutschen Museum in Miinchen ist in einer besonderen Abteilung aueh das 
KunstguBformverfahren in Originalmodellen dureh Abbildungen und Text gut dargestellt. 
Darnach kann man unterscheiden zwischen dem \Vachsausschmelzverfahren und dem Teil-
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Denkmals nach Berlin gekommen war, verwandte diese neue Methode, und Stiglmaier 
hatte hierbei Naheres kennen gelernt. Nach und nach in muhsamer Einzelarbeit, 
unter Benutzung dessen, was er gehort und gesehen hatte, lernte Stiglmaier unter 
Vereinigung der fruheren Lehmformerei und des neuen Teilformverfahrens brauch
bare Arbeit auch auf diesem \Vege zu erzielen. Ais Formmaterial verwendete er 
angefeuchteten Sand mit Lehm und Kohle, eine Mischung, die die Arbeiter als 
:'Uasse bezeichneten. In Paris aber sollte man auch losen reinen Sand ohne auBeren 
Rahmen verwenden konnen; die daraus hergestellten Stucke sollte man sogar 
hammern und in der ublichen \Veise befestigen konnen. Miller wurde ausersehen, 
nach Paris zu gehen, urn durch eigene Arbeit dies Verfahren kennen zu lernen. 
~Ian war sich klar daruber, daB mundliche oder schriftliche Beschreibungen oder 
em kurzer Besuch fur diesen Zweck nicht ausreichten. 

Am 28. April 1834 reiste ~Iiller, nachdem er von seinen Eltern in Bruck Abschied 
genommen hatte, uber StraBburg nachParis. Die alte Reichsstadt machte auf ihn 
einen unausloschlichen Eindruck, und er wiinschte nur, es zu erleben, daB diese alte 
deutsche Stadt wieder zu ihrem Vaterlande zuruckkehren mochte Von StraBburg 
ging es dann in funf Tagen und Niichten ununterbrochen mit der franzosischen 
Eilpost, die von Nancy aus mit 21 Person en besetzt war, bis Paris. 1m ganzen hat 
die Reise also rund acht Tage und Nachte beansprucht. Reute fahrt man in etwa 
15 Stunden von Munchen nach Paris. Paris enttauschte ihn zunachst. Seine 
Phantasie war der Wirklichkeit, die er nun erschaute, zu weit vorausgeeilt. Es 
handelte sich jetzt fur ihn darum, moglichst bald Arbeit zu finden. Sein erster 

iormverfahren, bei dem entweder Lehm oder Sand fur die Form zur Verwendung kommt. 
Das \Vachsausschmelzverfahren hat man schon im Altertum benutzt; dann geriet es in Ver
gessenheit, bis es im 16. Jahrhundert besonders in Italien durch Benvenuto Cellini eine 
neue Bllite erlebte. 1m 18. Jahrhundert wurde es mehr und mehr durch das Teilformver
fahren und zwar zuerst durch die Lehmformerei, dann durch die Sandfonnerei vcrdriingt. 
Das Sandformverfahren solI zuerst von dem franzosischen GieBer Rous sea u 1798 fur 
BronzeguB angewandt worden sein. 1m 19. Jahrhundert wurde das Wachsausschmelzver
fahren wieder mehr und mehr angewandt, das durch Stiglmaier 1820 in Miinchen ein
gefUhrt wurde. Bei dem \Vachsausschmelzverfahren stellt der Kiinstler ein \Vachsmodell 
dar, versieht es mit in Wachs vorgebildeten EinguB- und Luftkaniilen und umgibt es dann 
mit einem ;\fantel aus feuerbestiindigem Material. Das \Vachs wird dann ausgeschmolzen 
und in die hierdurch entstehende Hohlform wird das Metall eingegossen. \Vill man einen 
HohlguB herstellen, so muB man das Wachs auf einen feuerfesten Kern auftragen; die 
Wachsschicht entspricht dann der spiiteren Metallschicht. Mit dies em iiltesten Verfahren 
ist der groBe Nachteil verbunden, daB man, wenn der GuB miJ3lingen sollte, auch das Ori
ginalmodell verloren hat. Dagegen ist es fUr die kunstlerische Vollendung unbedingt vortei~
haft, die Arbeit des Kiinstlers direkt fur den GuB zu verwenden. 

Cellini Usoo bis 1571) hat dem genannten Dbelstand dadurch abgeholfen, daB er Yom 
Originalmodell aus zusammensetzbaren Te;len eine Gipshohlform herstellte. Hiermit konnte 
er nun das Wachsmodell mechanisch gewinnen, das Originalmodell blieb erhalten. Auch 
gleichmiiBigere Wandstarken lieBen sich so erreichen. In neuerer Zeit hat man versucht, 
das Verfahren nach der Richtung hin zu verbessern, daB man Formen aus moglichst wenigen 
einzelnen Teilen herstellt, wodurch man dementsprechend auch weniger GuBnahte bekommt. 
Man erreicht das dadurch, daB man mit einer vereinfachten Hilfsform eine Gelatinehohlform 
herstellt, die sich ohne Verletzung der Form auch von kraftig unterschnittenen Teilen des 
Modelles abheben laBt. Mit Hilfe dieser GelatinehoWform gewinnt man dann das Wachsmodell. 

Bei der Lehm- und Sandformerei gewinnt man von dem Originalmodell aus Lehm oder 
Sand eine zusammensetzbare HoWform, die man zunachst zur mechanischen Herstellung des 
Kernes benutzt, der in seinen Abmessungen auf die bei dem GuBstiick beabsichtigte Metall
starke verkleinert wird. Er wird dann wieder in die Hohlform eingesetzt und die GuBform 
ist damit fiir die EingieBung des Metalles fertig. 
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Weg £tihrte ihn zu clem GieBer Soyer 1), cler gerade groBe Statuen in Arbeit hatte. 
Aber er miBtraute dem jungen Deutschen und wollte ihn nicht in Arbeit nehmen, 
weil er fiirchtete, daB er nur Erfahrungen sammeln wolle, um sie dann zu un
gunsten des franzosischen Kunstgewerbes in Deutschland zu verwerten. So muBte 
sich denn Miller zunachst mit einer Stelle bei einem kleinen Meister Simonet begniigen, 
wohin ihn einer seiner Freumle empfohlen hatte. Aber da gab es wenig zu lernen. 
Das Abkratzen gewohnlicher Giisse konnte er auch zu Hause haben. Nach einigen 
'''ochen verlieB er <laher die 'Verkstatt, um sich nochmals an Soyer zu wenden. 
J etzt stellte er sic h als Ziseleur vor. Das wirkte; Soyer nahm ihn an, da j a die 
Gefahr, er wolle nur clas Formen lemen, nicht mehr vorlag. Die groBe Statue aber, 
an der er zuerst ziselieren sollte, lag, da sie im Ziselierraum nicht Platz hatte, im 
groBen GieBraull1. So hatte Miller c10ch die Miiglichkeit, die Former in ihrer Arbeit 
zu beobachten und c1as zu sehen, was er lernen wollte. Als das Ziselieren beendigt 
war, bot er sich Soyer als Former an, und da cler Meister mit den Arbeiten des 
jungen Deutschen sehr zufrieden war, so nahm er ihn auch fUr diese Tatigkeit an. 
Der Onkel Stiglmaier untershitzte ihn insofern, als er an Soyer groBere Auftrage 
sandte in der richtigen Berechnung, daB man die Fertigstellung elann seinem Neffen 
iibertragen wiirde. Schliel3lich kam Stiglmaier selbst nach Paris, und eine Reihe 
festlicher Tage kniipfte sich an diesen Besuch fUr den jungen Miller, der sich in
zwischen auch einen ganzen Kreis junger Freunde erworben hatte. 

Doch Stiglmaier war nicht nur zum Besuch seines Neffen nach Paris gekommen. 
Der Meister wollte die Kunst des Feuervergoldens kennen lernen, worin elie 
Franzosen damals Vorziigliches leisteten. Der kunstliebende Konig Ludwig hatte 
die Absicht, den Thronsaal seiner Residenz mit 12 Kolossalfiguren von Ahnen seines 
Hauses zu schmiicken. Schwanthaler 2) hatte die Figuren modelliert, aber nun 
solI ten sie auch in Feuer vergoldet werden, damit der Glanz ewige Zeiten hindurch 
halte. Allein die Gutachten, die man clariiber einholte, waren wenig trostlich. Man 
behauptete, daB diese Arbeit ungemein lebensgefahrlich sei durch Einatmen der 
Quecksilberdampfe, und daB man sicher damit rechnen miisse, daB schon bei der 
Fertigstellung einer Statue mehrere Menschen sterben wiirden. Ehe man aber den 
Plan aufgab, wollte man die franzosischen Erfahrungen kennen lernen. Man nahm 
Stiglmaier in Paris liebenswiirdig auf, fiihrte ihn durch die Arbeitsraume, die er zu 
sehen wiinschte, lieD ihm aber durchaus nicht die Zeit, irgendwelche Studien zu 
machen. Das, worauf es ihm ankam, erfuhr er nicht. Er iiberlieB es nun seinem 
Neffen, durch eigene Arbeit hinter das Geheimnis zu kommen. Miller fand bald 
eine Stelle als Arbeiter bei dem Vergolder Blus, aber auch hier kam er zunachst 
noch nicht in den Vergolderraum. Man lieB den Deutschen die Giisse reinigen. 
Die Vergolder riihmten sich jedoch ihrer Arbeit und aus ihren Erzahlungen 
erfuhr Miller i mit der Zeit mehr unel mehr den wirklichen Hergang. Schliel3-
lich kam ihm ein Streik zu Hilfe. Die Vergolder waren mit ihrem Lohn nicht 
mehr zufrieden, und gerade als BIus die groBten Auftrage auszufUhren hatte, 
legten sie die Arbeit nieder. Miller erbot sich zu helfen. Er wies darauf hin, 
daG er als Golc1schmied gelernt habe, also mit dem Vergolden nicht unbekannt 

1) N. S oyer, Bildhaucr und Gie/3er, in Paris ausgebildct, richtetc nach der Riickkehr 
von einer Stuclienrcisc nach Rom in Paris eine Erzgie/3erei ein, aus der zahlreiche \Verke 
hcrvorgingen, auch machtc er fruh galvanoplastischc Versnche. 

2) L n d wig von S c h wan t hal e r, Bildhauer, geb. 26. Aug. 1802 in Miinchen, gest. 
28. Nov. 1848; sein gro/3tes monumcntales Werk isi die Bavaria. 
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sei; wenn Elus ihm bloB die natigen AufkHirungen geben wolle iiber sein eigenes Ver
fahren, so wiirde er sicher wenigstens einen Teil der dringendsten Arbeiten fertig
stellen kannen. Dankbar wurde diese Hilfe in der Not angenommen und nun gingen 
Meister und Geselle daran, in zaher Ausdauer Tag und Nacht die natigste Arbeit 
zu vollenden. Nach dem Streik aber war der junge Deutsche dem Franzosen ein 
Freund geworden, dem er gem aIle seine Erfahrungen mitteilte. Miller interessierte 
die Sache ungemein. AIle seine Gedanken aber waren darauf gerichtet, wie man 
die Gefahren der schwierigen Arbeit beseitigen kanne. Jetzt erzahlte er auch 
Elus, was man in Miinchen vorhabe. Aber der franzasische Meister lachte den 
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jungen Deutschen aus; eine Statue 
von 9 FuB Hahe zu vergolden hielt 
er fUr unmaglich. 

Die Stellung des jungen Miller 
m Paris entwickelte sich immer 
giinstiger. Er wurde auch mit dem 
bayrischen Gesandten, dem Grafen 
Jennyson bekannt, der, ein be
geisterter Kunstfreund, dem jungen 
Kiinstler zum vaterlichen Freunde 
wurde. SchlieBlich aber war die 
Zeit gekommen, wo man ihn zu 
Hause wieder erwartete. Mit graB
ter Anstrengung arbeitete Miller 
oft viele Nachte hindurch, urn die 
angefangenen Arbeiten zu voll
enden. Einmal in Paris, wollte er 
doch auf einigen Umwegen nach 
Hause kommen. N och etwas mehr 
von der Welt zu sehen, war seine 
Sehnsucht. So reiste er nach Lon
don, der damaligen wirtschaft
lichen und technischen Metropole 
derWelt. Was er von derTechnik 

dort zu sehen bekam, regte seine Phantasie machtig an. Eine Dampfkanone zeigte 
man ihm, auch eine Elektrisiermaschine und kraftige Magnete wurden als neue Er
rungenschaften vorgefUhrt. Eine technisch vollstandig modern eingerichtete Brauerei 
machte auf ihn einen groBen Eindruck. Am 21. Mai 1836 war Miller von Paris ab
gefahren. Am 3. Juli verlieB er London, urn nach 17stiindiger Fahrt Ostende zu errei
chen. Von hier fuhr er iiber Gent nach Antwerpen, wo er den GieBermeisterBiikens 
besuchte. Uberall studierte er offenen Auges, empfanglich fUr alles GroBe, was er 
sah, bald die Werke der Kunst, bald die groBen Werke der Technik. Vor aHem machte 
natiirlich der Dampfwagen, auf dem er von Antwerpen nach Briissel fuhr, groBen 
Eindruck auf ihn. "Wie im Fluge ging's dahin und dabei so ruhig, daB man im 
Fahren wohl hatte zeichnen kannen." In Briissel ging es wieder in die Postkutsche. 
SchlieBlich war in Aachen deutscher Boden erreicht, und immer mehr fing Miller 
an, sich mit den Arbeiten geistig zu beschaftigen, die seiner in Miinchen warteten. 
Da wollte er den Transport der schweren Stiicke in der GieBerei wesentlich ver
bessern, die Sandformerei einfUhren und vor allem auf deutschem Boden den guten 



Ferdinand von Miller, der ErzgieBer. 

Pariser Formsand entdecken. Dann aber freute er sich darauf, mehr und mehr 
zum selbstschaffenden Klinstler zu werden, denn Stiglmaier hatte ihm versprochen, 
daB er wieder die Akademie besuchen konne. Dazu allerdings kam es nicht. 
Die Arbeit war so angewachsen, daB zu akademischen Studien keine Zeit mehr 
blieb. Diesen Traum seiner Jugend muBte er aufgeben. 

Noch nach anderer Richtung hin schien das Schicksal ihm zuerst einen Herzens
wunsch versagen zu wollen. Er hatte in Landshut die Tochter einer Frau Geheim
rat Posl, Nanny Posl, kennen gelernt und jetzt, von Paris zuriickgekehrt, war er 
entschlossen, urn die Hand des jungen Madchens anzuhalten. Die Mutter aber 
wollte von dem "unverschamten Habenichts und Kiinstler" nichts wissen. Die 
Tochter sollte einen angesehenen und vornehmen Biirger von gesetztem Alter zum 
Manne bekommen. Der Widerstand des jungen Madchens wurde nicht beachtet, 
und wenn auch aus der von der Mutter geplanten Verbindung deswegen noch nichts 
werden konn te, den Fer din and Mill e r soll te sie erst rech t nich t bekommen. In 
dieser Zeit, als Miller seine ganzen Zukunftshoffnungen vernichtet glaubte, bekam 
er den Ruf aus RuBland, er solle die Lcitung der groBen GieBerei, die der russische 
Kaiser begriinden wollte, iibernehmen. In seiner Stimmung war ihm der Gedanke, 
moglichst weit von Miinchen und Landshut weg zu kommen, sehr angenehm und er 
teilte seinem Onkel mit, daB er dem Rufe folgen wolle. Da kam natiirlich Stigl
maier in groBe Verlegenheit, denn die Erfahrungen, die der junge Miller sich in Paris 
erworben hatte, sollte er ja jetzt nutzbar machen. Ungemein viel Arbeit wartete auf 
die junge frische Kraft. So entschloB sich denn Stiglmaier, selbst in einem langen 
Brief der Landshuter Frau Geheimrat klarzulegen, welch braven Mann doch ihre 
Tochter in dem jungen Miller bekommen wiirde. Wir erfahren aus dem Briefe 
auch, daB Miller damals ein Gehalt von 600 Gulden bekam, und daB der Konig 
schon in Aussicht genommen hatte, nach Stiglmaiers Tode ihm die GieBerei zu iiber
tragen. Stiglmaier verspricht auch, bei dem Konig urn eine feste Anstellung des 
jungen Miller einzukommen und stellt in Aussicht, daB sich dann sein Einkommen 
mindestens auf 1000 Gulden belaufen wiirde. Diese Werbung des hochangesehenen 
Stiglmaier half. Am 21. J anuar 1840 war die Hochzeit und ein langer gliicklicher 
Lebensbund, aus dem vierzehn Kinder entsprossen, folgte ihr. Acht Sohne und 
zwei Tochter, die sich aIle zu angesehenen Stellungen emporgearbeitet haben, iiber
lebten die Eltern. 

Von den Arbeiten, die Miller in Miinchen durchzufiihren hatte, sei hier zuerst 
die Vergoldung der Reiter-Statue Kurfiirst Max L, von Thorwaldsen modelliert, 
angefiihrt. Stiglmaier hatte schon damit begonnen, aber die Figur war von ihm 
unrichtig geteilt worden und so miBlang die Arbeit. Zunachst war nun ein neuer 
Of en fiir die Vergoldung zu entwerfen. Miller konstruierte und fiihrte ihn aus. Noch 
niemals war ein Of en fiir die Vergoldung gleich groBer Stiicke hergestellt worden. Die 
handwerklich ausgebildeten Vergolder waren nicht zu gebrauchen. Sie wollten alles 
besser wissen und fiigten sich nicht der Disziplin, die Miller bei der Durchfiihrung 
so groBer Arbeiten fiir unbedingt erforderlich hielt. Aus Tagelohnern, Maurern und 
Schlossern bildete er sich seine Arbeiter fiir diese Aufgabe heran. Wie Soldaten 
wurden sie eingeiibt, urn auf kurzen Befehl die jeweils notwendige Arbeit zu 
verrichten. Die schweren Bronzefiguren, die zu vergolden waren, wurden mit langen 
Eisen verbunden, die ihrerseits auf den \Vagen einer Art Hangebahn ruhten. Man 
konnte sie deswegen leicht hin und her bewegen und mit Hilfe von Hebeln auch 
drehen. Ungemein schwierig war es, diese schweren Stiicke so gleichmaBig mit dem 
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Amalgam in Yerbindung zu bringen, daB nun nach Verdampfen des Quecksilbers 
das Gold gleichma13ig in alle Poren drang. Gegen das Einatmen der giftigen Queck
silberclampfe wurden die Arbeiter nach :\Ioglichkeit geschiitzt, Frischluftkanale 
am Of en fiihrten ihnen Luft zu, leicht bewegliche Glasverschliisse hielten die 
Dampfe so viel als moglich ab, wahrend sie sich au13erdem durch angefeuchtete 
Schwamme vor :\Iund und Nase zu schiitzen suchten. In ahnlicher \Veise sind seit der 
Antike Gestalten von gleicher GroBe nicht mehr vergoldet worden. Die Fiirsten
statuen fiir die Residenz wurden fertig und lange Zeit blieb der Of en unbenutzt, bis 
spater :\Iiller noch einmal eine Kolossalfigur der :\iadonna fiir die :Marienkirche in 
Aachen in der gleichen \Veise im Feuer vergoldete. Dann wurde der Of en abgerissen. 

An diese Art der Vergolclung kniipft sich noch ein interessanter Zwischenfall, 
cler durch die mi13verstanclliche Auffassung des Konigs von clem technischen Aus
druck "Far ben" herriihrte und den F ri tz von l\iiller wie folgt erzahlt: 

.. Ein eigentiimliches Verhangnis schien aber auf einzelnen Werken zu ruhen," er
zahlte mir der Vater einmal, als ich wachcnd an seinem Bette saB, wahrend Krankheit 
den Schlaf von seinen Augen scheuchte: 

"Soleh eine Ungliicksfigur war die Statue Friedrichs des Siegreichen unter den 
Ahnenbildern fiir den kgl. Festsaalbau. Es war ein Freitag, als die Statue zum Gusse 
kam. Das ::\Ietall wollte nicht richtig in FluB geraten. Das Zinn verbrannte, und es 
eriibrigte endlich nur, das Feuer einzustellen, den im Of en zuriickgebliebenen ~Ieta11-
kern zu zerstiickeln und die Arbeit von neuem zu beginnen. 

Genau acht Tage spater - ich wollte dem Aberglauben trotzen - schlugen die 
Flammen wiederum aus dem Of en. Urn das Ausbrennen des Zinns zu verhiiten, hatte 
ich diesmal nur reines Kupfer eingesetzt und die Legierung erst 1?eigegeben, als dieses 
vollstandig fliissig und guBreif war. Alles ging nach Wunsch. In der Zeit, die notig war, 
den Of en neu in stand zu setzen, hatte abel' die in der Erde eingedammte Form Feuchtig
keit angezogen. Ais nun das fliissige ::'Iletall durch die geoffneten Kanale in die Tiefe 
schoB, tonte es zuriick wie das Ro11en fcrnen Donners. Plotzlich, inmitten dichter Dampfe, 
brach das wilde Element sich zischend Bahn. Die Form war zerstort, und nochmals, 
zum drittenmal, muJ3te nun das vVerk begonnen werden. - Endlich gelang der GuJ3. 
Die Figur wurde ziseliert und ohne Unfall, tadellos gliickte die Vergoldung: 420 Dukaten 
waren dabei zur Verwendung gekommen, zehn Pfund Quecksilber beim Erhitzen aus dem 
Amalgam verfliichtigt und die subtile Arbeit des Zenderns gliicklich ausgefiihrt. An 
baren Auslagen hatte die Statue 9000 Gulden gekostet; 7000 wurden dafiir bezahlt. 

Stieglmaier war trotzdem gliicklich iiber das nach so vielen Schwierigkeiten erreichte 
Resultat und erzahlte dem Konig, daJ3 nur mehr eriibrige, die Arbeit zu "farben". 
"Gold farben" ist die allgemeine technische Bezeichnung fiir eine Reihe eigenartiger 
Prozesse, bei welehen durch Erhitzen mit cinem Uberzug von Blutstein usw. nach vo11-
standiger Entfernung des letzteren das Gold in tieferem, feurigem Ton erscheint; oder 
durch teilweises Auffressen der glatten Flachen mittels Sauren der storende Glanz, 
insbesondere bei Fleischteilen, beseitigt wird, - eine fiir groJ3ere Stiicke sehr schwierige 
und groJ3e Gewandtheit erfordernde Arbeit. 

Ais Stiglmeier so, nichts Schlimmes ahnend, yom "farben" sprach, traf das wie 
ein !?:liihender Funke in ein PulverfaJ3. 

"vVas? - farben?" schrie der Konig, mit den FiiJ3en stampfend und wiitend VOl' 
Zorn. "Teufel, Teufel! Gold will ich haben, echtes Gold und kein gefarbtes. Unterstehn 
Sie sich, mich durch Farben zu betriigen!" 

Kein Erklaren half. Del' Konig horte nicht. Er schloB, wie in solehen Fallen oft, 
die Augen. Die Figur muJ3te trotz meines Widerstrebens in ihrer hellgelb glanzenden 
Farbe an ihren Bestimmungsort gebracht werden. 

Ais nun del' hohe Besteller in Klenzes Begleitung den Thronsaal betrat, wollte 
Stieglmaier ihm entgegengehen. Ich stand versteckt hinter der Figur. Kaum haUe aber 
der Konig einen Blick auf das Standbild geworfen, drehte er sich wieder urn. "Pfui 
Teufel! Das ist kein Gold. Das ist wie eine Messingtrommel. Gold, kein Messing will 
ich haben. Ich habe Gold bczahlt!" 
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Verbliifft standen wir da, ratIos, was jetzt tun. leh war fest entschlossen, nichts 
mehr anzuriihren, denn zu der gefahrlichen Arbeit auch noch als Betriiger angeschaut 
zu werden, war mir doch zu viel. Ohne Unterbrechung war ich oft dreiBig und vierund
dreiBig Stunden am Vergolderherd gestanden. lch war emport iiber des Konigs Zweifel 
an der richtigen Verwendung des verrechneten Goldes; wollte das letztere wieder ab
kratzen und beweisen, daB kein Heller zu viel verrechnet war. Keine Arbeit wollte ieh 
seheuen, aber meine Ehre auch von niemanden angreifen lassen. 

Klenze drohte und bat. Endlich beriehtete er dem Konig, erzahlte ihm, wie Stiegl
maier in Wirklichkeit mehr bezahlt habe als was er bekomme, und was er von mir gehort. 
Da zeigte sich wieder des Konigs vornehmer Charakter. "Ieh will nicht, daB, wer sich 
fiir mieh plagt, auch noeh darauf bezahle." Damit bewilligte er Stiglmaier 9500 Gulden 
statt der friiheren 7000. Klenzc aber kam zu Stiglmaier: "Lassen Sie ;\1illcr mach en 
wie er will, aber sprcehen Sic nur das dummc \Vort "farben" nieht mehr aus. 

Das CnglUck, das mit dieser Figur ycrbunclen war, hatte noch nicht scin Ende 
gefunden. Zwar dem Konig gefiel sie nun ausgezeichnet, nachdem Miller sic 
wieder auf Zureden yon Stiglmaier in Arbeit genommen hatte. Aber Schwan
thaler, dem nichts, was er gemacht hatte, gut genug war, war unzufriedcn. Er 
wollte die Stellung verandern. Kein Einspruch half, sie muBte nach der GieBerei 
zuruck. Der Kopf wurde abgenommen und man versuchte nun, die Stellung zu 
andern. Miller war in das Innere der Figur gestiegen, muBte sie aber fUr kurze Zeit 
verlassen, um im ~ebenraum eine .-\nordnung zu treffen. Inzwischen entfernte ein 
Arbeiter, der hiervon nichts wuJ3te, die Schrauben, mit der die Figur auf einem Ge
rust festgeschraubt war. :\Iiller stieg, ohne diese Yeranderung zu be mer ken, wieder 
hinein und war mit dem halben Korper noch auJ3erhalb, als die Figur umsturzte; 
sie fiel zum Gluck gegen eine :\fadonnenfigur, die gerade dort stand, und Miller so 
das Leben rettete.· BewuBtlos und blutliberstromt trug man ihn zu seiner jungen 
Frau. Die Arzte gaben die Hoffnung auf, doch die eiserne vViderstandskraft des 
Mannes iiberwand auch diese groJ3e Gefahr. Aber noch fUnf Jahre lang dauerte es, 
bis die Gefahr vollstandig beseitigt war und lange muBte er, der noch nie gelernt 
hatte, was es hieB, Rucksicht auf sich und seinen Korper nehmen, mit einem 
Sprachrohr seine Befehle geben, urn die verletzte Brust zu schonen. 

Bei den groBen Arbeiten, die Miller in der GieBerei selbstandig durchzu
fUhren hatte, entwickelte sich naturlich auch seine Stellung. Stiglmaier wuBte seine 
Kunst bei seinem Neffen gut aufgehoben und wandte sich mehr und mehr der 
Landwirtschaft zu. Platz bot die Umgebung cler GieBerei auch damals fUr diese 
Lieblingsbeschaftigung noch genugend. 

Unter Stiglmaier stand die GieJ3erei noch so in der Mitte zwischen einem Kunst
ler-Atelier, einer Werkstatt und einem groBen kunstindustriellen Unternehmen. 
Mit dem Atelierwesen diumte Miller auf. Freie Akademiker, die kommen und gehen 
wollten, wann es ihnen beliebte, konnte er nicht gebrauchen. Er wollte pflichttreue 
Arbeiter, die ihr Werk verstanden, sich aber dem zu fugen hatten, was der Leiter 
fUr richtig hielt. Wer die Verantwortung trug, und das war er, sollte auch zu be
stimmen haben, was zu geschehen habe. Diese organisatorische Umwandlung war urn 
so notiger, je gewaltiger die Arbeiten wurden, die Bayerns Konige ihrer GieBerei 
u bertrugen. 

Die groBte Arbeit, die Ferdinand von Miller als ErzgieBer zu leisten hatte, 
war der GuB der Schwanthalerschen Kolossalstatue der Bavaria, die sich 
heute vor der Ruhmeshalle auf der Theresienwiese erhebt. Schon in Paris hatte 
er von dieser Riesenaufgabe gehort. Damals war Alexander von Humboldt 
zu Soyer gekommen, hatte den jungen Deutschen dort kennen gelernt und ihm 
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erzahlt von den groBen Planen, mit denen der Bayerische Konig sich trage. "lch 
habe erfahren, daB derselbe mit dem Gedanken umgeht, eine Riesenstatue in Bronze 
ausfiihren zu lassen, so groB wie die Kolosse der Alten." Miller horte sich das an, 
aber er hielt es fiir unglaublich und hat es nicht einmal in seinem Tagebuch erwahnt. 
Jetzt aber in Miinchen trat die Sache nun in endgiiltiger Form an ihn heran. Konig 
Ludwig hatte Stiglmaier mitgeteilt, daB das Riesenstandbild der Bavaria nun end
giiltig in BronzeguB ausgefiihrt werden sollte. Wie diese Aufgabe lOsen? Ein tech
nisches Vorbild gab es nicht. Es hieB hier, neue unbekannte Wege zu betreten, eshieB, 
den schwer erworbenen Ruf eines tiichtigen GieBermeisters aufs Spiel zu setzen. 
Aber Schwierigkeiten haben Ferdinand von Miller nie abgeschreckt, sondern ihn 
immer angeregt, sie zu iiberwinden. 

Ehe es aber zur Ausfiihrung kam, tauchte die Moglichkeit auf, die Aufgabe auf 
einem ganz neuartigen andern Wege zu losen, und auch dieser Weg muBte gewissen
haft verfolgt werden, ehe man weiter arbeiten konnte. Professor SteinheiF), der 
Pionier auf dem Gebiete der elektrischen Telegraphie, kam in die ErzgieBerei, urn 
Stiglmaier zu erzahlen, was J akobi in RuBland und der Herzog von Leuchtenberg 
in Miinchen mit Hilfe der Elektrizitat zu wege gebracht hatten. Man brauche keine 
Of en mehr, man hange das Modell in ein Bad mit Kupferlosung, und dann iiberziehe 
es sich mit Hilfe des elektrischen Stromes mit einer Metallkruste, die genau die Form 
des Modells wiedergabe. Die Galvanoplastik war erfunden, und man erzahlte sich 
bald vVunderdinge, was die Franzosen auf dem Gebiet fertigbrachten. Zwei Fran
zosen kamen auch nach Miinchen, und sie lieBen eine Reihe von solchen galvano
plastischen Abziigen bewundern. Ein lebensgroBer Christus war so leicht, daB man 
ihn mit dem Finger in die Hohe heben konnte, und weiter erzahlten die Franzosen, 
daB man in Paris einen Riesenadler auf galvanischem \Vege herstelle. Die Bavaria 
konne man in ebenso leichter \Veise galvanisch herstellen. Sie wiirde dann ebenso 
dauerhaft sein wie in Bronze gegossen, und man brauche kaum noch ein Fundament. 
Stiglmaier und Miller muBten schon fiirchten, daB durch die n~ue Kunst die alte 
ErzgieBerei iiberfliissig gemacht wiirde. 

Kurz entschlossen reiste nunmehr Miller mit seiner jungen Frau nach Paris, 
urn bei dem Fabrikanten, der diese Arbeit ausfiihrte, die neue Kunst genau kennen 
zu lernen. Stiglmaier versprach, 1000 Gulden zu zahlen, wenn man den Adler, von 
dem man ihm erzlihlt hatte, wirklich auf diesem Wege herstellen konnte. Denn 
dann lag es nahe, auch die Bavaria in der Weise fertigzustellen. Aber dieser Adler 
gelang nicht, und Stiglmaier weigerte sich, 1000 Gulden zu zahlen, er glaubte, daB 
mit der Halfte der Summe der Einblick in die Werkstatten geniigend bezahlt sei. 
Der Fabrikant beschlagnahmte das Gepack Millers, schlieBlich aber einigte man sich 
doch, Miller konnte nach Hause zuriickkehren, und hier hat er mit seiner Frau 
zusammen die Galvanoplastik praktisch durchgefiihrt. Es gelang dem Ehepaar, 
nicht nur Gips, sondern auch Blumen, Schmetterlinge und manches andere aus
gezeichnet galvanisch zu iiberziehen. Auch groBere Arbeiten fielen sehr gut aus. 
Das sprach sich bald herum. Adlige Damen des Hofes begannen fleiBig, Millers zu 
besuchen mit der Bitte, ihnen BlumenstrauBe, Brautkranze und alles mogliche 
andere doch aus Gefalligkeit auch zu iiberziehen. Das kostete natiirlich sehr viel 

1) Karl August Steinheil, geb. 12.0kt. 1801 in Rappoldsweiler i. Els., gest. 
12. Sept. 1870 in Miinchen, ist der wissenschaftliche Begriinder der elektromagnetischen 
Telegraphie. 1854 griindete er in Miinchen eine optisch - astronomische Anstalt, aus der 
ausgezeichnete Instrumente hervorgingen. 
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Zeit und Miller wurde immer ungeduldiger liber diese Nebenarbeiten, die ihn von 
seiner Hauptbesehaftigung abzogen. Als man ihm sehlieBlieh sogar ein neuge
borenes totes Kind zum Uberziehen libersandte, da war es mit seiner Geduld zu 
Ende. Er wollte nun liberhaupt niehts mehr von der Galvanoplastik wissen und 
wandte sieh mit erneutem Eifer der ErzgieBerci zu. 

Ehe ieh nun naeh den eigenen Aufzeiehnungen Millers die Entwieklung der 
groBen Arbeiten an der Bavaria zu sehildern versuehe, sei hier ein Uberbliek ge
geben liber das gesamte Leben, wie es sieh in einer ErzgieBerei urn die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts abspielte. Es genligt dabei nieht, den damaligen teehnisehen 
ArbeitsprozeB zu schildern, kulturgeschichtlieh viel wiehtiger ist es, die Mensehen 
bei der Arbeit zu sehen, das wirklich schaffende Leben zu zeigen. Wer kann das 
aber besser sehildern als einer, der dabei gewesen ist. Es sei mir deshalb gestattet, 
die ausgezeichnete Darlegung Fritz von Millers unverklirzt wiederzugeben. Er er
zahlt in der Lebensgeschiehte seines Vaters wie folgt: 

Fiir die Jungen ist es vielleicht nicht ohne Interes~e, wenn ich aus dem selbst Er
lebten das "Drum und Dran" erziihle, wie es die Arbeiten in unserer Jugendzeit umgab. 

Viele, ja eine Mehrzahl der :\Iodelle kamen aus Italien. Romische Karren brachten 
die in fest gezimmerten Kisten wohl verpackten Gipsfiguren bis Florenz oder Mailand. 
Dort iibernahm sie ein vom Vater gedungener Fuhrmann aus Roveredo. Ihm war der 
schwierigere Teil des Weges, der Transport iiber den Brenner, anvertraut. Schon Tage 
yor der als wahrscheinlich gemeldeten Ankunft warteten wir Kinder gleich dem Vater 
mit Ungeduld, er oft mit Sorge, auf den Kommenden. Peitschenknallen und der Zu
sammenlauf der Leute verkiindeten endlich von weitem das Eintreffen der Fuhre. 

Ein hochbeladener, mit liingst venvelkten Kriinzen geschmiickter und von Maul
tieren gezogener, rot gestrichener Wagen mit hohen Riidern kam die StraBe herunter. 
Schellen, rote Biinder und buntes Flitterwerk zierten Geschirr und Miihnen der Tiere. 
Vor dem GuBhaus angelangt, iibergab der Fuhrmann feierlich die gliicklich an Ort und 
Stelle gebrachte Ladung. Bei dem ImbiB, der ihm dabei in der GieBerstube zum Will
komm gereicht wurde, gab es dann zu erziihlen von den Erlebnissen der Reise, und viel 
des Interessanten und Abenteuerlichen kam dabei zum Vorschein. 

Von den Bestellern wurde damals noch ein groBer Wert darauf gelegt, daB die 
Figuren womoglich in einem Stiick gegossen seien, deshalb durften die Modelle auch 
zum Gusse nicht nach Bediirfnis geteilt werden wie heute. Der Aufbau der Form ver
langte oftmals vier und fiinf Etagen iibereinander, und das Zusammensetzen war eine 
sehr subtile und bei dem groBen Gewichte der Formstiicke iiuBerst schwierige und auf
regende Arbeit. Auch die Herstellung der Kernes aus Gips und Ziegelmehl erforderte 
bei den auBergewahnlichen GraBenverhiiltnissen besondere Sorgfalt. 

Der Vater erziihlte dariiber - er spricht dabei von den Formen zur Bavaria: 
"Was mich am meisten sorgte, war die Herstellung des Kernes. Es erforderte der

selbe groBe Festigkeit, wenn er dem Drucke der Hunderte von Zentnern Metall wider
stehen sollte, die nach Offnung der Zapfen mit einem Male in die Tiefe stiirzten, ander
seits muBte derselbe doch locker genug sein, urn der bei so p16tzlich entwickelter groBer 
Hitze sich ausdehnenden Luft, soweit dieselbe nicht schnell genug aus den Luftkaniilen 
entweichen konnte, freien Durchgang zu lassen. 

In einem Umfang von mitunter 80 FuB und dariiber, und bei 30 FuB Tiefe driickte 
die Masse auf den poras gebrannten Kern natiirlich mit groBer Gewalt. Das muBte er 
aushalten. Er sollte abel' auch der Spannung nachgeben, wenn das fliissige Erz er
kaltete und sich in sich zusammenzog, denn sonst war ein ZerreiBen des GuBstiickes 
unvermeidlich. Triibe Erfahrungen von friiher lie Ben mich gar Schlimmes fUr die um
fangreichen unteren Gewandteile der Bavaria befiirchten. 

In solcher Sorge mich in Gedanken beschiiftigend, ging ich einmal gegen den Abend 
iiber den Promenadenplatz. Zwei offene Schmieden ragten damals in den Platz weit 
hinein; eine, wo heute das groBe Eckhaus an der HartmannstraBe steht, die andere 
mehr gegen das astliche Ende desselben. Hundertmal war ich daran vorbeigegangen, 
heute blieb ich stehen, es gliihte mir ein geschmiedeter eiserner Reifen entgegen, den 
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zwei Gesellen aus der Esse hoben und schnell uber die Rundung eines groBen Wagen
rades schoben. Das Holz achzte in den Fugen, als im Erkalten der Reifen die Teile an
einanderpreBte. 

Wie ein Lichtstrahl fuhr mir's durch den Sinn: das konnten wir ja auch so machen! 
Bei dem nachsten groBen GuBstiicke legte ich urn den ganzen Hohlraum der Form 
einen machtigen schmiedeeisernen Gurtel. Das einstromende Erz brachte denselben 
zum Gluhen. Wahrend nun die Bronze in heiBem Zustande bruchig ist, behielt das 
Eisen seine zahe Widerstandskraft, und ich hatte erreicht, das beim Zusammenziehen 
und Erkalten das Eisen den Widerstand des Kernes uberwand und das friih~r so ge
fiirchtete ReiBen des erzenen Mantels verhinderte. Ein schwerer Alp war mir fur die 
Folge damit yom Herzen genommen und das Ratsel gelost, das mir lange so viel Kopf
zerbrechen gemacht." 

Eine andere Aufgabe, zu welcher ein rasches Gehorchen und opferwillige Hingabe 
der Arbeiter gehorte, war das sogenannte Brennen der Formen. Veranderte Einrich
tungen haben heute die Erinnerung an dieses muhevolle Stuck Arbeit fast venvischt. 

Waren die Formen getrocknet, so wurden sie, mit der Innenseite nach oben, im 
GuBhaus ausgebreitet und gleichmaBig mit Holzkohlenfeuer bedeckt. Urn dasselbe 
zu unterhalten, das Festlegen Q.er Asche auf demselben zu verhindern usw., war es 
notwendig, den Raum trotz der ubergroBen darin herrschenden Hitze nich t n ur z u 
betreten, sondern a uch darin zu arbeiten. Ein gelehrter Freund des Vaters 
hatte behauptet, daB es unmoglich sei fur Menschen, in so1cher Hitze zu atmen. Es 
muBte aber sein und ging auch wirklich. Auf ein gegebenes Zeichen wurden die Turen 
geoffnet, und aIle dazu Befohlenen, J\;Iund und Nase durch TucheJ: verhiillt, eilten, mit 
Blasebalgen und Reisigbuscheln versehen, zur Arbeit. Ohne zu sprechen, so rasch als 
moglich, wurden die Formen gereinigt, neue Kohlen aufgelegt und nach Erledigung 
der Aufgabe das GieBhaus wiederum verlassen. 

Waren Turklinken und aIle Eisenteile auch gliihend heiB, so scheint doch die Natur 
auch hier einen Ausweg zu schaffen. Die rasche Verdunstung des hervortretenden 
SchweiBes erzeugt wohl auf kurze Zeit eine isolierende Schicht gegen die umgebende 
trockene Hitze, so daB tatsachlich geleistet wurde, was Yom rein theoretischen Stand
punkte als unmoglich schien. 

Bedenklicher und fur den Neuling beangstigcnd waren dagegen die \Virkungen 
des entwickelten Kohlengases. Oft im Raume selbst, meistens aber erst einige Zeit 
darnach, fielen die Leute p16tzlich wie leblos zu Boden. Ich selbst lag einmal lange be
wuBtlos und von den and ern unbemerkt im Schnee. Auf heiBe Steine getraufelter Essig 
und kaltes Wasser brachte die Betaubten jedoch bald wieder zu sich, und die Arbeiter 
schenkten der gewohnten Erscheinung nur wenig Beachtung. 

Mehrmals war durch die fortgesetzte Hitze oder durch verdeckte Funken das Ge
balke des GuBhauses in Brand geraten. Zwar hatte der Vater, in Voraussicht dieser 
Falle, die Leute in Handhabung von Spritzen und Schlauchen geschult, trotzdem kamen 
Falle vor, die ihre sehr bedenklichen und ernsten Folgen hatten. Von einem so1chen 
erzahlt der Vater selbst: 

"Es handelte sich urn den GuB der fur Heidelberg bestimmten Statue des Fursten 
Wrede. Die Arbeit war doppelt anstrengend in den heiBen Sommertagen und ich wurde 
krank. Langsam ging die Arbeit voran und schwer wurde es mir, bei der Hitze im GuB
haus auszuhalten. Indes die Form wurde fertig, und der Tag zum GuB war festgestellt. 

Unglucklicherweise fiel ein Funke zwischen Staub und KohlenruB, der sich unter 
dem holzernen Dachstuhl allmahlich angesammelt hatte und plotzlich stand das Ge
balke auf einer Seite in Flammen. Mit unserer Handspritze suchten wir das brennende 
Dach zu loschen, aber von au Ben konnte man nicht dazukommen, denn es war mit 
guBeisernen Platten gedeckt. Rasch verbreitete sich der Feuerlarm. Mein Sohn Ferdinand 
ritt in seiner Sorge auf nacktem Gaul in gestrecktem Galopp zum Feuerhaus durch die 
Stadt bis zum ]akobsplatz, und nicht lange, so kamen schon die Spritzen mit Unmassen 
von Menschen dahergerast. 

Noch brannte das Kohlenfeuer ruhig im Kanal; das Metall im Of en war nahezu 
zum Gusse reif. Da seh ich plotzlich einen Spritzenmann mit einem Schlauch gewaltige 
Massen Wasser auf den Dachstuhl senden. Gelangt Wasser zu dem flussigen Erz in den 
Of en, so ist eine Explosion unvermeidlich, liiuft Wasser in den Kanal der Form, so ist 
die Form verloren. 
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Ich White in diesem Augenblick keine Krankenschwache; noch schweiBtriefencl 
am ganzen Karper stiirze ich mich auf den Spritz en mann und reiBe ihm den Schlauch 
aus der Hand. DrauBen aber bei der Spritze, an welcher der Schlauch befestigt war, 
pumpten eine :}Ienge Menschen. Wahrend des Ringens urn den Schlauch, und bis meine 
Leute zu Hilfe herbeieilen konnten, war es mir, als wenn der aus der Spritze kommende 
Wasserstrahl wie ein Dolch mir durch die Brust gedrungen ware. Zum Gliick kam der 
stadtische Baurat Zenetti, der die drohende Gcfahr bald begriff und seine iibereifrigen 
Feuerleute zur Ruhe und Ordnung brachte. Bald konnte ich gieBen, und diesmal war 
der GuB gelungen. 

Nun iiberfiel mich aber eine entsetzliche Schwache. Ich muBte mich zu Bett legen, 
urn so bald nicht wieder aufzustehen. Ein langwieriges Fieber trat ein. Minister von 
Zwehl schickte mil' die zwei besten Arzte Pfeifer und Lindwurm. Die Krankheit wurde 
gefahrlich und ich mit den hI. Sterbesakramenten versehen." 

Ein andermal war del' Meister nach geschehenem Gusse zu kurzer Erholung ins 
Gebirge geeilt. Die Mutter schlief in einem an das Dach des GuBhauses anstoBenden 
Zimmer. In del' Nacht weckte heller Lichtschein sie aus dem Schlafe. Das Dach dicht 
vor dem Fenster stand in Flammen. Rasch entschlossen raffte die erschroekene Frau 
das Wichtigste an Wertsachen und Papieren zusammen. Erst als dies geschehen, weckte 
sie die vor Schreck kopflos gewordenen Dienstboten und den aus dem Arbeiterpersonal 
zur Sicherheit der Wohnung aufgestellten Wachter. 

Die Vorsicht erwies sich als wohl gerechtfertigt; denn kaum war das Notwendigste 
in Sicherheit gebracht, da stromte auch schon Volk und Laschmannschaft in die Wohnung. 
Mehr als das Feuer Schaden bringen konnte, zerstarte die planlose Rettungswut. Mobel
stiicke wurden, um sie vor den Flammen zu schiitzen, durch die Fenster aus dem ersten 
Stock auf die StraBe geworfen und zertriimmert. Nur mit Miihe gelang es, eine kostbare 
Statue, ja sogar einen wertvollen groBen Spiegel vor dem Schicksal zu bewahren. Ais 
der Vater, durch Eilboten eingeholt, am nachsten Morgenzuriickkehrte, fand er ein 
Bild der Verwiistung. Wir Kinder 
waren von der Mutter in Sicherheit 
gebracht worden, und der Vater 
dankte Gott, daB das Ungliick auf 
ersetzbaren materiellen Schaden be
schrankt geblieben. 

Doch zuriick zu anderen Seiten 
des oft so aufregenden Berufes! War 
ein Stiick zum Gusse fertig und der 
Flammenofen entziindet, so gewann 
die Arbeit etwas ernst Feierliches. 
Meistens iibernahm del' Vater selbst 
den Hauptteil der Nachtwache, wir 
Buben durften unter seiner Anwei
sung das Feuer im Of en unterhalten. 
Geisterhaft erleuchteten die aus den 
Schwalchen ziingelnden Flammen 

Fig. 2. Umriihren des gliihenden Erzes. 

den weiten Raum, in dem Totenstille, nur unterbrochen durch das Prasseln des Feuers, 
herrschte. Erst mit dem grauenden Morgen wird's wieder lebendig. Wie Zyklopen 
arbeiten mit den Riihrstangen, langen Baumen und eisernen Scharren die bartigen Ge
stalten am offenen Fellerschlund. 

Besonders einer, der Former Dett, war wie ein Salamander, dem das Feuer nichts 
anhaben zu konnen schien. Wo ein schwieriger Platz, da stand er fest; der Vater konnte 
sich verlassen, daB die Leute ausharrten, wenn auch von allen Seiten gliihendes Erz 
zu ihren FiiBen im Kanale kochte oder aus den Luftrohren spritzte und ein feuriger 
Hagel auf die Umstehenden niederfiel. Bei Meister und Mitarbeitern galt es als un
begreifliche Feigheit, wenn einer (was nur iiuBerst selten geschah) in solcher Gefahr 
seinen Posten verlieB. 

Einmal hatte der Vater zum Einschmelzen eine groBe Summe franzasischer auBer 
Kurs gesetzte Miinzen gekauft, nicht hoher natiirlich im Werte als die gleiche Gewichts
menge gewohnlichen Kupfers. Zentnerweise zum Einschmelzen gebracht, hatte das 
rohe Metall auf Arbeiter und Zuschauer niemals besonderen Eindruck geiibt. Ais aber 
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von dem Gelde ein FaB nach dem andern zu groBen Haufen ausgeschiittet und mit 
breiten Schaufeln ins Feuer geworfen wurde, erschien das den Leuten so ungeheuerlich 
und wunderbar wie den Zeitgenossen Benvenuto Cellinis der Vorgang mit den angeblich 
silbernen (wahrscheinlich Zinn-) GefaBen, die er beim Gusse seines Perseus dem Of en 
iibergab. 

War endlich das MetaIl zum Gusse fliissig, die Probe genommen, der Kanal ge
raumt, und jeder Mann auf dem ihm angewiesenen Posten, so verwandelte sich das 
laute Hasten und Treiben in lautlose Stille. AIle, Zuschauer wie Gesellen, entbloBten 
das Haupt: "In Gottes Namen!" klang es von den Lippen des Meisters; dann drei droh
nende StoBe, und freigelassen aus dem Kessel, der es bis dahin gefangen hielt, stromt 
das fliissige Erz in die Verzweigungen der Kana1e. Wie ein gliihender GieBbach, kochend 
und brodelnd, kommt's aus dem Of en. Ein Zapfen nach dem andern hebt sich, dem 
Metalle EinlaB in die Tiefen der Form zu geben. Rauchende Dampfe, mit Gewalt aus 
den Abzugsrohren gestoBen, steigen auf, und ihnen nach drangen feurige Brunnen -
ein sicheres Zeichen, daB die Luft aus allen Teilen der Hohlung gedrangt und Metall 
die Form gefiillt hat. 

Mit dem Ausruf: "Der GuB ist gelungen!" bricht in kriiftigem "Hoch und noch
mals hoch und abermals hoch!" der Jubel los. Mit Gottes Hilfe ist des Werkes 

Fig. 3. Konigl. ErzgieBerei in Miinchen mit der "Bavariahiitte" (urn 1844). 

schwerster Teil getan und nicht minder gliicklich als der Meister atmen freier auch die 
Gesellen - die Arbeit ruht. 

Noch ist die Form nicht verkiihlt, und schon sind geschaftige Hande bereit, Platz 
zu machen fiir Tische und Banke. Jeder Arbeiter hat in althergebrachter Weise fiir das, 
was folgt, schon sein bestimmtes Amt. Neben dem groBen BierfaB in der Ecke werden 
Tannenbaume aufgestellt: Taglohner, GieBer, Ziselcure, Former und Schmiede, der 
Schopfer des Werkes, andere Kiinstler und Freunde nehmen nebeneinander Platz. Die 
Kinder diirfen Brot, Wiirste, und was es sonst etwa noch gibt, verteilen. Dann spricht 
der Vater zu seinen Leuten. Der oder jener von den anwohnenden Gasten - Maler 
Jos. Petzl, Xaver Schwanthaler, Meister Moritz von Schwind fehlten selten - halt 
wohl auch eine Rede, und einer von den alteren Arbeitern laBt den Meister, seine Frau 
und all die Seinen leben. Es wird gesungen, Gedichte werden vorgetragen oder kleine 
Spiele aufgefiihrt, die allen lang bekannt, doch so notwendig zum Ganzen gehoren, 
daB ohne sie das "GuBbier" kaum zu denken ist. 

War endlich die Figur voIlendet und verpackt, so ging es an neues Kranzebinden. 
Ein Fuhrmann von Fohring, der seinen Stolz in das vom Vater ihm fiir solche Aufgaben 
geschenkte Vertrauen setzte und zwolf prachtige Hengste hatte, besorgte zumeist den 
Weitertransport. Die Pferde am Wagen wurden von der Mutter und den Schwestern 
mit BlumenstrauBen geschmiickt. Auch die in blauen Blusen wartenden Fuhrleute 
bekamen Blumen auf den Hut gesteckt und ebensolche an die Peitschen gebunden. 
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Auf gliickliche Fahrt zuletzt noch ein Glas Wein kredenzt - dann nahm alles Abschied 
von dem Werk, an dem oft so gar viel Sorge und so vie1 Erinnerung an ernste und wiederum 
freudig durchlebte Augenblicke hing. 

Bei anderen besonderen Anlassen ging es auch hinaus vor die Stadt. In mit Tannen
reis gezierten Leiterwagen fuhren die Arbeiter nach der Menterschwaige, spater wohl 
auch an den Tegern- und Starnberger See. - Auf den Hohen des herzoglichen Gutes 
Kaltenbrunn - anschlieBend an Vaters 
Bayerhof - war ein Eichenwald unter 
der Axt gefallen; aus dem Boden ragten 
nur mehr die Striinke der alten Baum
riesen; da - bei einem solchen Arbeiter
feste iiberraschte uns wie Donner bei hei
terem Himmel cine Kanonade, und von 
den Bergen haUt es im Echo zuruck iiber 
den See. - Einige von den GeseUen, Zim
merleute und Schmiede, hatten Locher in 
·die Strunke gebohrt, Pulver und Pfropfen 
geladen, dann abgebrannt - das war ein 
Krachen und Knallen - hoch in die Luft 
flogen die feurigen Stopse1, und begeisterte 
Rufe und Reden feierten Meisterin und 
Meister. 

Diese prachtvollen Bilder ernster 
Arbeit und froher Feste vor Augen, wird 
es nunmehr doppeltes Interesse haben, 
zu sehen, wie diesc fUr die damalige Zeit 
so iiberwaltigend groBe Aufgabc, der GuB 
der Bavaria, sich vollzog. Ohne Beispiel 
und V orbild mit Erfahrungen, die man 
erst wahrend der Arbeit sammeln konnte, 
hieB es vorzugehen. Schon die Herstel
lung des groBen Modells durch Schwan
thaler brachte mancherlei Kummer. 
Neben der GieI3erei hatte man eine rie
sige Bretterhiitte errichtet, die von 
weither schon die Vorstadte Miinchens 
iiberragte. Hier in dieser "Bavaria
Hiitte" arbeitete Schwanthaler mit einer 
ganzen Schar von Gehilfen an der Figur. 
Man hatte zahlreiche Galerien ange
bracht, bewegliche Fahrstiihle eingerich
tet zum Transport von Menschen und 
Material. Als schlieI3lich die 54 FuB hohe 
Figur vollendet war, war Schwanthaler 
unzufriedener denn je mit seiner eigenen 

Fig. 4. Modell der Bavaria, 
von Schwan thal er. 

Arbeit. Dberall muBtc noch geandert werden. Auf der einen Seite trug man Ton 
in Massen auf das Modell noch auf und an der anderen Stelle ging man mit Beilen 
und Hacken daran, ganze Zentner von Gips von der Figur zu beseitigen. Es lag 
die Gefahr var, daB sich diese Auftragungen 10s16sten, wenn man das Modell aus
einandernahm. Dann ware die ganze Arbeit vergeblich gewesen. Denn die 
Form des Hilfsmodells hatte man verloren. Mit Gewalt muBte man dem Kiinstler 
die Figur entreiBen, und nun begann die Arbeit in der GieBerei. Welche 

Beitrage 1913. 13 
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Schwierigkeiten das Formen an sich machte, davon ist schon vorher gespro
chen worden. 

Zu den Sorgen der Arbeit kam die Besorgnis urn des Onkels Leben. Ein schweres 
und sehr schmerzhaftes Leiden hatte Stiglmaier befallen, die Krafte verlieJ3en ihn 
immer mehr, und schlie13lich am I4. Marz I844 konnte er, in dem Gedanken be
ruhigt, daJ3 seine Kunst mit ihm nicht verloren gehe, in den Armen seines 
Neffen sterben. Dem jungen Miller war Stiglmaier ein zwciter Vater geworden. 

Das Einformen der Bavaria war so weit vorgeschritten, daJ3 man nun mit dem 
eigentlichen GuJ3 beginnen konnte. 

"Es war am I I. September 1844," erziihlt Miller, "als zwei dicke Rauchsiiulen 
aus den Kaminen der GieBerei gerade gegen Himmel aufstiegen und verkiindeten, daJ3. 
heute ein groBcr GuB stattfinden werde. 

Fig. 5. Schnitt durch den Gie130fen unci die Form fiir den Kopi der Bavaria. 
(1830 bis 1831 erbaut; grii13te clarin zum Flusse gebrachte Metallmenge: 25312 kg.) 

Ja, es sonte heute nicht allein das erste Stiick der Bavaria, der Kopf derselben, 
es soUte auch mein erster groBer GuB geschehen. Das Erz war fliissig im Of en wie Wasser; 
viele Zuschauer, auch fiirstliche Personen, waren zugegen. 

Mit welch kaltem Blute stieB ich sonst den Zapfen aus; heute war mir so bang, 
so iingstlich, doch es muBte vor sich gehen. Das Erz stiirzte hinunter in die Form mit 
Macht. - Mit pochendem Herzen erwartete ich das frohe Zeichen an den Luftr6hren, 
aber es will nicht erscheinen. "Da ist ein Ungliick im Anzuge!" durchschauert es mich. 
Rasch bitte ich clie vielen Zuschauer, die GieBerei zu vcrlassen. Da h6re ich es pl6tzlich 
furchtbar prasseln in der Tiefc. Gott! Die Form war zersprungen! Armdick str6mte 
das Erz aus der Form. Schreckcn liihmte mir aUe Glieder, nichts mehr konnte ich tun, 
urn zu retten, und einen Blick nach oben mit den Worten: Herr Gott, hilf du! - Das 
war alles, was ich vermochte. Stumm und still stand ich, mein Ungliick zu schauen. 
Da erkaltete der Feuerstrom - es dringt kein Erz mehr in die Form - ich sehe noch 
fliissiges Metall auf der H6he des Kanals - ein Hoffnungsstrahl durchzuckt mein Inner
stes, ich steige schnell iiber den gliihenden Kanal, urn in die Luftr6hren zu sehen. Welch 
cin Anblick, welche Freude! - Feurige Augen glotzten mich an aus denselben und doch 
so freundlich, so fr6hlich! Welch ein Jubel, als ich ausrufen konnte: Gliick auf! Der 
GuB ist gelungen! 
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Viel Schmerz, viel Freude habe ich schon erlebt, nie aber einen solchen Wechsel 
von Schreck und Freude empfunden. Wie brannte ich vor Neugierde, zu erforschen, 
wie das zugegangen. 

Der Druck des Erzes hatte die zwei FuB dicke Mauer und die Form durchbrochen. 
Vierzig Zentner Erz stromten aus der Offnung; endlich erstarrt die fliissige Masse und 
erstarrt in einem Moment, wo nicht mehr dreiBig Pfund aus dem RiB hatten entweichen 
diirfen, sonst - ware der GuB miBlungen. Gewohnlich nennt man so etwas einen gliick
lichen Zufall; doch rnein Gefiihl drangte mich, mein Haupt zu entbloBen und die tief
empfundenen Worte auszusprechen: "Gott, Dir danke ich alles!" 

Ein Jahr verging, und am 10. Oktober 1845 konnte man das Bruststiick gieBen. 
Man hatte einige Veranderungen getroffen. Statt mit Erde die Form einzudammen, 
hatte man sie soli de mit gewOlbeartigem Mauerwerk umgeben, urn dem Druck des 
Erzes zu begegncn. Besonders sorgfaltig war der Kern hergestellt worden. Dber 
den GuB selbst erzahlt Miller: 

"Von den vielerlei Arbeiten in dieser Zeit iiberhauft, war meine Hauptsorge doch 
immer der groBe GuB der Bavariabrust. Seit einem Jahre arbeitete ich an der Form. 
Hunderte von Zentnern Eisen waren schon verbraucht; nichts wollte ich versaumen, 
was dem Gelingen des Gusses fordernd sein konnte. - N~r zwei Dinge beunrUhigten mich 
stets: Wird der Of en diese Masse Erz schmelz en ? Wird der GuB bei der Einziehung 
im Erkalten nicht reiBen, da der Umfang desselben so ungeheuer groB ist? 

Ersteres zu erzielen, widmete ich dem groBen Of en meine ganze Sorgfalt; die Zug
locher, die Roste erweiterte ich, daB der Luftstrom starker wurde; trocknete alles an 
der Luft schon gedorrte Holz nochmals am Feuer usw. - Letzteres zu verhiiten, machte 
ich den Kern aus zwei Schichten, die auBere Schichte von der sonst iiblichen Kernmasse: 
Gips, Ziegel- und Kapselmehl, die innere von Sand. - Diese Arbeit machte mir viele 
Miihe, ich wurde aber spater hierfiir durch guten Erfolg belohnt. Viele Fuhren Kohlen 
gingen darauf, die Menge Formstiicke, den ungeheuren Kern zu trocknen und zu gliihen. 
Es war eine lange, anhaltende, anstrengende Arbeit. Doch das Miihevollere harrte 
noch meiner. Es war dies das Zusammenstellen der 50 bis 60 Zentner schweren und 
doch so zerbrechlichen Formstiicke. 

Vier Tage lang dauerte diese letztere Arbeit - von 6 Uhr friih bis 2 Uhr in der 
Nacht in der von betaubendem Kohlendampfe erfiillten Grube. 

Endlich war die Form geschlossen. Die Weite des hohlen, fiir das Erz bestimmten 
Raumes war gleichmaBig in allen ihren Windungen und betrug nur einen halben Zollo 
Alles lieB einen gliicklichen Erfolg hoffen. 

Nun ging es an das Einmauern der Form. Alles, was sich riihren konnte, muBte 
helfen, Ziseleure, Former, Monteure, Schlosser, Schmiede. lch lieB die ganze Grube 
massiv ausmauern; 12000 Ziegel und 300 Metzen Gips waren schon am zweiten Tage 
verbraucht. 

Als ich das Ende der Arbeit vorausberechnen konnte, lieB ich das Feuer im Of en 
anziinden. Es war dies am 10. Oktober 1845, nachmittags 5 Uhr. 

1m Of en waren sechs tiirkische DreiBigpfiinder-Schiffskanonen, dreizehn kleinere 
Kanonen, ebenfalls tiirkisches Geschiitz, 60 Zentner Erz in kleineren Stiicken, zusammen 
330 Zentner. 50 Zentner wollte ich noch in den Of en werfen, wenn das Metall fliissig war. 

So matt und miide der Korper, der Geist war im hochsten Grade aufgeregt. An 
Schlaf war in dieser N acht nicht zu denken; ein banges, schreckliches Gefiihl beunruhigte 
mich, und die Stille der Nacht, das geisterhafte Licht, welches die aus dem Of en brechen
den gel ben und blauen Flammenspitzen im GuBhause verbreiteten, war ganz geeignet, 
den bangen Zweifeln Raum zu geben und die Brust immer enger und enger zusammen
zuschniiren. 

Inzwischen brannte das Feuer lustig im Of en, und die Kanonen fingen schon an, 
sich zu biegen und zu schmelzen ; hartnackiger waren die kleinen Erzstiicke. N achmittags 
3 Uhr am I I. Oktober war das Metall so heiB, daB ich beginnen konnte, den Rest des 
Erzes nachzusetzen. lch mochte etwa zwanzig Zentner desselben im Of en haben, als 
ich merkte, daB das fliissige Metall bedeutend erkaltete. lch lieB starker und starker 
feuern; es half nichts. lch legte kein neues Erz mehr nach, ich suchte das schonste 
Holz aus, ich warf Zinn und Zink in den Of en, aber alles vergebens. Es hatte ein dichter 
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schwerer Nebel sich auf die ganze Gegend gelagert und driickte allen Rauch auf den 
Boden. Das Feuer brannte triib und traurig, obwohl die Hitze immer arger und arger 
wurde. Das Erz lag nun im Of en wie ein dicker Brei; drei Stunden friiher war es doch 
schon fiiissig! - Ich glaubte, die bange Unruhe woUte mir das Herz abdriicken; ich 

Fig. 6. Der groBe GicBofcn mit der 30 FuB tiefcn 
Dammgrube. 

suchte Hilfe bei dem Herrn, dem 
Gebieter iiber Wind und Feuer. -
Wie kann da in solcher Not der 
Mensch beten! - Es wurde mir 
etwas leichter urns Herz ; auch stiirkte 
mich mein braves Weib mit einem 
Trunk Wein und trostenden, ermu
tigenden Worten. Oh, welch ein 
Schatz ist dem Manne ein verniinf
tiges Weib! 

Nun wollte ich eine Stunde lang 
gar nicht mehr in den Of en sehen, 
urn ruhiger zu werden. Aber als ich 
abends 7 Uhr das Metall noch nicht 
besser fand, da war alle Hoffnung 
dahin. J ahrelanges Miihen, Ruf und 
Vertrauen und der schone, herrliche 
Of en , mein ganzes Vermogen ver
loren. " 

Ich muB hier bemerken, daB 
der Vater alle Giisse auf eigene Ge
fahr unternehmen muBte. Ware nun 
im obigen Fane das Erz nicht fliissig 
geworden, so hatte man es erkaltet, 
ohne den Of en einzureiBen, nicht 
aus diesem herausbringen konnen. 
Bis der Of en nun wieder mit groBen 
Kosten erbaut gewesen, wiire unter
dessen die Form durch Anziehen von 
Feuchtigkeit unbrauchbar geworden, 
denn auseinandernehmen lieB sie 
sich wegen ihrer Zerbrechlichkeit 
nicht wieder. Deutlich sprichtschwere 
Angst aus seinen Worten, wenn er 
fortfiihrt: 

"Ich kostete den bitteren Becher der Verzweiflung. Alles, alles hin! Das war der 
einzige Gedanke, den ich fassen konnte. Ich war matt und miide zum Sterben. Traurigen 
Blickes standen meine Leute urn mich her und suchten aus meinen Augen zu lesen, 
wie es stiinde. Was in mir vorging, durfte ich nicht merken lassen, urn diese nicht zu 
entmutigen. 

Wie schwer wurde es mir, sie zu ermuntern. Ich rief Ihnen zu, das Feuer zu schiiren, 
das Erz zu riihren, solange ihre Kriifte reichten. Ich faBte den verzweifelten EntschluB: 
entweder muB es schmelzen oder alles zugrunde gehen. - Diese entsetzliche Aufregung 
hatte mich in einen Zustand gebracht, daB ich unfiihig war, eine klare Idee aufzufassen, 
was jetzt zu tun sei. Mein alter Vater, den die Sorge hergetrieben aus der Heimat, 
suchte mich zu iiberreden, daB eine Stunde Schlaf und Ruhe fiir mich jetzt das beste 
sei. Ich sehe noch den alten, braven Mann, Triinen in den Augen, mit aufgehobenen 
Hiinden bittend. 

Die vielen schlaflosen Niichte mochten ihr Teil beigetragen haben, daB ich, kaum 
im ruhigen Zimmer sitzend, gleich einschlafen konnte. Doch lange soUte diese Ruhe 
nicht dauern. Schon nach einer Viertelstunde weckte mich der entsetzliche Ruf meiner 
Frau: "Mann, wach auf! Die Gie13erei brennt!" 

Weg war aile Miidigkeit. Ich flog in die Gie13erei. Der Dachstuhl stand in Flammen. 
Doch die Vorsicht, Spritzen und Schliiuche in Bereitschaft zu halten, steuerte dem nahen 
Ungliick. Das Feuer war bald gel6scht. Hier zeichnete sich besonders einer meiner 
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Arbeiter, namens Geisler, aus, der nun auch mit sechs Mann beordert wurde, den Dach
stuhl zu beobachten. 

Und nun ging es wieder an den Of en. Da denke man sich meine Freude; das Metall 
war etwas besser geworden. Ein lebendiger W:estwind, der jetzt wehte, wie von Gott 
gesendet, blies kraftig in die wieder lustige Flamme. Immer fiirchterlicher wurde die 
Hitze, aber auch immer fliissiger das Erz. 

Nun war Lust und Leben iiberal!. Meine Leute aIle zeichneten sich aus. Keinem 
war die Anstrengung, keinem die Hitze zu groB. Mitternacht war es, als die Arbeiter aIle 
urn den Of en standen, entbloBten Hauptes. Auch wohl an hundert Zuschauer waren 
dabei, die bis zur spat en Stunde ausgeharrt hatten. Sie teilten das heilige Mitgefiihl, ein
stimmend in mein Gebet: "Herr Gott, hilf, steh' uns bei! In Deinem Namen beginnen wir!" 

Siebenmal muBte ich mit dem groBen LaBeisen aus aller Kraft an den Zapfen stoBen, 
so stark war der Druck des Metalls. Da stiirzte die Furie, zischend und kochend, aus 
dem Of en, die Glut und die Hitze waren graBlich. Allmahlich fiillte sich der Kanal -
einen Blick nach oben -, und nun lieB ich alle sechzehn Offnungen der Form auf einmal 
aufmachen. Da bebte der Boden unter unseren FiiBen, die Luftrohren spien gel ben Rauch 
aus, der von ungeheurer Macht aus der Tiefe gepeitscht wurde. -Dies dauerte eine und 
eine halbe Minute. Endlich kam zuerst aus ~iner, dann sogleich aus allen zweiunddreiBig 
Luftrohren fliissiges Erz und sprudelte lustig in die Hohe. 

Jetzt der Jubel! Der GuB ist gelungen! 
Hoch lebe Konig Ludwig! Hoch lebe unser Meister! Hoch!" 

Eine von ihm erzahlte Erinnerung an Konig Ludwig 1. kniipfte sich auch an 
die Arbeit der Bavaria an, die hier nicht vergessen sei. 

Meine groBte Lebensaufgabe, die Bavaria, mul3te in Angriff genommen werden. Es 
fehlte nicht an gnadigen Versicherungen des Konigs, daB er mir diese gewaltige Aufgabe 
mit voller Beruhigung anvertraue. 

Ich hatte mit dem Kopf der Statue begonnen. Aul3er den mir naher stehenden 
Kiinstlern und dem Konig hatte man nirgends viel von mir gehort, und nicht ohne Mil3-
trauen und Bedauern wurde von dem Gelingen dieser kolossalen Arbeit gesprochen. Ware 
der GuB des Bavariakopfcs miBlungen, so hatten aIle gejammert: "Mit Stiglmaiers Tod 
ist die Miinchener Erzgiel3kunst verloren." . 

"Wenn Sie den Kopf der Bavaria giel3en, will ich dabei sein", hatte der Konig ver
langt. Nun ist es eine bekannte Sache, daB ein Unfall am leichtesten dann passiert, wenn 
hohe Personen zuschauen wollen, deshalb war mir darum zu tun, den Konig von dieser 
Idee abzubringen. Ich sagte ihm, es sei viel interessanter, wenn das Werk aus der Grube 
gehoben wird, wenn es gleichsam aus der Tiefe herauf erscheint, wahrend bei dem Gusse 
selbst, ob nun ein Kunstwerk oder ein Dampfzylinder unter dem Mauerwerk verborgen, 
immer nur zu sehen sei, wie der fliissige Metallstrom aus dem Of en stiirzt. 

"Gut," sagte der Konig, "dann will ich das Heraufziehen mit anschauen." 
In Riicksicht darauf hatte ich nach dem Gusse in der Grube schon die GuBkanale 

und Luftrohren weghauen, den Kern herausmachen und das Ganze abbrennen, reinigen 
und fertigstellen lassen. 

Eines Abends stieg ich in das Innere des Kopfes, urn zu schau en, wie weit das Heraus
nehmen des Kerns gediehen sei. Drei Mann waren in demselben beschaftigt, und ich sah 
mit Staunen, wieviel freier Platz trotzdem noch iibrigblieb. Am Abend nach Feierabend 
holte ich Leute zusammen, urn zu probieren, wieviel Menschen im Innern wohl unter
zubringen waren. 28 Mann fanden im Kopfe Platz! 

Es war im Spatherbst, als mir der Konig mitteilte, dal3 er mehrere Gaste, darunter 
die Konigin von Griechenland, seine Schwester, die Kaiserin-Witwe Karoline von Oster
reich, seine Tochter, die Grol3herzogin Mathilde von Darmstadt, die Konigin Therese u. a. 
mitbringen werde. 

Ich schlug ihm vor, nach dem Diner abends 6 Uhr zu kommen, worauf-er sagte: 
"Wenn das bei Nacht nicht gefiihrlich ist, sei ihm diese Zeit sehr angenehm." 

Obwohl nun mein grol3er Flaschenzug auf 300 Zentner gepriift war, benutzte ich 
doch noch zwei Seitenziige, steckte meine 28 Arbeiter in den Kopf, obendrauf (urn zu 
beweisen, daB ich das Leben der Arbeiter nicht gefahrde) meine zwei kleinen Buben Fritz 
und Ferdinand, beleuchtete das Giel3haus und den Of en brillant, lieB aber die Grube 
finster - und nun schwebte der kolossale Kopf allmahlich aus der finsteren Tiefe heraus. 
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- Der Konig war selig vor Freude. - Kaulbaeh hat diesen Moment benutzt zu einem 
Bilde an der neuen Pinakothek, das aber leider vom Wetter vollkommen zerstort ist 
und nur mehr in der Olskizze existiert. 

Ais der Kopf etwa vier FuB iiber der BodenfHiehe sehwebte, wurde die Briieke unter 
den Kopf gesehoben, mit bengalisehem Feuer der Kopf beleuehtet, und dessen Insassen 
braehten dem Konig ein sehallendes "Hoeh" aus, das sieh aber ganz unheimlieh anhorte. 
Neugierig fragte der Konig, wo und wer denn das sei? "Das sind die Arbeiter, die mir bei 
diesem GuB geholfen und die im Kopfe steeken." - "So lassen Sie dieselben doeh heraus!" 

Fig. 7. Heraufzieheu des Kopfes cler Bavaria aus cler Grube. 
(Nach dem [jetzt zersiOrtcnl BUde von V\T. von Kaulbach an der Neuen Pinakotbek in Munchen.) 

rief er. Ieh legte eine Leiter an den in der Luft sehwebenden Kopf. Zuerst ersehien Fritz 
in seiner Bluse, maehte mit seinem blausamtenen Kappehen seine ehrerbietige Verbeu
gung und stieg dann die Leiter hernnter, dann Ferdinand ebenso. Die Damen waren 
entziiekt iiber diese zwei mutigen Knaben. Dann kam ein Arbeiter um den andern, die 
sieh auf der Briieke in Reih und Glied aufstellten. Das Staunen des Konigs wuehs, so 
oft ein neuer Mann iiberrasehend auftauehte; er zahlte sie alle und rief bei jedem: "Theres! 
noeh einer!" Ais es aber iiber zwanzig ging, nahm er mich beim Arm und sagte mir ins 
Ohr: "Man merkt gar nichts, wie maehen Sie es denn, daB Sie immer wieder neue Leute 
in den Kopf, der doeh in der Luft sehwebt, hineinbringen?" "Sie waren alle darin", sagte 
ieh - "a pas" - er sehiittelte den Kopf und ging wieder in neues Staunen liber. Sehr 
gnadig und vergniigt verlieBen die hohen Herrsehaften die GieBerei. 

Ieh setzte den Kopf noeh auf die Briieke und nahm die Haarwuekel vom Seheitel 
hernnter, um fiir den morgigen Transport des Kopfes in den Ziseliersaal alles vorbereitet 
zu haben. Schon um 8 Uhr des andern Morgens kam der Konig, nahm mieh unterm Arm 
und sagte ganz zutraulieh: "J etzt erklaren Sie mir aber, wie Sie das gemaeht haben, es 
war reizend, und niemand merkte was." Meine wiederholte Versicherung, daB alle, die 
aus dem Kopf gestiegen, aueh wirklieh darin untergebraeht waren, nahm er sehr ungnadig 
auf. "Das ist nieht wahr; das ist nieht moglieh," lautete seine barsehe Antwort. Ieh 
gab zwei Arbeitern (Dett und Kogel) ein Zeiehen und sagte dem Konig: "Majestat glauben 
mir vielleicht aueh nieht, daB in dieser Haarwuekel (es war die Haarwuekel, in welcher 
die vergoldete Insehrifttafel eingesetzt ist) zwei Mann steeken?" Er guekte hinein und 
war ganz ersehroeken, darin zwei lebendige Mensehen zu sehen. Immer noeh zweifelnd, 
befahl er: "Gleich herauskommen!" und wie er die zwei Mann neben der Haarwuekel 
stehen sah, sagte er: "Nun habe ieh gesehen und glaub' es doeh nieht." 

Gar viele Sehwierigkeiten waren zu iiberwinden. Die Fureht, mit dem genehmigten 
Gelde nieht auszureiehen, das AbreiBen des Metalls beim Erkalten, die fortgesetzte 
Gefahr beim Heben und Bewegen dieser kolossalen sehweren Stucke u. dgl. maehten 
mir viel Sorge. Dem seharfen Auge des Konigs entging es nieht. 

"Warum denn so traurig?" sagte er eines Tages. "Weil diese Aufgabe fiir mieh und 
fUr einen Mensehen iiberhaupt zu groB ist." - In solchen Momenten verst and es der 
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Konig, den Leuten, die er brauchte, Mut und Begeisterung beizubringen. "Was fallt 
Ihnen denn ein, Miller, denken Sie an den KoioB von Rhodus, den haben auch Menschen 
ausgefiihrt, und an Lysippus - der muBte in einem Jahre im Auftrage Alexander des 
GroBen 20 Reiterstatuen der jugendlichen HeIden, die ihn im Kampfe umringt, und so 
sein Leben gerettet hatten, in Erz gieBen; und Lysippus war nicht einmal so jung und 
kraftig wie Sie. - Also nicht mutlos, Miller, wer fiir die Nachwelt arbeitet, ist kein ge
wohnlicher Mensch." 

Ein andermal sprach ich die Besorgnis aus, daB es mir unmoglich sei, mit Sicherheit 
zu berechnen, wieviel ich Geld brauchen werde und ob ich mit der genehmigten Summe 
ausreiche. 

In dies em Punkte traf man es selten gut beim Konig. Eine Mehrforderung zu machen, 
war so gefahrlich, wie mit einem PulverfaB umzugehen; eine Explosion war da immer 
zu fiirchten. Diesmal aber war er sehr gnadig. "Es ist nicht viel, das weiB ich, aber ich 
weiB auch, daB die Anforderungen meiner Kiinstler immer so bescheiden sind, daB ich 
nur durch deren Opferwilligkeit imstande bin, in der Kunst so Staunenswerteszu schaffen!" 
Er lobte meine Umsicht und ~parsamkeit, er sei iiberzeugt, daB es mir gelingen werde, 
mit der Summe auszureichen. 

Mit dem Direktor von Gartner, dem Schopfer der LudwigstraBe und vieler anderer 
Bauten, ist weder Stiglmaier, der doch sein Jugendfreund war, noch ich bei dem vom 
Konig geplanten Arbeiten je zurechtgekommen. - So wollte der Konig auf dem Platze 
vor der Universitat zur Erinnerung des Befreiungskampfes der Griechen mit den Tiirken 
und der schlieBlichen Konigswahl seines Sohnes Otto ein Denkmal errichten, und zwar 
eine eherne Saule mit vier wasserspeienden Lowen an deren Sockel. Die Saule sollte 
von Schwanthaler mit Reliefs nach Art der Trajanssaule ausgestattet werden, anfangend 
mit der griechischen Revolution bis zum endlichen Siege der Griechen und dem Einzuge 
ihres jungen Konigs. Ais Bekroriung der Saule war die Statue des Konigs Otto bestimmt. 

1m Hafen von Navarin hatten die Englander - unter dem Vorwande, den Griechen 
beizustehen - die ganze tiirkische Flotte, die ihnen schon lange zu machtig war, in die 
Luft gesprengt. 

Nach Jahren versuchte man Wertvolles aus den versenkten Schiffen durch Taucher 
heraufzuholen. Dazu gehorten vor· allem die Kanonen, die dann offentlich verkauft 
wurden. Konig Ludwig erwarb iiber tausend Zentner solcher Kanonen, deren Formen 
hochst interessant waren. Eine davon liegt heute noch im Vestibiil des bayerischen 
Militarmuseums; aus diesen Kanonen sollte die griechische Saule gegossen werden. 
Gartner hintertrieb die Ausfiihrung dieses Gedankens, warum, weiB ich nicht, und ent
warf dafiir die zwei guBeisernen Brunnenschalen. Wahrscheinlich hoffte er, einen and ern 
architektonischen Auf trag als ein Konig-Otto-Denkmal zu erhalten. Diese Hoffnung 
wurde ihm aber zu Wasser. Ein architektonisches Projekt wurde allerdings gemacht. 
aber der kliigere Klenze wand seinen Rivalen die Arbeit aus den Handen. Die Propylaen 
muBten als AbschluB des Konigsplatzes gebaut werden, und Klenze sehlug vor, die Giebel 
dieses griechisehen Baues der Geschichte des Konigs Otto zu widmen; dadurch erhielt 
Klenze von dem Geld der projektierten Ottosaule eine Summe, groB genug, seine Giebel 
mit Marmorgruppen zu schmiicken. Mir aber kam der Vorrat an Kanonenmetall, das 
nun einmal vorhanden und schon bezahlt war, sehr zustatten, da der Konig eine ziemliche 
Anzahl Statuen in Erz herstellen lieB, die sonst wohl nicht ausgefiihrt worden waren. 

Die Arbeit haufte sich immer mehr. Die Bavaria blieb nicht die einzige Auf
gabe. Zahlreiche andere Denkmaler waren auszufiihren. Nicht nur aus Bayern, 
aus ganz Deutschland, aus Osterreich, ja, wie wir spater noch sehen werden, vor 
aHem aus Amerika kamen immer neue Auftrage 1). Wochen gingen hin, ehe Miller 
wieder einmal ruhig mit den Seinen sich zu Tisch setzen konnte. Seine Frau brachte 
ihm wie einem Arbeiter Fruhstuck und Mittagbrot in einem sogenannten Einsatz 
zur Werkstatt. Auf die Balken, die herumlagen, setzte sich dann der Meister, urn 
sein bescheidenes Mittagessen einzunehmen und mit seiner Frau zu sprechen. Viele 

1) In 69 deutschen Stadt en finden sich Denkmaler, Brunnen und Statuen, die aus der 
Kg!. ErzgieJ3erei in Miinchen hervorgegangen sind, wahrend 132 Denkmaler, darunter 7 Reiter
denkmaler, im Ausland aufgestellt sind. 
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Nachte hindurch wachte Miller im Lehnstuhl im GieDhause, urn eine Beschadigung 
der miihsam aufgebauten Formen zu verhindern. Auch nach der GieDerei selbst 
war man nun hinausgezogen. Das erste Haus in der Nymphenburger StraDe lag 
doch zu weit entfernt. 

Das ]ahr 1848 brachte natiirlich viel Unruhe und mane he Sorgen, allerdings 
auch fiir die "Millerbuben" manche hochst romantische Abwechslung im Alltags
getriebe. Aus den Arbeitern der GieDerei wurde ein Freikorps gebildet, es wurde 
exerziert und manche frohliche militarische Obung ausgefiihrt. Die ernste Seite 
zeigte sich darin, daD, mit Riicksicht auf die unsichere Zeit, aIle Auftrage zuriick
gezogen wurden, und daD es immer schwerer wurde, fiir die Arbeiter zu sorgen. 

Fig. 8. Der groBe Formsaal mit Tcilcn der Bavar:a. 

Als groDes Ungliick wurde die ganz unerwartet kommende Abdankung Konig Lud
wigs angesehen, des Konigs, der "keine Schreibmaschine" sein wollte. Er trostete 
Miller, daD fiir die Kiinstler gesorgt sei, und daD das, was begonnen sei, auch zu 
Ende gefiihrt werde. Aber der neue Konig Maximilian hatte nur gooo Gulden 
jahrlich fiir die Bavaria ausgesetzt. Damit war nichts anzufangen. Fiir die beiden 
Formen, die damals in der GieDgrube standen, waren allein fiir 36 000 Gulden Metall 
notig. AIle verfiigbaren Mittel waren schlieBlich zu Ende, auch die Bank wollte nicht 
mehr helfen. Miller ging daran, sein Privateigentum zu verpfanden. Schliel3lich 
half ihm ein Bankier aus, und er konnte seine Arbeiter wieder bezahlen. Auch 
Konig Ludwig half aus eigenen Mitteln wieder weiter, so daD die begonnenen Ar
beiten, wenn auch langsam, doch zu Ende gefiihrt werden konnten. 

1850 war endlich die Bavaria so weit fertig, daB man nun an das Aufstellen 
den ken konnte. Schwierig war schon der Transport der groDen Stiicke. 20 Riesen-
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pferde wurden vor den Wagen gespannt, lange Seile waren daran befestigt, Hunderte 
von Menschen griffen mit den anwesenden Arbeitern zu, sob aId es bergan ging. 
Arbeiter, Studenten, Soldaten, alles half. Als letztes StUck wurde der Kopf der 
Bavaria im festlichen Zuge zur Wiese gefahren. Endlich war die Aufstellung ohne 
ernst en Unfall beendet. 15,768 m hoch, von der Sohle bis zum Scheitel, 18,1 m hoch 
bis zum KranzabschluB gemessen, erhebt sich die Figur. Das Gewicht betragt 
71933 kg; die Legierung besteht aus 92 vH Kupfer, 5 vH Zink, 2 vH Zinn und 
I vHBlei. Die Gesamtkosten betrugen 218 886 Gulden, davon waren 202892 Gulden 
bezahlt. Aus den Schlacken wurde noch Metall fiir 3000 Gulden gewonnen. So 
hatte man nach sechsjahriger anstrengender Arbeit einen Verlust von 12 994 Gulden 

Fig. 9. Transport der Stucke der Bavaria. 

erzielt. Es hatte sich auch hier wieder gezeigt, daB nicht immer die beriihmtesten 
Arbeiten das meiste Geld einbringen. 

Miller wollte mit der Enthiillung der Bavaria zugleich eine Huldigung fUr den 
Konig Ludwig verbinden, der seit seiner Abdankung nur wenig in die Offentlichkeit 
gekommen war. Die Minister fiirchteten, daB diese Feier zu einer Demonstration 
gegen den Sohn werden konnte, und machten Miller mit seiner Stellung dafiir 
verantwortlich. Er aber behauptete, daB man niemals den Sohn kranken konne, 
wenn man den Vater ehre. Eine hohe, das Standbild noeh iiberragende Bretter
wand war vor der Bavaria aufgebaut. Unter Kanonendonner wurde auf ein gegebenes 
Zeiehen die Wand gestiirzt, und die goldglanzende Bavaria, das gr6Bte Kunst
guBstiiek alter und neuer Zeit, stand vor den Augen Miinchens. Der Konig braehte 
seine Eindriieke und Empfindungen den Anwesenden gegeniiber mit den Wort en 
zum Ausdruck: "Teh bin 64 Jahre alt, habe viel Sehones gesehen, so Sehones noeh 
nie. Teh habe viele Freude erlebt, doch eine solche Freude noeh nie. Es ist der 
gliiekliehste Tag meines Lebens. - Entsehadigt mieh fiir alles!" 
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Gleichzeitig mit der Bavaria fUhrte Miller die fUr das Siegestor bestimmte 
Quadriga aus. Die Kunde des von dem Prinzgemahl Albert so sehr geforderten 
Gedankens der erst en groBen Weltausstellung in London war auch nach Miinchen 
gedrungen, und Miller entschloB sich, einen der Lowen der Quadriga als RohguB 
zur Ausstellung zu schicken. Es erz1Lhlt von dem fUr einen Miinchener GieBerei
meister damals recht kiihnen U nternehmen: 

Fig. 10. Bavaria-Denkmal vor der Ruhmeshalle in Miinchen. 

"An einem Sonntagsmorgen im Herbste des Jahres 1850 las ieh im Bette von der 
groBartigen Idee einer Weltausstellung aller Volker, welche die Englander fiir London 
planten. Die Sache interessierte mieh auBerordentlieh. Ieh weekte meine Frau und 
sehilderte ihr die Wiehtigkeit des Gedankens einer solchen Ausstellung. - "J a, hattest 
du denn etwas auszustellen?" meinte sie. 

Ieh daehte sofort an einen der vier Lowen vom Siegestor. -"Welche Arbeit, solchen 
KoioB naeh London zu senden. Welche Miihe, welche Kosten, welches Risiko!" war ihre 
Sorge. 

Es konnte mieh nieht abbringen von meiner Idee. Ieh stand vom Bette auf, fuhr 
mit der FI ugmasehi ne in den Ziseliersaal, wo zwei von diesen maehtigen Kerls lagen. 
Darunter wahlte ieh den Lowen aus, der links an die Deiehsel gehorte. Dazu noeh zwei 
von fUnf eben in Arbeit befindliehen Figuren fiir Bohmen, die Libussa und Premislaus. 
Den Lowen als Beispiel eines kiihnen Gusses, die beiden andern Figuren als fertig ziselierte 
und mit Sorgfalt vollendete Arbeiten. 

Noeh am selben Tage meldete ieh mieh bei dem Vorstand des bayerisehen Aus
stellungskomitees. Statt mieh in meiner Absieht zu ermuntern, meinte der Herr: "Das 
ist ja ein Unsinn, den Sie da planen. Wir selbst haben dafiir kein Geld, und Sie Ihrer
seits haben nieht iiberlegt, was es heiBt, solche Kosten allein zu tragen." 

In meinem Arger iiber solche Abweisung blieb ieh nun erst reeht entsehieden, die 
Idee durchzufiihren. Ieh traf raseh alle Vorbereitungen, und im Friihling 1851 war mein 
Lowe das erste Stiick, welches in den von aller Welt angestaunten Kristallpalast gebraeht 
wurde. Alles, was irgend konnte, wanderte naeh London. Aueh ieh ging hin mit Maler 
Ruben, den ieh in Prag abgeholt hatte, und freute mich des wunderbaren Anblicks. 

Prinz Albert, die Seele der Ausstellung, hatte bestimmt, daB fiir die besten Werke 
Medaillen ausgegeben werden sollten, und zwar cine groBe Medaille als hoehste Aus
zeichnung und zwei kleinere als zweiter und dritter Preis. Eine Vertretung, aus allen 
Staaten gewahlt, soUte als Jury iiber die Zuteilung der Auszeichnungen bestimmen. 
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Nun galten die Franzosen ja noch immer als die ersten ErzgieBer der Welt. Sie hatten 
auch nach London schone Giisse gebracht; es schien ganz undenkbar, daB ein deutscher 
GieBer den Vorrang iiber sie erringen soUte. Mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln 
wurde gekampft. Da trat fiir mich der Wiirttemberger SteinbeiB ein. Er forderte in 
bestimmtester Weise sachliche Vergleiche, und die Englander gaben den Ausschlag, daB 
danach die erste Medaille mir zugewiesen wurde. 

Das war ein Erfolg, dessen Bedeutung heute kaum mehr begriffen wird. Wahrend 
der Prasident Napoleon den preisgekronten Franzosen in den Tuillerien unter feierlichem 
Geprange die von ihnen errungenen Medaillen iiberreichte, hat man mir die mit so groBen 
Opfern errungene und vielbeneidete Auszeichnung durch einen - Ausgeher zugeschickt. 

1st es nicht wunderbar, daB es doch noch immer Manner bei uns gibt, die unver
drossen und mutig fortkampfen fiir Bayerns Ehre und nationalen Wohlstand. Wenn 
das Opfer, das ich gebracht, und der errungene Sieg auch in der Heimat wenig Aner
kennung gefunden haben, wurde die Leistung der Miinchener ErzgieBerei desto mehr 
von fremder Seite beachtet und besonders die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf 
Miinchen gelenkt. 1ch fand in der Folge meinen damaligen raschen EntschluB und aIle 
daran hangende Sorge reichlich belohnt. 

Der Transport des Lowen machte auf dem Heimweg noch unerwartete Schwierig
keiten. Das Schiff, auf welches derselbe verladen war, blieb zwischen Diisseldorf und 
Koln im Eise stecken. Der Winter war streng, und erst mit dem anbrechenden Friihling 
erhielt ich das Stiick in die GieBerei zuriick." 

Besonders bemerkenswert war auch die geschaftliche Verbindung mit Amerika, 
die sich in dieser Zeit entwickelte. Als I848 die Unruhen das geschaftliche Leben 
fast ganz zum Stillstand brachten, als :\'liller nicht mehr wuJ3te, wovon er und seine 
Arbeiter leben sollten, da faJ3te er den Gedanken, nach Amerika auszuwandern, 
urn sein GlUck in dem neu entdeckten Goldland Kalifornien zu suchen. AIle seine 
Arbeiter wollte er mitnehmen. Mit diesem organisierten Verband, wo einer sich 
auf den anderen vollstandig verlassen konnte, glaubte er in den noch unentwickelten 
Verhaltnissen Amerikas schnell vorankommen zu konnen. Der Konig hatte damals 
selbst eingegriffen, urn Miller die weitere Existenzmoglichkeit in Bayern zu ermog
lichen. Aber diese Verbindung mit Amerika kam nun in anderer Weise, als Miller 
es gedacht hatte, zustande. Thomas Crawford 1) hatte ein Reiterstandbild 
Washingtons von 22 FuJ3 Rohe gearbeitet, und da er von den Leistungen der 
Miinchener ErzgieJ3erei gehort hatte, sandte er das Riesenmodell .nach Miinchen 
mit der Anweisung, es gieJ3en zu lassen, ohne auch nur etwas iiber die Giite der 
Ausfiihrung und den Pre'is zu vereinbaren. Durch dies weitgehende Vertrauen 
fand sich Miller so geehrt, daJ3 er seine ganze Kunst einsetzte, es so schon und 
so billig wie moglich zu machen. Vor allem galt es aber, die in einem Stiick 
gegossene Reiterstatue unversehrt iiber das Meer zu bringen. In Richmon d in 
Virginia sollte das Denkmal aufgestellt werden. Von Miinchen wurde die Riesen
kiste auf einem eigens gebauten Wagen, der von I6 mit Blumen und Bandern 
geschmiickten Pferden gezogen wurde, iiber Fiirstenfeldbruck und Augsburg nach 
Donauworth gebracht. Urn manche kleine Stadte muJ3te man in wei tern Bogen 
fahren, da die Kiste (rd. 7 m Rohe und Lange) durch die Stadttore nicht hindurch
ging, Wege muJ3ten gebaut, RauptstraJ3en verandert, Briicken gestiitzt werden. 
Man fand keinen Schiffer, der den Transport des groJ3en Stiickes iibernehmen wollte. 
Miller kaufte selbst ein Schiff und mit eigener Mannschaft brachte er schlie13lich 
den Washington durch den Mainkanal und den Rhein hinunter nach Amsterdam. Rier 
gab es wieder die groJ3ten Schwierigkeiten zu iiberwinden. Kein Dampfer wollte den 

1) Thomas Crawford, amerikanischer Bildhauer, geb. 22. :VLirz 1814 in New York, 
gest. 10. Okt. 1857 in London; sein groBtes Werk ist die Kolossalstatue der geriisteten 
Freiheit fiir die Kuppel des Kapitols in \Vashington. 
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Transport ubernehmen. SchlieBlich gelang es Miller, einen Reeder zu bewegen, 
sein im Bau befindliches Schiff mit einem teilweise abschraubbaren Deck zu versehen. 
So lieS sich der Washington im Schiffsraum unterbringen. Das erste groBe Bronze
guBwerk kam schlieBlich glucklich an, wurde aufgestellt, und der Ruf des deutschen 
ErzgieBers war begrundet. Von Cra wford und anderen Kunstlern kamen bald 
neue groBe Auftrage, und in 31 amerikanischen Stadten stehen heute Denkmaler 
der Millerschen GieBkunst1). 

Inzwischen war auch Miller aus dem koniglichen Beamten, dem Inspektor 
der GieBerei, zum eigenen Besitzer geworden. Das kam so. Als Konig Ludwig I. 
gestorben war, wuBte die Regierung, die fUr Kunstangelegenheiten wenig Interesse 
zeigte, nicht recht, was sie mit den von dem kunstsinnigen Konig errichteten Unter
nehmungen der Koniglichen ErzgieBerei, der Koniglichen Glasmalerei-Anstalt und 
der Koniglichen Porzellan-Manufaktur machen sollte, und kurz entschlossen bot 
sie die dreiAnstalten zum Verkauf aus. Miller hatte es bis auf 800 Gulden Gehalt 
gebracht. Das war eine geringe Summe fUr die Vorteile, die dadurch der kunst
gewerblichen Entwicklung des Landes geboten wurden, denn die Konigliche Erz
gieBerei war jedem, der es wunschte, zuganglich. Fur das Geldverdienen war sie 
nicht gebaut worden. Der Zweck war, in ihr die groBen Denkmaler zu gieBen, mit 
denen der Konig seine Hauptstadt schmuckte. Fur geringeres Geld als der Ver
kaufspreis betrug, lieB sich eine technisch viel besser eingerichtete und leistungs
fahigere GieBerei errichten. Aber fUr Miller war das Geld noch nie zum Inbegriff 
der Lebenswerte geworden. Durch seine Jugenderinnerungen, seine Mannesarbeit, 
durch Freud und Leid, war er zu eng mit der GieBerei verkniipft, urn sich leicht von 
ihr trennen zu konnen. Auch die Staatsverwaltung war sich klar dariiber, daB fiir 
einen Verkauf der GieBerei wenig Aussicht ware, wenn Miller sich selbstandig 
machte. So einigte man sich schlieBlich auf einen Kaufpreis, der es moglich machte, 
die GieBerei zu ubernehmen. 

Schon als Millers alteste Sohne noch sehr jung waren, hatte der Konig, durch 
eine Krankheit Millers veranlaBt, es ihm sehr nahe gelegt, doch ja dafUr zu sorgen, 
daB seine Kinder einst seine Arbeiten fortfuhren konnten. So hatte man sich in 
der Familie daran gewohnt, den Beruf wenigstens der altesten Sohne als schon vom 
Schicksal bestimmt anzusehen. Dem uberaus stark entwickelten Familiensinn 
Ferdinand von Millers lag es nahe, auch seine anderen Sohne in engste Beziehung 
zu dem Werk zu setzen, das er vom Staat ubernommen hatte. Fritz und Ferdinand, 
die aItesten Sohne, waren als Ziseleur und GieBer ausgebildet, Ludwig sollte die 
Herstellung kleiner Bronzen fabrikmaBig betreiben, Christoph eine EisengieBerei 
begriinden, Oskar war zum Ingenieur bestimmt, Wilhelm sollte Bergmann werden 
und Alfons war als Kaufmann gedacht, der das ganze groBe Unternehmen geschaft
lich verwalten sollte. Uber Neigungen und Fahigkeiten der Sohne hat aber auch 
der Vater nicht Gewalt und so ist nach dieser Richtung hin der Plan des ErzgieBers 
nicht zur AusfUhrung gekommen. Sein Sohn Ferdinand von Miller ist der eigent
liche Berufsnachfolger des Vaters und er ist auch der selbstandige schaffende Bild
hauer, den der Vater so eifrig fUr sich selbst erstrebt hat. 1m Sinne des Vaters 
ist die ErzgieBerei unter Ferdinand und seinem jiingeren Bruder Ludwig weiter 

1) Darunter befinden sich 3 Reiterdenkmiiler und die figurenreichen bronzenen Tore 
des Kapitols in Washington. 

Auch das von Prof. Hahn geschaffene, 6 m hohe Goethedenkmal fur Chicago ist im 
September 1913 in der Kgl. ErzgieBerei von Miller in Munchen gegossen worden. 
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entwickelt worden. Eine groBe Arbeit, von seinen S6hnen ausgefUhrt, hat der 
Vater selbst noch erleben k6nnen, das ist der GuB der Riesen-Germania auf dem 
Niederwald. Aber eine sieher beherrschte Technik vermied die groBen Aufregungen 
und Sorgen, die bei dem GuB der Bavaria noch eingetreten waren. Der Wunsch 
des K6nigs, die Kunst und die Erfahrnng Stiglmaiers undFerdinand von 
Millers den Nachkommen zu vererben, war in Erfiillung gegangen. 

So sehr Ferdinand von Miller seinen Bernf liebte, so unablassig er hierfiir 
tatig war, hat er doch stets noch Zeit gefunden, in erster Linie fUr seine Familie 
und seine Freunde, dann aber auch fUr Vereine, fiir die Gemeinde, fUr Staat und 
Reich. Eine wunder bare , schier unerschi:ipflich scheinende Arbeitskraft war ihm 
eigen und sein leidenschaftlich vorwartstreibendes Temperament lieB ihn Schwierig
keiten iiberwinden, die vielen anderen uniiberwindlich erschienen. 

Gerade diese umfassende ehrenamtliche Tatigkeit des inmitten des praktischen 
Lebens stehenden schaffenden Mannes muB hier hervorgehoben werden. Immer 
wieder sollte darauf hingewiesen werden, wie sehr wir heute so wie friiher diese 
selbstlose Tatigkeit in unseren Organisationen ni:itig haben, wie sehr wir aber auch 
hierfUr gerade dankbar sein sollen. I856 war Miller als Vertreter in die Miinchener 
Gemeinde gewahlt worden. Zuerst hatte er die Heiratsgesuche zu erledigen. Da 
argerte er sich manchmal, wie schwer es einem jungen Arbeiter gemacht wurde, 
sich zu verheiraten. Die Stadt hatte nur Angst, daB sie einmal ein solches Ehepaar 
unterstiitzen miisse und erschwerte nach M6glichkeit das Heiraten. Miller aber 
meinte, gerade die, die kein Geld hatten, sollten am ersten einen Hausstand griinden, 
denn das schaffe soli de Arbeiter. "Eine tiichtige Frau sei viel mehr wert als der N ach
weis von Verm6gen." Bald kam mancherlei andere Arbeit dazu. Kennzeichnend 
fUr ihn ist die folgende kleine Geschichte: In Miinchen wurde die Gasbeleuchtung 
eingefUhrt. Die Stadt wollte mit der Gesellschaft einen Vertrag schlieBen und 
Miller verlangte, man solIe einen Satz aufnehmen des Inhaltes, daB, wenn eine 
neue bessere Beleuchtungsart noch erfunden wiirde, dann diese Beleuchtung aus
zufUhren sei. DaB man damals, als alle Welt staunend die Helle des Gaslichtes 
bewunderte, an eine noch bessere Beleuchtung denken konnte, lieB manchen den 
Kopf schiitteln und der aIte Herr von Maffei rief: "Jetzt ist dem Miller die Gas
beleuchtung noch nicht gut genug." 

In Miinchen hatte Miller ferner sehr an der Errichtung des neuen Rathauses 
mitgewirkt und auch nach anderer Richtung hin fUr die Entwicklung des kunst
gewerblichen Lebens in Miinchen kraftig gearbeitet. Besonders eifrig hat er sich, 
urn diese Ziele zu fi:irdern, urn den "Verein zur Ausbildung der Gewerbe" be
kiimmert, den er mit einer Zahl von Kiinstlern und Biirgern der Stadt begriindet 
hatte. Der Zweck des Vereines sollte der sein, KiinstIer und Handwerker wieder 
zusammenzufUhren, wie es in der Zeit der groBen deutschen Kiinstler so selbst
verstandlich gewesen war. Man errichtete eine Kunstgewerbeschule, stellte Preis
aufgaben, man gab eine illustrierte Zeitschrift heraus, man organisierte kunst
gewerbliche Ausstellungen und die geselligen Bestrebungen dienten eben falls in 
sehr zweckmaBiger Weise den Zielen des Vereines. In den 70 er J ahren wurde 
Miller zum erst en Vorsitzenden des Vereins gewahlt und als solcher setzte er es 
durch, daB die I876 zur Feier des 25jahrigen Bestehens des Vereins geplante Kunst
ausstellung nicht wie beabsichtigt in den kleinen Raumen des Kunstvereines abge
halten wurde, sondern im groBen Glaspalast. Miller organisierte die erste groBe 
allgemeine deutsche und i:isterreichische Kunstgewerbeausstellung. Es war ein 
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groBer Erfolg. Auch der junge Konig Ludwig II. erschien und war ebenso, wie 
eigentlich ganz Deutschland, erstaunt liber das, was man hier mit einemmal als 
deutsches Kunstgewerbe schon zu zeigen vermochte. Vor der Ausstellung hatte 
der Verein ein Vermogen von 1050 Mark, nach der Ausstellung von 183 000 Mark. 
Damit lieB sich etwas anfangen und man dachte daran, ein eigenes Vereinshaus zu 
errichten. Unter begeisterter tatiger Mithilfe einer groBen Anzahl von namhaften 
Klinstlern entstand das eigene Haus. Am 1. Oktober 1878 wurde es eingeweiht 
und bei der Rede, die hier Ferdinand von Miller als Prasident des Vereines hielt, 
nahm er Gelegenheit, einen Uberblick zu geben liber die Entwicklung, die er schaf
fend mit erlebt hatte, und liber die Ziele, denen er auch in wirtschaftlicher Beziehung 
zur Hebung des deutschen Kunstgewerbes zustrebte. Er fiihrte aus: 

,,1m Jahre 1851 war es, als zum ersten Male in London bei der groBen Weltaus
stellung die Volker in ihren kiinstlerischen wie industriellen 'Leistungen sich maBen. 
Wir Miinchener gingen im vollen BewuBtsein unserer Kraft und unseres \Vertes nach 
London, denn damals war in Miinchen, wie nirgends sonst, die Kunst energisch und 
warm gepflegt und geiibt - Konig Ludwig I. wirkte ja in Miinchen. 

Ich will nicht sagen: beschiimt - aber tief bekiimmert kehrten wir von jener Aus
stellung zuriick, denn wir muBten uns gestehen, in der Kunstindustrie, in der Entwick
lung des Geschmackes noch lange nicht auf der Hohe wie andere Volker, besonders der 
Franzosen, zu stehen - es blieb uns nur der Trost, daB andere dasselbe sich sagen muBten. 
Die Kliigeren, England voraus, hielten Umschau bei sich und suchten daraus Nutzen 
zu ziehen und untersuchten, was zu tun sei, es kiinftig besser zu machen. Es fand sich 
auch in Miinchen ein Kreis von Mannern zusammen, die diese Erfahrung unserm Vater
lande nutzbringend machen wollten. In der Kunst zwar konnten wir es mit allen Volkern 
aufnehmen und brauchten keinen Vergleich zu scheuen; in der mit der Kunst verwandten 
Industrie aber war es anders, da fehlte Geschmack, Verstandnis und Geschicklichkeit. 
Wir frugen uns: Sollte hier nicht gelingen, was in der Kunst erreicht war, warum solI 
unsere Kunstindustrie nicht auf gleiche Hohe zu bringen sein, wie jene der Franzosen? 
Wir bemiihten uns, die Kluft, die zwischen Kiinstlern und Handwerkern im Laufe der 
J ahrhunderte sich gebildet, auszugleichen, Kiinstler und Handwerker einander naher 
zu bringen; eine Schule, eine Zeitschrift, eine Ausstellungshalle wurde gegriindet. Die 
gliicklich verlaufene deutsche Ausstellung von Werken der Kunst und des Kunstge
werbes im Jahre 1876 erfreute sich der Teilnahme und Bewunderung von ganz Europa 
und in ganz Deutschland trat neue" Leben alliiberall hervor zur Forderung der Kunst
industrie; Schulen und Vereine fiir Kunsthandwerk entstanden allenthalben und wirkten 
wohltatig im Sinne unseres Vereins, der zum deutschen Vorort gewiihlt wurde. 

Heute steht der Bayerische Kunstgewerbeverein wieder an einem Wendepunkt, an 
dem er neuen Anlauf zu nehmen hat; wieder bezeichnet diesen Moment eine Weltaus
stellung, wie bei seinem Beginnen, bei der uns Gelegenheit geboten wird, zu priifen und 
zu vergleichen, we1chen Standpunkt unsere Kunstindustrie zwischen den anderen V61kern 
einnimmt. Diese Ausstellung zeigt uns, wie der Kampf der Volker ernster ist denn je, 
ganz besonders fiir uns Deutsche. 1st es denn noch moglich, bei so1cher Massenproduktion, 
wie wir sie in Paris sehen, bei so1cher Vollkommenheit der Arbeit, bei der GroBe des 
Zusammenflusses von gewandten Kraften in unserm kleinen armen Bayern noch Kunst
industrie zu treiben? Ich bin sonst nicht mutlos, aber als ich diese Fiille von Erfolgen 
menschlicher Tatigkeit sah und unsere Verhaltnisse mir lebhaft vor die Augen traten, 
da hat mich wirklich bange Mutlosigkeit befallen. Dieses Gefiihl ist aber fiir die Deutschen 
um so driickender, weil einst unsere Viiter in dem Kunstgewerbe die hochste, von allen 
Volkern angestaunte Vollkommenheit erreicht hatten - sollten wir wirklich das nicht 
mehr sein, nicht mehr werden konnen, was unsere Vater jahrhundertelang gewesen sind? 

Meine Herren! Die Arbeiten, die ich speziell am besten zu beurteilen weiB und in 
Paris gesehen habe, die der Goldschmiede, Bronze- und EisengieBer, Holz- und Elfen
beinschneider usw., sind in vielen Fiillen wunderbar schon - aber GroBeres, Schoneres 
haben doch unsere alten deutschen Meister, ein Peter Vischer, ein Jamitzer usw., ge
leistet; sie sind auch jetzt noch nicht erreicht. Freilich, meine Herren, waren unsere 
Viiter viel giinstiger gestellt als wir, und wieviel schlimmer ist unsere Lage gegen die 
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derjenigen Nationen, mit denen wir nunmehr zu kampfen haben! Uns fehlt vor allem 
jenes Nationalgefiihl, das die andern VOlker hierin groB gemacht und das auch wir 
Deutsche einst hatten. So kauft der Amerikaner nur wieder von dem Amerikaner, zumal 
Werke des Luxus, auch wenn er sie doppelt so teuer bezahlen miiBte, als ihm der Fremde 
sie liefert; das konnen sie jeden Augenblick in Paris sehen, das fiihlen aIle jene, die mit 
Amerikanern zu tun haben; ebenso macht es der Englander, deren Arbeiten im Vergleich 
zu uns Preise haben, die uns unerschwinglich schein en; der Englander aber ist zu stolz, 
fremde Ware zu kaufen, die man in seiner Heimat mach en kann, und einem Franzosen 
faUt es iiberhaupt nicht ein, von Fremden etwas zu besitzen, da er die franzosischen 
Produkte unstreitig fiir die besten halt. - Wie ganz anders ist es bei uns: Alles Fremde, 
besonders was von Paris kommt, wird fiir besser gehalten als unsere eigene Arbeit, man 
kauft und verschafft sich, wenn immer moglich, Pariser Ware, unsere Frauen finden am 
schonsten, was von Paris kommt, und sind stolz darauf, sagen zu konnen: das ist direkt 
aus Paris gekommen, statt sich zu schamen und aIlenfaIls zu verheimlichen, wie wenig 
Riicksicht man auf deutsche Industrie genommen. Der Kaufmann riihmt, daB er alles 
aus Frankreich und England bezieht und findet dadurch mehr Absatz; der kunstindustrie
bediirftige reiche Deutsche bezeichnet seine neue Hauseinrichtung mit hohem Selbst
gefiihl als franzosische oder englische Produkte, wenn er sie stolz seinen fremden Gasten 
zeigt. Das ist ein Hohn auf unsere Industrie, das ist ein groBes Ungliick fiir Deutschland; 
machen wir uns aIle zur Aufgabe, dagegen fort und fort zu kampfen, zu predigen, urn von 
dieser Schande endlich frei zu werden! 

Eine zweite Schwierigkeit, die wir zu bekampfen haben, ist jene Professorenweisheit, 
die unsere Gesetzgebung leitet und sich so wenig urn unsere Kunstindustrie bekiimmert; 
man halt uns fiir groB genug, all unsere Grenzen aufmachen zu konnen; wenn wir fremde 
Ware billiger erhalten konnen, so solI hereinkommen, so viel da wolle; unsere IndustrieUen 
sollen sich nur bemiihen, auch so billig zu arbeiten wie die Fremden; das Prinzip des 
Freihandels ist ein so hohes Ideal menschlicher Gliickseligkeit, daB es von uns Deutschen 
zuerst selbst da durchgefiihrt werdeR muB, wo uns die Nachbarn ihre Grenzen ver
schlossen haben. 

Die Herren beachten nicht, daB ihre eigenen Kinder in dem Kampf mit den industriell 
so entwickelten Nationen zugrunde gehen miissen, daB Deutschland jetzt schon als Absatz
gebiet fiir fremde Dberproduktion gilt, daB wir von dieser erdriickt werden und all unser 
Miihen und Streben so hoffnungslos zuschanden wird. Ich glaube zwar, daB sich in Berlin 
allmahlich die Anschauungen etwas klaren, man erschreckt nicht mehr vor dem Worte 
"SchutzzoUner"; im Vorjahre versuchte man, im Reichstage Mitglieder zu sammeln, die 
nicht fiir den Freihandel schwarmen, man brachte aber nur 10 Mann zusammen; vor 
wenigen Wochen wurde der Versuch erneuert, da kamen 183 Reichstagsmitglieder, und 
so gebe ich mich hierin der besten Hoffnung hin, man werde endlich zu praktischeren 
Anschauungen gelangen. Man hat doch immer Teilnahme fiir den Schwacheren, wenn 
sich ein groBgewachsener Bursche mit einem Knaben balgt, unserer Kunstindustrie aber 
schenkt man den ausgebildeten Riesen gegeniiber nicht einmal das Recht der Rezipro
zitat; gonnt uns doch nur auf 10 Jahre den deutschen Markt und wir werden uns so kraf
tigen, daB wir dann die Konkurrenz nicht mehr fiirchten! 

Wie rasch hat sich Amerikas Industrie durch solche SchutzmaBregeln in den 
letzten zehn Jahren entwickelt - selbst Fiirth und Niirnberg, wo so billig gearbeitet 
wird, empfinden diese amerikanische Entwicklung bedeutend. Die Freihandler sagen 
uns zwar, jeder Schutzzoll unterstiitze die Faulheit des deutschen Handwerkers; 
solchen Vorwurf miissen wir bekampfen, wo wir ihm begegnen, durch Wort und Tat. 

Es gibt bei uns noch eine weitere Schwierigkeit, mit der der deutsche Industrielle 
zu kampfen hat, von welcher der Amerikaner, der Englander, der Franzose, ja selbst der 
Russe kaum eine Vorstellung hat: Man vertraut bei uns dem Handwerk, der Industrie 
kein Kapital an. Es ist ein ganz wunderliches Schauspiel, zu sehen, wie rasch unser 
deutsches Geld fliissig wird, wenn eine Eisenbahn in Amerika, Rumanien oder selbst in 
Indien gebaut wird, oder wenn irgendein fremdes Yolk zum Kriegfiihren Geld braucht
solche zweifelhafte Papiere finden bei den Deutschen immer Kaufer; wenn aber der 
tii.chtigste Handwerker Geld notig hat, seine Geschicklichkeit, seine Kunst zu groBerer 
Entfaltung zu bringen, da wird er bei uns vergeblich suchen. So werden unsere besten 
deutschen Krafte aus der Heimat getrieben, denn das englische, das franzosische Kapital 
fiihlt sich immer am sichersten in der industrieUen Tatigkeit hervorragender Manner. 
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Dieses unverstandige Treiben unserer Kapitalisten solI und muB endlich in Deutschland 
auch aufhoren. 

Endlich haben wir noch immer mit einer kaum glaublichen Schvnerigkeit zu kampfen, 
das ist der eigentiimliche Kastengeist, der in Deutschland iiberall no::h herrscht, auch bei 
dem Kiinstler, wie bei dem Handwerker. .. Ich weiB nicht, warum un sere Kiinstler 
ihren von ihnen so hoch geschatzten Vorbildern, einem Albrecht Diirer, Holbein, Rubens 
usw., hierin nicht nachahmen, und warum "ie nicht fiir die Industrie entwerfen, zeichnen 
und schone Formen erfinden, sondern solches Schaffen unter ihrer Kiinstlerwiirde halten. 
Ich mochte ihnen allen zurufen: Es ist dem groBten Kiinstler eine Ehre, wenn er fiir 
Forderung des deutschen Handwerks wirkt! J eder, der das Zeug dazu hat, solI auch der 
Industrie seine Ideen, seine Phantasien nutzbar machen, wie es die alten Meister der 
Kunst fast alle getan. 

Dnsere Handwerker andererseits schrecken nur zu leicht zuriick vor neuen Formen, 
sie entschuldigen sich nur zu gerne mit dem Einwand, diese Ideale, diese gezeich
neten Kunstgebilde seien ja sehr schon, . aber sie seien nicht praktisch, die Ausfiihrung 
sei nicht moglich, jedenfalls zu teuer usw. :'vIeine Herren! Das ist grundfalsch; 
wenn Sie all Ihren Gewerbsprodukten den Stempel der Schonheit aufdriicken, ist es, als 
hatten Sie denselben einen Wechsel aufgeklebt, der sie erst wertvoll macht und iiberall 
zur Geltung bringen wird. Wollen Sie uns auf diesem Wege folgen, der Verein bietet Ihnen 
dazu die Hand; es ist zwar schwierig, die ideale, sprudelnde Phantasie des Kiinstlers mit 
der gewissenhaften, ruhig iiberlegenden Tatigkeit des Handwerkers zu vereinigen, allein 
ganz fest hoffe und glaube ich, daB dieses unser Vereinshaus wesentlich dazu dienen wird, 
eine Verstandigung zwischen dem strebsamen Handwerker und dem talentvollen Kiinstler 
herbeizufiihren. Der personliche :\ieinungsaustausch ist einigend und anregend; man 
sollte es kaum glauben, daB in jener bliihenden Kunstperiode Miinchens die Kiinstler
gesellschaft zum Stubenvoll ein ebenso wichtiger Hebel fiir die Miinchener Kunstent
wicklung war, wie das belebende Element jenes groBen Kunstfreundes Konig Ludwig I. 

:'vIiinchen ist vor allem ein Boden, auf dem das Zusammenwirken von Kunst und 
Handwerk moglich ist; wir besitzen viele und reichbegabte Kiinstler, viele fleiBige und 
geschickte Handwerker. Wir haben vortreffliche Schulen fiir unsere jungen Leute. 
Schicken Sie Ihre Sohne dahin, aber nicht zu lange, denn die Arbeit muB in der Werkstatt 
gelernt werden im SchweiBe des Angesichts, das tiichtige Konnen muB dem Wissen folgen 
im Kunsthandwerk. Dnd ihr Meister, besichtigt unsere Museen, das fiillt mit Nutzen 
und GenuB nach der Arbeit Miihsal die freien Stunden aus! Zwischen diesen Museen und 
unsere Schulen· stellt sich unser Verein, das Gesehene, das Erlernte verwerten zu helfen; 
er soIl sein, was einst die deutsche Bauhiitte war, ein Verein von Meistern in Kunst und 
Handwerk und ihren Freunden und Gesellen." 

r869 wurde Miller auch in den Bayerischen Landtag als Abgeordneter gewahlt. 
Er gehorte der bayerisch-patriotischen Partei an und widmete sich hier vorzugs
weise den Fragen der Erziehung, den Aufgaben der Kunst und des Handwerks. 
Einmal hat er auch in eine groBe politische Frage eingegriffen und sich hierbei in 
vollster Uberzeugungstreue auch in Gegensatz zu seiner Partei gestellt. Es war im 
Januar r871 und die Volksvertretung wollte, urn einen Druck auf schnellen Friedens
schluB auszuiiben, kein Geld mehr bewilligen fiir die im Feld noch stehenden Trup
pen. Dagegen erhob sich Miller. 

"Ich habe in meiner J ugend einmal jene Orte besucht, ich habe Heidelberg, die Dome 
und alle die von den Franzosen verwiisteten Statten als Ruinen gesehen und bin dann 
auf den Dom in StraBburg gestiegen, habe von hier aus die natiirlichen Grenzen unseres 
deutschen Vaterlandes in blauer Ferne beobachtet und hinuntergeschaut iiber die deut
sche, altehrwiirdige Stadt, die voll Rothosen wimmelte, und habe mir gedacht: Der 
Deutsche, der einst so gliicklich sein wird, zu erleben, daB diese schonen deutschen Pro
vinzen wieder unser sein wiirden, wie beneidenswert ware der Mensch! Dnd jetzt, jetzt 
sind wir daran, jetzt haben wir das erreicht, und wir sollten unseren Truppen, die das 
miterreichen halfen, wir sollten unseren Truppen, die jetzt, gerade jetzt in der groBten 
Gefahr sind, die Mittel entziehen? Ich glaube es nicht, - man braucht von den heiligen 
Gefiihlen eines Deutschen nicht wie ich durchdrungen zu sein, auch als guter Bayer 
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kann man das nicht wollen, Gatt gebe, daB wir schon bis Ende J anuar Frieden haben, 
aber einen ehrenvollen Frieden wollen die Deutschen und auch die Bayern." 

Seine Arbeiten im Landtag waren fur die Kunstforderung ungemein ersprieJ3-
lich. Wo keiner mehr die Hoffnung hatte, Geld flussig zu machen, da erreichte er 
es. Die feurige Begeisterung, mit der er fUr die Sache, der er helfen wollte, eintrat 
und die felsenfeste innere Dberzeugnng von der Notwendigkeit, hier etwas zu tun, 
verschaffte ihm auch von Gegnern hilfreiche Unterstutzung. Er erkHirte der Volks
vertretung, daJ3 nicht nur die Konige dazu da seien, die Kunst zu unterstutzen. 
Auch die Volksvertretung hatte diese Aufgabe, und tatsachlich bewilligte schlie13lich 
die Kammer 50000 Gulden fUr die Finanzperiode zur Unterstutzung der Kunst. 
Er setzte es ferner durch, daJ3 die Kunstlerstipendien der Koniglichen Akademie 
wesentlich erhoht wurden. Sein groJ3es Verdienst aber ist es, daJ3 er mit einer unge
wohnlichen Zahigkeit den Gedanken verfolgte, der Kunstakademie ein neues groJ3es 
Heim zu schaffen. Aus aller Welt waren Kunstler nach Munchen gekommen, die 
Raume langten nicht aus, unglaubliche Zustande bildeten sich heraus, niemand 
sah die Moglichkeit einer Anderung, denn keiner dachte daran, daJ3 man in abseh
barer Zeit die fUr den Bau einer Kunstakademie notwendigen Geldmittel von Ibis 
2 Millionen erhalten konnte. Millers Gedankengang war der, die Kunstakademie 
ist not wen dig, segensreich fur das ganze Land, die Verhaltnisse, untes den en sie 
heute arbeiten muJ3, sind unhaltbar, also m usse n Mittel und Wege gefunden werden, 
dem abzuhelfen. Der Leiter der Akademie, Ka ulbach, der Minister und alle anderen 
in die Verhaltnisse eingeweihten Manner gaben ihm recht, aber niemand hielt es 
fUr moglich, das erforderliche Geld herbeizuschaffen. Miller wuJ3te, daJ3 von den 
franzosischen Milliarden noch zwei Millionen vorhanden waren, fUr die eine be
stimmte Verwendung noch nicht vorgesehen war. Das Geld schien ihm fur den 
Zweck gut verwendet, den er im Auge hatte, aber der Finanzminister erklarte, daJ3 
die Soldaten behaupteten, das Geld sei von Ihnen gewonnen und durfe nur fUr sie 
verwendet werden. Er versprach aber selbst gegen einen soleh kiihnen Antrag, 
wie ihn Miller stellen wollte, nicht zu sein, und wunschte ihm viel Gluck. Der 
Antrag wurde schriftlich gestellt. Er wurde beraten, aber man warf nun ein, ja, 
wie konne man einen Antrag behandeln, wenn man noch nicht wuJ3te, was der 
Bau kosten wurde, wenn weder Plane noch Kostenberechnungen vorlagen. Zwei 
Tage wollte man warten. Der Minister erklarte, daJ3 es naturlich in zwei Tagen 
nicht moglich ware, die gewunschten Unterlagen zu verschaffen. Miller aber wollte 
von einem "unmoglich" nichts wissen. Er suchte und fand einen geeigneten Bau
platz in der Stadt und ging zu einem jungen Architekten ins Rathaus, H au b e r iss e r , 
dem er ruhig erklarte, in 24 Stunden miisse er einen fertigen Plan fur ein Akadem'ie
gebaude machen, den er der Kammer vorlegen konne. Der Architekt erklarte, daJ3 
dazu ja nicht 24 Tage langten. Miller aber erzahlte Hauberisser, daJ3 er bereits 
bei seiner Frau gewesen ware und ihr mitgeteilt habe, daJ3 er, Ha u be risser, in den 
nachsten 24 Stunden weder zum Essen noch zum Schlafen nach Hause kommen 
konne. Miller begann dann mit ein paar Linien seine Ideen aufzuzeichnen. Der 
Architekt erhob Widerspruch dagegen, suchte die Idee Millers zu verandern. Die 
Lust an der Aufgabe packte ihn, fertig aufgespanntes Papier war da und bald stand 
der Architekt, wie Miller es gewollt hatte, am ReiJ3brett. Abends urn 6 Uhr war 
Miller wieder da mit einem Maurermeister. Fassade und UmriJ3 waren bereits 
skizziert, der Maurermeister konnte schon mit der Kostenberechnung anfangen. 
Man beriet noch, welches Material man verwenden und mit welehen Figuren 

Beitrage 19I3. 
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man das Haus ausschmucken wolle; am anderen Tag urn 12 Uhr war der Kosten
an schlag fertig und der Architekt lieferte urn 2 Uhr seinen Plan abo Urn 4 Uhr 
war die ausschlaggebende Sitzung. Die Zwischenzeit benutzte Miller noch, urn 
die Ausschu13mitglieder zu besuchen und sie persbnlich fur den Plan zu erwarmen. 
Dber diese Gewaltleistung Millers war man naturlich hbchst erstaunt. Der Finanz
ausschu13 bewilligte auf Antrag eines anderen Abgeordneten nicht nur die 1,6 Mil
lionen, die der Bau kosten sollte, sondern die ganzen noch vorhandenen zwei Mil
lionen Gulden. Aber gerade diese Summe erregte Widerspruch. In dem Abgeord
netenhaus selbst war die Annahme geradezu wieder gefahrdet. Miller sollte als 
erster Redner den Antrag in der Kammer begrunden. Begeistert sprach er fUr die 
Kunst und die Xotwendigkeit, sie zu fbrdern. Ein Geistlicher trat ihm entgegen. 
Er wollte von einem Bedurfnis, von einem Beruf fUr die Kunst, der uns innewohne, 
nichts wissen. J a er ging so weit, die Kunst an sich verantwortlich fUr die Ent
christlichung des Volkes zu machen. Miller erwiderte, und seinen warmen Worten, 
die er fur die Kunst fand, merkte man es an, das war nicht anempfunden, das war 
erlebt. Er schlo13 mit den Wort en : "Die Kunst wird bei uns bluhen, wenn Sie zeigen, 
daB wir sie ehren." SchlieBlich wurde der Sieg errungen. Mit zwei Drittel Mehrheit 
wurden die zwei Millionen genehmigt. 

1874 wurde Miller in den Deutschen Reichstag gesandt. Auch hier trat er 
wieder in erster Linie fur die Kunst und das Handwerk mit hinrei13ender Begeiste
rung ein. Das Reich sollte das emporbluhende Kunstgewerbe gegen die Uber
schwemmung von dem guns tiger arbeitenden Auslande schutzen. Er wollte nichts 
davon wissen, daB man immer wieder von der Uberlegenheit des franzbsischen 
Geschmackes sprach. Er wies auf alles das hin, was das Mittelalter, die Renaissance 
geleistet hatte, auf die wertvollen Stucke in den groBen Pariser Sammlungen, die 
deutschen Ursprunges waren. Wir mussen nur wieder den Mut haben, uns selbst 
etwas zuzutrauen, wir mussen es lernen, mit Recht stolz auf deutsche Leistungen 
zu sem. 

"Wenn ein Deutscher, gerade in den Gesellschaftsklassen, die meiner Meinung nach 
vor aHem berufen waren, die Kunstindustrie zu unterstiitzen, mir mit Vergniigen und 
mit einer Befriedigung Sachen zeigt, ,seht diese sch6nen Arbeiten, sie sind direkt von 
Paris bezogen', da iiberkommt mich immer eine Schamr6te, ich beneide den, der es noch 
erlebt, daB der Deutsche mit Stolz sagt, alles, womit ich mein Haus geschmiickt habe 
und meine Wohnung und meine Frau, ist deutsche Arbeit." 

Auch mit dem Schutz kunstlerischen Eigentums und mit den Beratungen des 
Musterschutzgesetzes hat sich Miller eingehend befa13t. 1878 wurde Miller noch
mals mit 10266 von 10 957 abgegebenen Stimmen in den Reichstag gewahlt. Aber 
sein Gesundheitszustand veranla13te ihn, seiner Tatigkeit zu entsagen. Einer seiner 
Briefe, den er an seinen Bruder, den Burgermeister von Fiirstenfeldbruck schrieb, 
zeigt besser als viele Worte, mit wie starkem PflichtgefUhl er auch zu dieser ihm 
als Abgeordneten iibertragenen Arbeit sich stellte und wie er trotz des Gegen
satzes zu der damaligen preuBischen Regierung und der Mehrheit des Reichstags 
sich freudig als Deutscher fUhlte. 

"Du kennst die Griinde, die mich dazu bestimmen, nach einem vielbewegten Leben 
mich endlich zuriickzuziehen aus den politischen Kiimpfen und den Rest meines Lebens 
der F6rderung unseres deutschen Kunsthandwerks, meiner Familie und meiner eigenen 
Seele zu widmen. - Ich diichte, nachdem ich als Kiinstler in dem miihevollsten Kunst
zweig doch so manches geleistet habe, als Biirger im Gemeindekollegium, als Bayer im 
bayerischen Landtag und als Deutscher im Reichstag den iibernommenen Pflichten stets 
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streng nachgekommen, diirfte es mir niemand verargen, wenn ich mich endlich nach Ruhe 
sehne - auch fordert mein Auge, nachdem das eine nun vollends dunkel und finster 
geworden, die groBte Schonung - habe ich aber einmal Pflichten iibernommen, so kenne 
ich keine soiche Schonung. Ich will dabei sein, wo es gilt, etwas zu wirken und die Kom
missionen, die hier bis Mitternacht arbeiten, erfordern griindliches Studium und Ver
standnis der zu beratenden Gegenstande. Wer da sich schonen muB, der bleibe lieber weg. 

Endlich weiB ich, daB mancher unter meinen KoHegen meine Begeisterung fiir ein 
einiges Deutschland nicht ganz versteht. Ich bin ein Gegner der preuBischen Regierung 
wegen ihrer sinnlosen Verfolgung der Katholiken (es war zur Zeit des Kulturkampfes 
unseligen Angedenkens), ich bin ein Gegner der gegenwartigen Majoritat des Reichstags 
und der von ihr unterstiitzten heillosen Gesetze; aber nie werde ich mich zuriicksehnen 
nach der SteHung, die Deutschland vor 1870, nachdem uns Osterreich so leicht im Stiche 
gelassen, eingenommen. Ebensowenig nach den Zeiten des Bundestages, wo der Deutsche 
zum Spotte der Volker war ... " 

DaB es Ferdinand von :Nliller bei den groBen Leistungen, die er in- und 
auBerhalb seines Berufes aufzuweisen hatte, auch an offentlichen Anerkennungen 
nieht fehIte, ist selbstverstandlich. Sein Heimatsort Bruck und die Stadt Weimar 
haben ihn zum Ehrenbiirger ernannt, Wien hat ihm die goldene Salvator-Medaille 
und Miinchen die seItene groBe goldene Biirgermedaille verliehen. Er war Ehren
mitglied der Akademie und eine reiche Auswahl Orden war ihm zuteil geworden. 
r875 verlieh ihm Konig Ludwig II. als seine hochste Auszeichnung den erblichen 
AdeP) Das Wappen, drei weiBe Schilde, zeigt in dem einen drei kleine Schilde, im 
anderen Feld den goldenen Kopf der Bavaria, und im dritten ein goldenes Miihlrad. 
Als Wahlspruch hatte man, ohne ihn zu fragen, "Kunst bringt Gunst" gewahIt, 
das Miller aber abanderte in "Rast ich, so rost ich". 

Die Personlichkeit Millers, die wir hier in seiner Arbeit in und auBerhalb 
des Berufes kennen Iernten, tritt noch besonders kennzeichnend hervor, in den 
Grundsatzen, die er bei der Erziehung seiner Sohne anwandte. Auch hier sehen 
wir ihn wieder, gestiitzt auf seine eigene Lebenserfahrung, vielfach eigene Wege 
gehen, die von dem gebrauchlichen zuweilen weit abfiihrten. Den Grundsatz, daB 
eigene Arbeit allein den Weg zum Lebensgliick erOffne, wollte er seinen Sohnen ein
pragen. "Das Friihstiick schmeckt nur dann, wenn es verdient ist." Wer etwas 
Ieisten will im Leben, muB friih daran gewohnt sein, selbstandig unter eigener 
Verantwortung zu handeln. Diese Tatsache, die bei uns gIiicklicherweise nach und 
nach auch die neue moderne Erziehungsweisheit mehr als bisher zu durchdringen 
beginnt, war Ferdinand von Miller selbstverstandlich. Seine Sohne sollten so 
friih wie moglich lemen, sich Geld durch eigene Arbeit zu verdienen. Er zeigte den 
Knaben, wie man aus den Gips- und Schutthaufen neben der GieBerei noch manches 
herausfinden konne, was wieder zu benutzen sei. Dieses AItmaterial kaufte dann 
der Vater seinen Sohnen ab und lieB sie das erworbene Geld auch selbstandig ver
waIten. Schon als kleine Kinder erhieIten sie vollstandiges Werkzeug und jede 
freie Stun de durften sie zur eigenen groBen Freude in der Werkstatt zubringen. 
Aber nie duldete Miller sie als "Zuschauer" bei der Arbeit. Er verst and es, sie zu 
beschaftigen. Da muBten sie Ziegelsteine reinigen, abpicken und in ihren kleinen 

1) Gelegentlich der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages Ferdinand von Millers 
am 18. Oktober dieses Jahres hat der Prinz-Regent Ludwig von Bayern mittels Hand
schreibens die Aufstellung der Marmorbiiste "des urn die kiinstlerische und kunstgewerbliche 
Entwicklung Miinchens und Bayerns hochverdienten Mannes, des bedeutendsten und hervor
ragendsten Meisters der ErzgieBerei des 19. Jahrhunderts" in der bayerischen Ruhmeshalle 
angeordnet. 
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Schubkarren Material zufUhren. Sie lernten bald Gips und Mortel anmachen und 
als sie alter wurden, wurden sie mit der Erlaubnis ausgezeichnet, auch beim Einbau 
der ·'Formen in Reih und Glied mit den Arbeitern mitzuschaffen. Das war dem 
Vater keine Spielerei. Aufs strengste hieit er darauf, daB von seinen Sohnen zum 
mindesten das gleiche geleistet wurde wie von jedem Lehrling, Handlanger und 
Arbeiter. Wie diese muBten sie sich auch bei den zu Anfang noch recht primitiven 
Einrichtungen auf den Laufbrettern der Aufzuge mancher Gefahr aussetzen. Sie 
hatten am Schmelzofen in der Nacht zu wachen. Der alte Miller unterschied nie 
zwischen angenehmer und unangenehmer Arbeit. Vor allem aber, wo es Gefahr 
gab, da wollte er und seine Sohne immer an der ersten Stelle stehen. So wuchsen 
die Sohne mitten unter den Arbeitern auf. Das GefUhl der Zusammengehorigkeit 
wurde dadurch entwickelt, wie es heute wohl nur noch selten vorkommen mag. 
An den Winterabenden pflegte Miller seinen Sohnen die Erlebnisse Robinson 
Crusoes zu erzahlen und er leitete sie an, Robinson insofern nachzuleben, als sie 
seine praktischen Erfahrungen nachzuahmen suchten. Sie lernten Korbflechten und 
allemoglichen anderen Hantierungen, zu den en ihnen der Vater Anleitung gab. 
Auch damit nahm Miller die Benutzung des Robinson Crusoe als Erziehungsmittel 
der heutigen Zeit voraus. Miller wuBte, daB zum Erfolg des Lebens auch ein ge
sunder Korper gehort und so forderte er alle korperlichen Ubungen seiner Kinder. 
Die Madchen lieB er sogar Schlittschuhlaufen, was damals noch als etwas Uner
hortes angesehen wurde. Sobald die Sohne herangewachsen waren, sandte sie der 
Vater in die Fremde. "Unter Kameraden, bei denen kein anderer Vorzug gilt als 
der, den ihr euch selbst erringt, muBt ihr euch euren Platz erkampfen. - Das ist 
die beste Vorschule fill den Ernst des Lebens." Spater sandte er seine Sohne nach 
Berlin auf das Konigliche Gewerbeinstitut. Man kann Ferdinand von Miller 
wohl kaum eine besonders liebevolle Zuneigung zu PreuBen nachsagen. Dem, was 
man allgemein als PreuBentum oft in Suddeutschland zu bezeichnen pflegt, stand 
er, der begeisterte Oberbayer, innerlich fremd gegenuber. Das hinderte ihn aber 
nicht, vorurteilslos anzuerkennen, was PreuBen mit seiner Disziplin erreicht hat. 
Er wollte das auch seinen Sohnen nach Moglichkeit zugute kommen lassen und 
so lieB er sie von einem Unteroffizier eines Garderegimentes in der Kaserne als 
freiwillige Rekruten nach preuBischem Muster einexerzieren. 1m besten Sinne des 
Wortes vorurteilslos bewies er sich auch in religiosen Fragen. Er, der innerlich von 
Herzen iiberzeugte Katholik, der immer wieder das groBe Gluck, was ihm seine 
religiose Lebensauffassung gebracht habe, bekannte, hat einige seiner Sohne in 
protestantische Hauser gegeben und zwei davon auch einem protestantischen Pfarr
haus anvertraut, das ihm von einem katholischen Seelsorger empfohlen war. 

Die beiden alteren Sohne, Fritz und Ferdinand, die fUr die GieBerei bestimmt 
waren, durften auch die Kunstschule und Akademie besuchen. Sie studierten dann 
weiter in Berlin, Dresden, Munchen und Paris. Aber wenn sie in Vaters GieBerei 
wieder tatig waren, dann muBte das Kunstlertum beiseitegelegt werden. Frtih 
urn 6 Uhr waren sie wie jeder Arbeiter an der Arbeitstelle; Ausnahmen von der 
Werkstattordnung wurden nicht zugelassen. Von seinem altesten Sohn verlangte 
der Vater, daB er in London als Geselle Arbeit suchen solle, denn der wahre Pruf
stein fUr das wirkliche Konnen sei das, was "einem ganz Fremden" die geleistete 
Arbeit wert sei. 

Andere menschliche Eigenschaften, die Ferdinand von Miller am hochsten 
standen, waren Tatkraft, Entschlossenheit und Mut, "nur nichts Halbes". Er 



Ferdinand von Miller, der ErzgieBer. 21 3 

suchte nach Aufgaben fUr seine heranwachsenden Sohne, die diese Fahigkeiten 
zur Entwicklung brachten. 

Mit groJ3tem Interesse verfolgte er den Werdegang seiner Sohne. Seine unge
meine Geistesfrische machte es ihm moglich, sich immer wieder auch in ihm ferner 
liegende Arbeitgebiete und Aufgaben hineinzuleben. Vor der GroJ3e einer Auf
gabe fiirchtete er sich nicht. Eine kleine Geschichte aus dem Leben des jiingsten 
der Briider erzahlt F r i t z von Mill e r , die hierfUr kennzeichnend ist: Die ba yerische 
Regierung hatte Os kar vo n Miller zum Studium der Frage, ob sich die Elektrizitat 
zur Ausniitzung der bayerischen Wasserkrafte verwenden lasse, auf die erste elektro
technische Ausstellung nach Paris geschickt. Bier hatte er 1881 auch die erst en elek
trischen Maschinen und die erst en Edisonschen Gliihlampen kennen gelernt. In dieser 
neuen Technik schienen ihm ungeahnte Entwicklungsmoglichkeiten zu liegen und 
voller Begeisterung von dem, was er kennen gelernt hatte, kehrte er nach Miinchen 
zuriick. Er wollte eine kleine elektrische Ausstellung im Kolosseum einrichten. 
Der Vater aber war mit den Ideen seines damals 27 Jahre alten Sohnes nicht zu
frieden. "Wenn Du etwas zeigen willst - gl eich richtig - sonst lieber nicht! Lade 
zp. den Deutschen die Amerikaner, Englander und Franzosen ein - aus einer groJ3en 
Vorfiihrung erst wird man den ganzen Fortschritt, das Neueste und Beste kennen 
lernen - und nur dann kann aus dem kleinen Plan ein Unternehmen werden, das 
Miinchen auf einem Gebiete bekannt macht,das ihm bis dahin noch ganz fremd 
geblieben." Und so schuf cler Sohn die erste elektrische Ausstellung Deutschlands. 
Und dieser Geist des Vaters war ebenso in ihm lebendig, als er die erste groJ3e elek
trische Kraftiibertragung, die erste Dberlandzentrale in Osterreich, und vor allem 
in neuester Zeit das groJ3te technische Museum der Welt zu schaffen hatte. 

Wer die Lebensarbeit des Vaters zu iiberschauen versucht und sich ein Bild 
von seiner Personlichkeit macht, der wird deutlich erkennen, wieviel von dem 
We sen des Vaters auch in der Lebensarbeit der Sohne wieder zum Vorschein kommt. 
Die Eltern leben in ihren Kindern weiter. 

Der ErzgieJ3er Ferdinand von Miller, dessen Leben ein Berzschlag am 
II. Februar 1887 das Ziel setzte, hat in rastloser Arbeit deutsche Kunst und 
Technik gefordert und weit iiber die Kreise seiner Familie und seiner Freunde 
hinaus wird er allen, die seine Lebensgeschichte zu verfolgen vermogen, das Bei
spiel eines ganzen Mannes geben. Er war "aus einem GuJ3" und das macht ihn 
uns allen wert. 



Die Entwicklung der StraBenbahnwagen. 
Von 

H. Bombe, Berlin. 

Das moderne StraBenbahnwesen verdankt sein Entstehen dem Bediirfnis 
nach einem leistungsfahigen und bequemen Stadtverkehrsmittel. Die Verwendung 
des Omnibusses, der dies Bediidnis in Paris und London in der erst en Halfte des 
19. J ahrhunderts befriedigte, wurde in den amerikanischen Stadten durch den schlech
ten Zustand der StraBen verboten. Man fing daher gegen r852 an, einen "StraBeneisen
bahnomnibus"-Betrieb einzurichten (wie deutsche Techniker jener Zeit die neue Ein
richtung etwas umstandlich nennen): zuerst auf Gleisen, die die Vollbahnen in stad
tischen StraBen ange1egt hatten, urn ihre Personenwagen in das Innere der Stadte 
zu bringen und urn die Giiterwagen zur Vermeidung des Umladens an die Speicher 
und Hafenanlagen (meist mit Pferden) bef6rdern zu k6nnen. Der eigenartig ent
wickeIte amerikanische Vollbahnwagen war das Vorbild fUr den amerikanischen 
StraBenbahnwagen. 

Die rasch emporbliihenden amerikanischen GroBstadte mit ihren langen, da
mals gar nicht oder nur schlecht gepflasterten StraBen begiinstigten die Entwick

Fig. I. "John Mason"; dcr erstc StraDenbahnwagcn 
der Welt, Neuyork 183 2. 

lung des StraBenbahnwesens 
und damit auch den StraBen
bahnwagenbau ebenso wie die 
Unternehmungslust , und die 
schon damals ausgebildete 
Eigenheit der Amerikaner, t ech
nischen Neuerungen sympa
thisch gegeniiberzustehen. Eine 
schnelle, durch schade Kon
kurrenz gef6rderte Entwicklung 
schuf in wenigen J ahren leichte, 
solide und bequeme Wagenbau

outen, die mit wenig Anderungen den Anforderungen dreier Jahrzehnte (r860 bis 
r890) geniigen konnten, und die fUr die StraBenbahnen fast aller Lander als Muster 
gedient haben. Spater, seit r885 , wurden sie durch Verlegen der Triebkraft unter 
den Wagen zum StraBenbahntriebwagen mit elektrischem Betrieb ausgebildet. 

Pfe rde b ahnwa gen. 

Ais erst en StraBenbahnwagen pflegt man den r832 von John Stephenson 
in Neuyork gebauten Pferdebahnwagen " John Mason" zu bezeichnen, der den Betrieb 
einer AnschluBbahn von Neuyork nach dem Vororte Harlem zu versehen hatte; es 
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war dies, Fig. r, ein leichter, zweiachsiger Abteilwagen mit zwei hoch angebrachten 
Kutscherbocken, urn ein Wenden des Wagens an den Endpunkten der Strecke zu ver-

Fig. 2 U. 3. Pferclebahnwagen cler "Co. generale des omnibus", Paris 1 873. 

meiden. Diese Linie ist spiiter zur Dampfvollbahn ausgebaut worden. Erst im Anfange 
der 50er Jahre wurden w eitere, eigentIiche Stra13enbahnen gebaut. Bei der r854 von 

Fig. 4. Alter Metropolwagen aus Neuyork urn 18 59. 

Lou bat in Paris ge bauten Pferdebahn vom Place de la Concorde nach Passy wurden 
schwere Omnibuswagen verwendet, die an den Enden der Strecke auf Drehscheiben 
gewendet wurden. In gro13er An
zahl sind so1che omnibusartigen 
Wagen seit 1873 auf den Pferde
bahnlinien der "Co. g{merale des 
Omnibus" in Paris eingefiihrt wor
den, Fig. 2 und 3; im allgemcinen 
hat sich diese Bauart nicht weiter 
verbreitet. Die namentlich von der 
Wagenbauanstalt von J oh n Ste
phenson in Neuyork erbauten 
Wagen waren, wie schon erwahnt , 
aus dem amerikanischen Vollbahn
personenwagen entstanden, dem 
besonders die Endplattformen, 

Fig. 5 . M etropolwagen cler "Grol3en Berliner 
Piercleeisen bahn" 1875 . 

sowie Federung und Bremse entlehnt waren. Urn bei hohem Fassungsraum wegen 
der verhaltnisma13ig geringen Zugkraft der Pferde das Gesamtgewicht moglichst 
niedrig zu haiten, war man bestrebt, den Wagen selbst bei geniigender Festigkeit 
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so leicht wie moglich auszufiihren. Man wandte deshalb nur selten ein selbstandiges 
Untergestell an, sondern befestigte in der Regel Achshalter und Federn unmittelbar 
am Kastenlangtrager, Fig. 4. Die Kastenwand wurde als Trager ausgebildet, was 
durch Verwendung steifer, starker Bekleidungsbleche, sowie durch eine geeignete 
Zugstangenverankerung der Kastenlangswand geschah. Dies ermoglichte auch eine 
ziemlich weitgehens:J.e Beschrankung in den Abmessungen der Gerippeholzer, sowohl 

Fig. G. Decksitzwagen der Neuen Berliner Pierdebahn
Gesellschaft I 88 1. 

der Stiele Wle der 
Schwellen. Bei Deck
sitzwagen wurde durch 
eine geeignete Veranke
rung der Stirnwande, 
durch Wolbung des 
Daches, Verwendung 
eiserner Deckenspren
gel und ahnliches bei 
geringem Gewicht eine 
geniigende Festigkeit 
des Daches erzielt. Da 
eigentliche Langtrager 

fehlten, muI3ten die zur Aufnahme des Kutschers, zum Auf- und Absteigen, aber 
auch von Anfang an zur Aufnahme von Fahrgasten eingerichteten Plattformen 
durch besondere Trager gestiitzt werden, die unter dem Wagenkasten verlangert 
und mit den Kastenschwellen verschraubt waren. Urn das Innere hell und freund
lich zu machen, waren die Kastenwande fast stets allseitig von Fenstern durch
brochen. Rader und Achsen waren denen der Vollbahnwagen nachgebildet, nur 
naturgemaI3 entsprechend schwacher und einfacher. Zum leichteren Befahren 

101 

Fig. 7. Achshaltcrkiifig aus schmiedbarcm GuB. 

von Gleisbogen war mitunter auf je
der Achse ein loses Rad angeordnet; 
vereinzelt sind auch geteilte, in cler 
Mitte durch eine Buchse zusammen
gehaltene Achsen zur Verwendung 
gekommen (sog. Rowan-Achse in 
Kopenhagen). Mit dem Radstande 
ging man eben falls zur Vermeidung 
groI3erer Widerstande fast nie iiber 
2 m hinaus. Die sich hierdurch er
gebenden groI3en Dberhange hatten 
bei den geringen Geschwindigkeiten 
des Pferdebetriebes keine groI3en, s16-

renden Bewegungen des Wagens zur Folge. Auf einzelnen Bahnen (Paris) lieI3 man 
aus demselben Grunde auch auf der einen Wagenseite die Spurkranze fort: die An
wendung von Rillenschienen gab bei der geringen Geschwindigkeit geniigende Sicher
heit gegen Entgleisungen. Federaufhangung und Bremse waren dem amerikani
schen Vollbahnwagen entlehnt. Die anfanglich fast ausschlieI3lich angewandten 
guI3eisernen Fiihrungsstiicke, die in Amerika bis gegen r870, in Deutschland bis 
etwa r874 vorwiegend in Gebrauch waren, konnten durch die Anwendung nur einer 
Feder (an fangs Gummipuffer, spater auch Schrauben- und Kegelfedern aus Rund
ocler Vierkantstahl) keine geniigende Abfederung des Wagens herbeifiihren. Man 
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ging daher urn I87I zu den Achshalterkafigen iiber, Fig. 7, die zuerst von J oh n 
Stephenson und dann auch in ganz ahnlicher Ausfiihrung von anderen amerika
nischen und europaischen Wagenbauanstalten hergestellt wurden. In England und 
Amerika wurde spater noch eine Abart dieses Kafigs viel benutzt, bei der zwischen 
dem (aus schmiedbarem GuB hergestellten) Kafig und dem Langtrager noch je ein 
Paar Gummipuffer angeordnet waren. Noch weiter gingen dann deutsche und 
amerikanische Fabriken, indem sie die bei dem letztbeschriebenen Achshalter ge
brauchliche Achsbuchse 
nur noch durch zwei 
starke Stahlstifte fUhr
ten, die mitten durch die 
Federung gingen, eine 
Bauart, die in Deutsch
land seit der Mitte der 
80 er Jahre groBe Ver
breitung fand und heute 
noch (z. B. in Berlin) an 
Beiwagen fUr elektri
schen Betrieb verwen
det wird. Die an
fanglich auch bei dieser 
Bauart gern verwende
ten Gummipuffer wur
den spater meist durch 

Fig. 8. Decksitzwagen fur Odessa. 

Schraubenfedern aus rundem oder Vierkantstahl ersetzt. In neuester Zeit sind in 
Berlin einige Wagen wieder mit Gummipuffern, andere mit einer Verbindung von 
Gummipuffern und Schraubenfedern aus Rundstahl ausgeriistet worden. In sel
teneren Fallen benutzte man wohl auch (sog. Bailliesche) Wickelfedern aus 
Flachstahl. - Bei den urn I880 in Belgien gebauten Wagen mit leichterem Stahl
blechuntergestell dienten die Langtrager selbst als Achsbuchsfiihrungen; die Achs
buchsen und Federn wurden 
dann in der letztgenannten 
Bauart ausgefiihrt. Blatt
federn sind im Pferdebahn
wagenbau seltener verwendet 
worden. So hatten z. B. die in 
Paris verwendeten omnibus
artigen Wagen Bla ttfedern, die 

Fig. 9. Deichsel und Deichselbefestigung. 

dann ganz in der bei Vollbahnwagen iiblichen Art aufgehangtwaren, sonst sind Blatt
federn namentlich auf den russischen StraBenbahnen beliebt gewesen, Fig. 8. 

Von besonderer Wichtigkeit fiir den Pferdebetrieb waren naturgemaB die Ein
richtungen zum Anspannen der Zugtiere. Bei den Pariser Wagen waren Deichsel, 
Wage und Ortscheit wie bei einem gewohnlichen Omnibus ausgebildet. Bei den an
deren Bauarten wurde namentlich im Anfange gern eine sog. lose Deichsel verwendet, 
die mittels Bolzen in einer Klaue befestigt und durch einen entsprechenden Halter in 
annahernd wagerechter Richtung gehalten wurde, Fig. 9. Sie sollte den Pferden beim 
Befahren von zungenlosen Weichen, wie sie namentlich in den erst en Zeit en sehr 
viel in Benutzung waren, das Lenken des Wagens erleichtern, und die Pferde beim 
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Stiirzen vor dem Dberfahrenwerden durch den eigenen Wagen schiitzen, SOWle 

auch dazu dienen, den Wagen beim Bremsen zu halten. Seit etwa 1874 ist sie in 
Deutschland nicht mehr ausgefiihrt 
worden. An alten Wagen war sie 
indes noch lange in Gebrauch. Gabel
deichseln durften wohl uberhaupt 
nur bei den umdrehbaren Wagen, 
Fig. 10, zur Anwendung gekommen 
sein, einer Bauart, die man zur Ver
meidung des Umspannens der Zug
tiere an den EndhaItestellen, sowie 
zur Vermeidung einiger Nach
teile der symmetrischen Wa
gen in Amerika und dann spater (als 
Decksitzwagen) in Liverpool ange
wandt hat. Sonst wurden die Zug-

Fig. ro. Umdrehbarer Wagen, Amerika 1859. tiere ohne Deichsel eingespannt. Der 
hierzu dienende Schwengel wurde 

entweder von einer eisernen Klaue mittels Bolzen gehalten oder (bei kleinen Wagen 
z. B. in Berlin) mit Osen in eiserne Haken gehangt. Vorspannpferde wurden mit 

Fig. 11. Vereinigter oftener und gcschlosscner \Vagcn. 

leichten Schwengeln ange
spannt, die an einer an der 
einen Ecke der Platt form 
angebrachten Ose befestigt 
wurde. Bei dreispannigem 
Betrieb lief auch wohl das 
Vorspannpferd vor den bei
den anderen. Der Schwengel 
wurde dann an der Deichsel 
befestigt, an der die beiden 
anderen Pferde liefen (Liver
pool, Berlin - Charlotten
burg). Als Bremse wurde 
meist die amerikanische 
Kettenbremse verwendet, 
die in Europa der Kette 
wegen fur Hauptbahnen als 
zu wenig sicher angesehen 
wurde. Fur die geringen 
Krafte und Geschwindig
keiten im Pferdebahnbe
triebe genugte sie indes 
vollstandig. Vor der nur 
seIten angewandten Schrau-

::-::-:~~~~~~~~~5~~~~~~~~~~:~~ benspindelbremse hatte sie 
namentlichden Vorzugeiner 

Fig. 12. \Vagen Nr. I der Berliner l'fcnlcbahn (ller crstc 
cleutsche StraJ3enbahnwagcn). 

bequemeren undschnelleren 
Handhabung. Die Beleuch-
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tung erfolgte meist durch Petroleumlampen, die man in der Regel so anbrachte, 
daB auch die Plattformen beleuchtet wurden. Urn auf den Schienen liegende 
Hindernisse beiseite zu schaffen, 
wurden in alterer Zeit an den 
Achsbuchsen befestigte Rohr
besen verwendet. Spater verwen
dete man eiserne, mit Holz oder 
Gummi bekleidete Raumer. Hau
fig wurden auch die Plattform
bleche ziemlich tief herabgezogen, 
namentlich auch seit Aufgabe 
der Deichsel, urn zu verhiiten, 
daB gestiirzte Zugpferde yom 
eigenen Wagen iiberfahren oder 
beschadigt wurden. 

Erwahnt sei noch, daB man 
sich lange Zeit bemiiht hat, eine 
Vorrichtung zu konstruieren zum 
Aufspeichern der beim Bremsen 
verrichteten lebendigen Kraft in Federn, urn durch diese dann den Pferden das 
Ingangbringen des Wagens zu erleichtern. In den 80er Jahren sind solche Vorrich

I:JDullD 
812 

tungen in verschiedenen 
Ausfiihrungen erprobt 
worden. Sie wurden je
doch aIle schon nach kur
zer Betriebszeit unbrauch
bar, da die Apparate an 
dem Wagenkasten dem 
StraBenschmutz zu sehr 
ausgesetzt waren und 

Fig. 14. Metropolwagen der GroBen Berliner Pierdeeisenbahn 
dann leicht versagten. 

- 1877 bis 1890. 
An Wagengattungen 

unterschied man offene und geschlossene. Vereinigte offene und geschlossene, Fig. II, 

sind besonders fUr heiI3e Gegenden vielfach ausgefUhrt worden. In jeder der beiden 
Bauarten unterschied man dann wieder Decksitzwagen, Zweispanner und 
Einspanner. An
fangs baute man fast 
nur geschlossene Wa
gen, besonders belieht 
waren die Decksitz
wagen, die in Deutsch
land z. B. bis r874 
fast ausschlief3lich be
schafft wurden. Spater 
(etwa von r875 ab) er
freuten sich nament
lich die leichten Ein-
spanner einer groBen 

-:., --

Fig. J 5. Einspanner der Niirnberg-Fiirther Pferdebahn 1880. 
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Beliebtheit, wahrend der Zweispanner ohne Decksitz eigentlich nur in GroBstadten 
Eingang fand, dort aber auch in groBem Umfange benutzt wurde, ein Umstand, 
aus dem wohl die Bezeichnung "Metropolwagen" fUr diese Bauart zu erklaren ist. 
Decksitzwagen sind spater (etwa bis IS92) nur noch in beschranktem MaBe fUr 
Bahnen mit sehr starkem Verkehr gebaut worden. Dagcgen ist der Einspanner zum 
Normalwagen aller kleineren, sowie der heute ja nur noch sparlich vorhandenen 
Pferdebahnen geworden. Bei sehr ungiinstigem Gelande wurden haufig auch klei
nere Wagen mit 2 Pferden bespannt, wogegen in flachen Gegenden, da, wo sehl' 
starke, ausdauernde Pferde zur Verfiigung standen, wie in Belgien und Holland, 
der Fassungsraum del' Einspanner bisweilen sehl' groB gewahlt wurde. Die Metro
polwagen hatten meist 20 Innensitzplatze, die Einspanner 10 bis 16, am haufig
sten 12 oder 14. Deckwagen boten zwischen 30 (unten 14, oben 16) und 46 

(unten 22, oben 24) Fahrgasten Sitzgelegenheit. Es gab aber bei schwierigem 
Gelande auch Zweispan
ner mit nur 16 Sitzplat
zen. Die beiden Platt
formen bot en dann zu
sammen noch 5 bis 12 

Stehplatze. Offene Wa
gen, in der Regel mit 
Quersitzen und seit
lichem Einstieg, wul'den 
haufig als Einspanner 
betrieben; mit Deck
sitzen wurden sie nur 
in seltenen Fallen ver
sehen. In der heiBen 
Zeit erfreuten sie sich 

Fig. 16. Offener Decksitzwagen 1890. allgemeiner Beliebtheit. 
Ihr totes Gewicht war 

noch geringer als das del' geschlossenen Wagen (1700 kg gegen etwa 2000 beim 
geschlossenen Einspanner, 2200 bei Metropolwagen und 2600 bis 3000 kg bei Deck
sitzwagen). GroBere offene Einspanner hatten 20 bis 24 Sitzplatze. Zu erwahnen sind 
dann noch die in Amerika gern benutzten Wagen, die einen symmetrischen Kasten, 
aber verschiedene Plattformen hatten und nur zur Fahrt in einer Richtung geeignet 
waren, Fig. 17 und IS. Bisweilen fehlte auch wohl die hintere Plattform ganzlich. Der 
Kutscher hatte dann die Benutzung des in der vorderen Stirnwand angebrachten 
Zahlkastens (fare-box) zu iiberwachen. Nach der baulichen Ausbildung kann man 
unterscheiden: Stephensonsche Wagen: ohne Untergestell, mit gewolbtem Dach, 
kleinen Fenstern gleicher GroBe; ferner die belgische Bauart, mit leichtem, stah
lernem Plattenrahmen, groBen Fenstern und wenig gew61btem Dach, sowie die 
Bauart der Wagenfabrik P. Herbrand & Co. in CoIn-Ehrenfeld, die sich aus 
der Stephensonschen entwickelt hat. Eigene Bauarten haben ferner namentlich 
Frankreich, England und RuBland hervorgebracht. Besondere Verdienste haben 
sich urn die Ausbildung des Pferdebahnwagenbaues in Amerika namentlich die 
Wagenbauanstalten von John Stephenson in Keuyork und von J. G. Brill in 
Philadelphia erworben. In Deutschland wurde dem Bau von Pferdebahnwagen 
besondere Beachtung namentlich von den Wagenbauanstaltcn P. Her bra nd in 
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CoIn-Ehrenfeld und der Waggon
fabrik L ud wi g sh a fen ge
schenkt, beide Fabriken deckten 
nicht nur einen groBen Teil des 
deutschen Bedarfs, sondern lie
ferten auch vie I nach dem Aus
land, besonders nach Holland. 
Seit Anfang der 80 er Jahre ist 
dann der StraBenbahnwagenbau 
von fast allen Wagenbauanstal
ten, wenn auch meist nur in 
kleinerem Umfange, eingefuhrt 
worden. 1m Anfange (1865 bis 
1875) hatten namentlich die bei
den Hamburger Fabriken von 
Lauenstein und von 
Grums (in den 70 er 
Jahreneingegangen), so
wie fUr Stuttgart die 
Maschinenfabrik EJ3lin
gen Wagen geliefert1 ). 

In der Blutezeit des 
Pferdebahnbetriebes in 
Deutschland urn 1890 
sind etwa 4000 Pferde
bahnwagen in Benut
zung gewesen im Ge
samtwert von 10 bis IS 
Millionen Mark, eine 
Zahl, die sich bis 1895 

Fig. 17 u. 18. Unsymmetrische amerikanische Wagen 
(Metropolwagen und Einspiinner). 

noch etwas erhoht haben durfte. 
1910 waren nur noch etwa 100 in 
Benutzung, abgesehen von denen, 
die heute noch als Beiwagen im 
elektrischen Straf3en bahn betrie be 
verwendet werden (in Berlin allein 
uber 700 Stuck). 

Auslenkbare Wagen. 

Urn die Vorzuge des gleislosen 
Omnibusbetriebes mit denen des 
Schienen fahrzeuges zu vereinigen, 
hat man sich langere Zeit mit dem 
Bau der sogenannten "Perambu
lator"- oder Auslenkwagen ab
gegeben, d. h. solcher Wagen, die Fig. 19. Auslenkwagen Elberfeld-Barmen 1873. 
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1) Die EBlinger Fabrik lieferte schon damals offene Zweispiinner mit Quersitzen in 
einer Form, wie sie ganz iihnlich heute noch als Beiwagen ublich sind. Eine Abbildung dieser 
vVagen findet sich in Heusinger, Handbuch fur spezielle Eisenbahntechnik, Bd. 5. 
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sowohl auf Sehienen wie auch auf dem Stra13enpflaster laufen konnten. Je naehdem 
die Wagen die Sehienen nur verlassen sollten, um Hindernissen auszuweichen, oder 
um Hingere Streeken ohne Sehienen als Omnibus zuruckzulegen, kann man zwei 
Bauarten unterseheiden. Die erste (spatere) Bauart zeigt sehwerere Wagen, bei 
denen das Ausfahren reeht schwierig und die Bewegung auf dem StraBenpflaster 
sehr sehwerfiillig war. Die Wagen baute man als gro13e Omnibusse (Elberfeld
Barmen r873), Fig. r9, oder als kleine Pferdebahnwagen (Berlin-WeiBensee r876). In 
Barmen hatten die Wagen Vorderrader mit einem flachen Spurkranz und glatte 
Hinterrader, in Berlin vier glatte Laufrader und ein besonderes, fiinftes Fuhrungs
rad. Das vordere Radgestell war in beiden Fallen beweglich und wurde durch eine 
Deiehselgelenkt. Auf bei den Anlagen wurden nach kurzer Ze it gewohnliche, 
nicht auslenkbare Pferdebahnwagen eingefuhrt, da sieh Auslenkwagen 
in keiner Weise bewahrten. Besonders hatte das Fehlen der Spurkranze an 
den Hinterradern ein starkes Schleudern der Wagen zur Folge, was fur Pflaster 
und Wagen gleieh nachteilige Folgen hatte. Mehr Erfolg hatte das andere System, 

bei dem leichte Omnibuswagen 
gleichermaBen StraBen mit und 
ohne Gleise befahren konnten. 
Mitunter wurden hier die Lauf
sehienen als glatte Flachsehienen 
ausgebildet. Zur Fiihrung dienten 
dann besondere, in der Mitte des 
Gleises verlegte Rillensehienen 
(Genf r86r; Salford in England 
r862 bis r870). Hier hatte der als 
gewohnlieher Omnibus gebaute 
Wagen vorn an einer Gabel ein 
Laufrad mit Spurkranz hangen, 

Fig. 20. Funfriidriger Pierdebahnwagen aus Hamburg. dasvomKutsehernaehBedarfaus 
der Rille gehoben werden konnte. 

In Hamburg befuhren die einer besonderen Gesellsehaft gehorenden Wagen, Fig. 20, 
die vorhandenen Gleise der Stra13enbahngesellsehaft; sie hatten seitlieh angebraehte 
Fiihrungsrollen. Diese Art hielt sieh langer, wurde aber naeh einer Reihe von 
Jahren eben falls verlassen, da der Betrieb doeh mancherlei Sehwierigkeiten mit 
sich braehte. Erwahnt sei hier noeh, daB auslenkbare Wagen heute vereinzelt 
als Turmwagen auf elektrisehen StraBenbahnen vorkommen, wenn bei schlechtem 
Pflaster oder bei Strecken mit eigenem Bahnkorper zur Untersuchung 
der Oberleitung streckenweise auf Schienen gefahren werden solI, 
der Wagen aber sofort einem entgegenkommenden Triebwagen ausweichen mu13. 
Diese Wagen haben dann meist zwei Paar Fuhrungsrollen. Die Versuche, Giiter
wagen (Lastwagen) in ahnlicher Weise als Auslenkwagen auszubilden, haben 
einen gro13eren Erfolg nicht gehabt. 

Wagen fiir Dampfstra13enbahnen. 

Bei Einfiihrung des Dampfbetriebes im Stra13enbahnverkehr gegen Ende der 
70 er Jahre sah man zunachst in der Lokomotive einen direkten Ersatz des Zugtieres 
vor dem aus einem einzigen Wagen bestehenden Zuge und benutzte daher Ein
spanner, an einigen Orten auch Decksitzwagen des Pferdebetriebes mit geringen 
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Anderungen weiter. Auf Linien, die von vomherein fUr Dampfbetrieb eingerichtet 
wurden, wandte man gem vierachsige Wagen an, die sich vor dem leichten zwei-

Fig. 2 I. Vierachsiger DampfstraBenbahnwagcn fur die Kasseler Trambahn. 

achsigen Wagen mit kurzem Radstand namentlich durch ruhigen Lauf auszeichneten. 
Besonders hat die Bauart der Wagenbauanstalt Herbrand weite Verbreitung 
erlangt, Fig. 21, und sich in Deutschland und namentlich in Holland groBer Be
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liebtheit erfreut. Ihr als "hoIlan
disches" bezeichnetes Drehgestell 
hat sich fiir Kleinbahnbetrieb aus
gezeichnet bewahrt und ist in diesen 
und in ahnlichen AusfUhrungen 
(Feder iiber oder unter den Achs
biichsen) auf zahlreichen StraBen 
und Kleinbahnen verwendet worden. 
Sonst fanden sich auf DampfstraBen
bahnen aIle moglichen Wagenarten, 
yom leichten, 1,7 t s chweren Som
m~rwagen, der oft gleichzeitig zum 
Pferdebetrieb verwendet wurde (Ber
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Fig, 22. Offener Anhanger der Kasseler Tram
bahn 1878. 

lin), bis zum 8 und 10 t schweren "Interkommunikationswagen", der sich von 
denen fUr Vollbahnen kaum unterscheidet. Auch die jetzt in Amerika fiir elek
trischen Betrieb eingefiihrte Bauart mit Mitteleinstieg ist schon gegen 1880 auf 
der Kasseler StraBenbahn als Sommerwagen in Benutzung gewesen, Fig. 22. 

Fig. 23. Rowanschcr Triebwagen fur die Berliner DampfstraBenbahn 1886. 

Von den zahlreichen Triebwagenbauarten, die in den 70er Jahren fUr StraBen
bahnbetrieb vorgeschlagen oder auch probeweise ausgefUhrt worden sind, haben 
nur die Rowanschen Dampfwagen, Fig. 23, einige Bedeutung erlangt. Wagenbau
technisch sind sie interessant durch die Verbindung des Wagenkastens mit dem Trieb
gesteIl, die durch Einschaltung einer besonderen Feder die Dbertragung st6render Be-
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19/J() 

Fig. 24. Serpolletscher Dampftriebwagen flir die 
"Co. generale des omnibus", Paris 1898. 

wegungen vom Triebgestell auf 
den Kasten vermeiden sollte 
und ein sehr rasches Trennen 
von Maschine und Wagen er
laubte. 

An fang der 90 er Jahre 
fing der franzosische Ingenieur 
Serpollet seine Versuche mit 
DampfstraBenbahnwagen an, 
Fig. 24, die zur Ausrustung 
mehrerer Pariser StraBenbahn
linien mit seinen Wagen fiihr
ten. Spater sind ahnliche Wa

gen auch mehrfach mit Wasserrohrkesseln Purreyscher Bauart ausgerustet worden. 
Wagenbaulich bieten sie wenig Interessantes. 

Wagen fur Kabelbahnen; Prel3luftstraBenbahnwagen. 
Wagen mit Verbrennungsmaschinenantrieb. 

Die Seil- oder Kabelstral3enbahnen, Fig. 25, haben in der Zeit von r873, wo die 
erste Anlage dieser Art in San Franzisco eroffnet wurde, bis gegen die J ahrh undertwende 
im groBstadtischen Verkehrsleben der Vereinigten Staaten eine bedeutende Rolle 
gespielt. Sonst sind Seilbahnen (cable railways) in Australien (Melbourne), in Grol3-

britannien (Edinburg) und in 
Frankreich (Paris) ausgefiihrt 
worden. Deutschland hat 
keine Kabe1bahnen besessen. 

In einem zwischen den 
Fahrschienen liegenden, aus
gemauerten und von oben 
durch einen Schlitz zugang
lichen Kanal bewegte sich ein 
"endloses" Seil mit einer be
stimmten, gleichbleibenden 
Geschwindigkeit (Kabelbah
nen befuhren deshalb Kurven 

Fig. 25. Kabelbahnwagen Amerika 1890. und Steigungen mit derselben 
Geschwindigkeit wie ebene 

Strecken). Mit diesem Seil konnten die Wagen durch einen besonderen Greif
apparat (grip) verbunden oder von ihm losgelassen werden. Man hatte im all
gemeinen drei Wagenarten in Benutzung: die sog. Greiferwagen, gewissermaBen 
Lokomotiven, kurze, stark gebaute Wagen mit Greiferapparat, dazu bestimmt, 
mehrere Anhangewagen gewohnlicher Bauart zu schleppen. Diese Greiferwagen, 
meist offen, waren zur Aufnahme von Fahrgasten eingerichtet. Dann die zwei
oder vierachsigen Beiwagen, die sich von den damals ublichen Pferdebahnwagen 
oder DampfstraBenbahnbeiwagen kaum unterschieden, und endlich die sog. cable
cars, groBe zwei- oder vierachsige Personenwagen mit Greifapparat, den spateren 
elektrischen Triebwagen vergleichbar. Sie wurden haufiger als sog. kombinierte 
(offene und geschlossene) Abteilungen an einem Wagen ausgefuhrt. 
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Stra13enbahnen mit Prel3luftbetrieb sind namentlich in Frankreich, 1876 in 
Nantes und spater in Paris, nach der Bauart Mekarski ausgefUhrt worden. Die 
Pre/3lufttriebwagen, Fig. 26, besa13en meist ein niedriges, lokomotivartiges Unter
gestell, das nach au13en 
vallig von einem Blech
mantel eingeschlossen war. 
Die in Paris bis auf den heu
tigen Tag benutzten Druck
luftwagen hatten Wagen
kasten derselben Form 
wie die zu gleicher Zeit 
beschafften Wagen fUr 
Pferde-, Dampf-oder Akku
mulatorenbetrieb. Von 
Wagen mit Verbren
nungsmaschinenantrie b 
haben nur die L iihrig
schen Gasmaschinenwagen, 

Fig. 26. PreBlufttriebwagen, Bauart Mekarski, der 
"Co. generale de3 omnibus" Paris 1898. 

Fig. 27, eine gewisse Bedeutung erlangt, die namentlich durch die Lage des zwei
zylindrigen Deutzer Gasmotors unter der einen Sitzbank (unter der anderen waren 
Gasbehiilter gelagert) be
achtenswert sind 1). Bei 
allen diesen Fahrzeugen ist 
das urspriingliche Bestre
ben interessant, die Formen 
der Fahrzeuge mit anderer 
Betriebskraft maglichst zu 
wahren. Dies fiihrte dann 
leicht zu recht eigenartigen 
Lasungen: Die Anord
nung einer Verbrennungs
maschine unter der Wagen
sitzbank ist wohl als die 
merkwiirdigste zu bezeiclt
. nen. Charakteristisch hir 
neuere Trie bwagen ba uarten 
ist dann die entgegengc

Fig. 27. Liihrigscher Gasmaschinenwagen der Dessauer 
StraBenbahn 1894. 

setzte Lasung der Aufgabe durch maglichste Trennung des maschinellen Teiles 
vom eigentlichen Wagen, die dann zu ungewahnlichen, aber durch ihre Zweck
mii13igkeit durchaus nicht unschOn wiI;kenden Bauarten fiihrten2). 

Elektrische Stra13enbahnwagen. 

Die erst en elektrischen Stra13enbahnwagen lehnten sich in ihrer ganzen Bau
art eng an die Pferdebahnwagen an. Bei manchen der iiltesten elektrischen 

1) Eine gcnaue Zcichnung eines Liihrigschen Gasmaschinenwagens ist in der Z. Ver. 
deutsch. lng. 1906, S. 5 I 5 ver6ffentlicht. 

2) Es sei hier auf die dem Kraftwagenbau entlehnten Vorbauten der preuBischen Eisen
bahntriebwagen hingewiesen, bei denen der Vorbau die Kraftquelle (Sammlerba1:terien oder 
Benzoldynamoaggregat) birgt. 

Beitrage 1913. 15 
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Bahnen (Westend-Spandauerbock bei Berlin) baute man die Motoren in vorhandene 
Pferdebahnwagen ein. Andere Bahnen (Berlin-Lichterfelde 1881, Modling-Hinter-

Fig. 28 u. 29. Der erste elektrischc Stra13enbahnwagen der \Velt (Berlin-Lichterfelde 1881). 

briihl 1883, Frankfurt-Offenbach 1884) bauten nur den Kasten nach altern Muster 
und benutzten ein kraftiges, eisernes Untergestell. Weiter entwickelte sich der 

Fig. 30. Arnerikanischer elektrischer Stra13enbahnwagcn 
urn 1890. 

elektrische StraI3enbahnwa-
gen dann in Amerika, wo 
von 1885 bis 1890 die Grund
form des heute noch ge
brauchlichen zweiachsigen 
Triebwagens, Fig. 30 und 31, 
entstand: unabhangiges Un
tergestell, in dem die Motoren 
federnd aufgehangt sind, und 
geraumiger Kasten, der auf 
dem Untergestell auf beson
deren Federn ruht. Das 
Untergestell (truck) wurde in 
zahlreichen verschiedenen 

Ausfiihrungen auf den Markt gebracht, in StahlguI3, PreI3blech, seltener auch in 
Formeisen. Als Federn wandte man gern Schraubenfedern, auch wohl Doppelblatt-

Fig. 31. Amerikanisches Untergcstell urn 1890. 

federn an. Wickelfedern, Gummipuffer und halbelliptische Federn sind damals eben
falls zu finden gewesen. Charakteristisch fiir diese Wagen war der kurze Radstand 
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von nur I,7 bis 2,0 m und infolge der groBen Lange des Wagensein gro13er Dberhang. 
Daher neigten die Wagen bei etwas schnellerer Fahrt zu unruhigem Lauf. In Deutsch
land hat der Bau von elektrischen StraBenbahnen seit I884 geruht. Weitere Bahnen 

Fig. 32. Triebwagen der A. E. G. fiir StraBenbahnen in Breslau, Eisenach usw. 

sind seit r890 durch die Thomson-Houston-Elektrizitatsgesellschaft in Bremen und 
seit I89I durch die Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft (A. E. G.) in Halle aus
gehihrt worden. Mit der r89I er6ffneten Stadtbahn Halle fUhrte die A. E. G. einen 
Wagentyp ein, Fig. 33, 
wie er etwa ro Jahre lang 
fur zahlreiche, von ihr 
ausgerustete Bahnen ge
baut worden ist, und 
zwar fUr Normal- und 
Schmalspur und in zwei 
verschiedenen Gr6Ben 
fUr I6 und 20 Sitzplatze. 
Zahlreiche andere, zum 
Teil reichere Ausfuhrun
gen brachten dann auch 
Siemens & Halske, 
die Union Elektrizitats
Gesellschaft, die Helios 
Elektrizitiits-A.-G. und 
andere auf den Markt. 
Etwa seit der Jahrhun
dertwende macht sich 
erneut das Bestreben 
bemerkbar, den Wagen 
eine vornehme Aus

Fig. 33. Triebwagen der A. E. G. fiir Stral3cnbahnen in Halle, 
Spandau IlSW. 

stattung zu geben. Namentlich in der letzten Zeit haben gr6Bere Wagenbauan
stalten keine Muhe gescheut, den Wagen durch Anwendung von echten H6lzern, 
sch6nen Beleuchtungsk6rpern und bequemcn Poistersitzen zu einem angenehmen 
Aufenthalt zu gestalten. Ais sich die zweiachsigen Wagen fur den groBstadtischen 
Verkehr oft als zu klein erwiesen, ging man in Amerika schon um I890 zur 
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Anwendung vierachsiger Wagen tiber, Fig. 34. Ursprtinglich lag der Drehzapfen in 
der Mitte zw.ischen den beiden gleichen Radsatzen eines Drehgestelles. Da man 
hierbei aber bei Anwendung von zwei Motoren nur rund die Halftedes Wagen
gewichtes als Reibungsgewicht ausnutzen konnte, versetzte man die Drucktiber

tragungspunkte mehr 
unter die Triebachsen, 
in der Regel so, daB zwei 
Drittel des Gesamtge
wichtes auf die Trieb· 
und ein Drittel auf 
die Laufachsen entfid. 

~~~~~-;- Drehgestelle dieser Bau
~ art werden in Amerika 

Fig. 34. Vierachsige offene und geschlossene Triebwagen. 
als "Maximum traction 
trucks", in Deutschland 
auch wohl kurz als 

"Maximum-Drehgestelle" bezeichnet. Die Laufachsen erhielten meist geringeren 
Durchmesser als die Triebachsen. Beide Drehgestellbauarten sind in den ver

Fig. 35. Vierachsiger Triebwagen der GroBen 
Berliner StraBenbahn 1899. 

schiedensten Arten ausgefUhrt 
worden, in StahlguB, PreBblech, 
Profileisenrahmen, und mit den 
verschiedensten Federungen ver
sehen worden. In Deutschland hat 
die Vorliebe fUr Schraubenfedern 
erheblich abgenommen. Reute 
verwendet man meist die einfache 
Blattfeder, die dem Wagen infolge 
ihrer groBen inneren Reibung einen 
ruhigeren Gang gi bt als die rei
bungslose Schraubenfeder. Der 
an fangs sehr beliebten Verwendung 
von StahlguBuntergestellen hat der 

heute weit verbreitete PreBblechrahmen Abbruch getan. Urn 1891 sind in Amerika 
auch dreiachsige Wagen in Dienst gestellt worden, und zwar wie verschiedene 

Fig. 36. Offener Beiwagen der GroBen Berliner StraBenbahn. 

Quellen melden, in 
gr6Berer Anzahl. Eine 
bleibende Bedeutung 
hat sich der dreiachsige 
StraBenbahnwagen je
dach nicht verschaffen 
konnen. 

In den letzten J ah
ren hat man sich in 
Deutschland vielfach 
zur EinfUhrung groBel 

zweiachsiger Wagen mit langem Radstande und Lenkachsen oder einachsigen Dreh
gestellen entschlossen. An einigen Orten sind sogar Wagen mit festen RadsHinden 
bis 3,3 m in Verwendung und haben zufriedenstellende Betriebsresultate ergeben. 
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Einige Zeilen seien noch der Entwicklung des StraBenbahnanhangewagens 
(Beiwagens) gewidmet. Anfanglich wurden fast iiberall vorhandene Pferdebahn
wagen als Beiwagen verwendet. Die ersten Beiwagen, die von vornherein als solche 
gebaut wurden, unterschieden sich von Pferdebahnwagen nur durch etwas starkere 
Ausfiihrung der einzelnen Teile, sowie durch eine zweckentsprechende Zug- und 
StoBvorrichtung. Haufig wurden die Anhangewagen genau wie Motorwagen gebaut; 
bei manchen Bahnen sind sie ganz abweichend, und dann meist moglichst einfach 
und billig gebaut. Neuere Beiwagen zeigen alteren Ausfiihrungen gegeniiber groBeren 
Fassungsraum, groBen Radstand, und· feste oder Lenkachsen, seltener auch ein
achsige Drehgestelle und bisweilen Rollenlager und doppelte Abfederung. 

Nicht unerwahnt mogen an dieser Stelle noch die namentlich bei starkem 
Beiwagenbetriebe notwendigen mechanischen Breinsen bleiben, die ln~ist als Luft
druck-, seltener als Luftsaugebremsen und bei leichteren Ziigen als elektromagnetische 
Bremsen ausgebildet werden. Auch sie haben z. T. eine interessante Entwicklungs
geschichte hinter sich. 

War bisher der StraBenbahnwagenbau einer ruhigen Entwicklung gefolgt 
(unsere graBen, vierachsigen Motorwagen stellen eigentlich keine Abweichung, 
sondern eine Annaherung an den alten vierachsigen amerikanischen Vollbahn
personenwagen dar, von dem der StraBenbahnwagen, wie oben gezeigt, seinen 
Ursprung nahm) , so zeigt heute der StraBenbahnwagenbau, namentlich in 
Nordamerika, angeregt durch die dort hochentwickelten elektrischen Uberland
bahnen, sowie durch den Wettbewerb mit den Stadtschnellbahnen, neue, ganz un
gewohnte Formen. Doch wiirdeein wei teres Eingehen auf diese neuen Bauarten, 
den Stahlwagen, die Pay-as-you-enter und Pay-as-you-leave-Wagen, den near side
Wagen, die Wagen mit Mitteleinstieg ohne Stufe (stepless car), die Wagen mit ver
senkten DrehgesteIlen, sowie die neueste Bauart, den Doppeldeckwagen mit teil
weise ineinandergeschachtelten Stockwerken, nicht mehr in den Rahmen dieser, 
der Entwicklungsgeschichte gewidmeten Arbeit passen. 

Zum Schlusse sei noch erwahnt, daB der StraBenbahnwagen in neuerer Zeit 
auch Eingang in den Voll- und Kleinbahnbetrieb gefunden hat, und zwar als auto
mobiler Triebwagen mit Verbrennungsmaschinen oder elektrischem Sammlerantrieb 
und als elektrischer Uberland- und Schnellbahnwagen. Bei diesen Bauarten hat 
der StraBenbahnwagen als Vorbild gedient, in der Gesamtanordnung oder in 
Einzelheiten. Gerade hier aber waren so auBerordentliche mannigfaltige Formen 
und Ausfiihrungsarten vorzufiihren, daB wir auf ein wei teres Eingehen hier 
verzichten mussen, urn so mehr, als die Entwicklung in dieser Richtung noch 
zu Jungen Datums ist, urn dem, was wir "Geschichte" nennen, zugerechnet zu 
werden. 



Die ersten betriebfahigen Dampfmaschinen 
in Bohmen. 

(Ein Beitrag zur Industriegeschichte B6hmens.) 

Von 

Dr. techno H. Fuchs, Prag und Prof. Ing. A. GUnther, Pilsen. 

England erhielt die ersten betriebHihigen Dampfmaschinen Wattscher Bauart 
(Pumpmaschinen) in den 70 er J ahren des 18. J ahrhunderts. In PreuBen wurde 

Josef Kittel 
geb. 23. Aug. 1776 gest. 14. Juli 1847 

die erste Wattsche Dampfpump
maschine im Jahre 1785 in Betrieb 
genommen, in Wien wurde die 
erste englische Dampfmaschine 
durch Johann ReiBer, Tiirkisch
Kiippchen und Tuchfabrikant in 
Margarethen im Jahre 1815 auf
gestelltl), nach Bohmen kam die 
erste betriebfiihige und fabrik
miiBig hergestellte Betriebsma
schine erst 1823. In dies em Jahre 
lieferte die Maschinenfabrik Har
kort & Co. in Wetter a. d. Ruhr 
eine Dampfmaschine von 6 Pferde
kriiften an Josef Ki t t cl, der sie in 
seiner Baumwollspinnerei zu Mar
kersdorf zur Aufstellung brachte. 

Josef Kitte12), dessen Bild
nis hier nach dem im Besitze des 
N ordbohmischen Gewerbemuseums 
befindlichen Original zum ersten 
Male wicdergegeben ist, wurde am 
23. August 1776 zu Markersdorf ge
boren. Wiihrend mehrerer Jahre 
war er in cler Baum- und Schafwoll

spinnerei in} osefinenthal tiitig, die 1806 als Rohgarnfiirberei errichtet, znerst der Firma 
Clam-Gallas, Franke & Co. gehorte und im} ahre 1808 fUr den Preis von 36000 fl.3) und 

1) Diese Maschine wurde 1820 an die Offermannsche Tuchfabrik in Brunn verkauft 
(v. Kees, DarsteUung des Fabriks- und Gewerbewesens, Wien 1823). 

2) "Reichenberger Zeitung" vom 25. Dezember 1900. Ferner Mitteilungen von H. Gustav 
Palme, Altgemeindevorsteher von Markersdorf. 

3) Konventionsmiinze: 20 GuldenfuB, der das Auspragen der Mark fein Silber zu 
131/3 Rthler oder 20 Gulden bestimmte und von Osterreich 1748 eingefuhrt wurdc. 
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einen Erbzins von jahrlich 200 f1. an die Firma Ballaberre & CO.l) verkauft und in eine 
Spinnerei umgewandelt wurde. Seit 1817 nannte sich Ki tt el" Direkteur der Ballaber
reschen Baumwollspinnmaschinen", und wenige Jahre spater grlindete er sein eigenes 
Unternehmen. Seine Fabrik war ein kleines und fUr unsere Begriffe unansehnliches 
Hauschen, dessen Ansicht auf einem e benfalls im N ordbohmischen Gewerbemuseum be
findlichen Olbildchen wiedergegeben ist. N ach Angabe eines jetzt 80 jahrigen Gewahrs
mannes waren dort damals II Spinnmaschinen, jedemit 180 Spindeln im Betrieb und un
gefahr 60 Personen beschaftigt; gearbeitet wurde von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. 

Josef Kittel starb am 14. Juli 1847 undhinterlieB 8 Kinder;sein Unternehmen 
ging nach seinem Tode an Joh. Eger aus Warnsdorf und von diesem an seinen Neffen 
Ottomar Eger liber. 

Fabrik von Josef Kittel in Markersdorf (Standort der ersten Betriebsdampfmaschine 
in BOhmen). 

Die von Kit t el erworbene Dampfmaschine erregte in Bohmen groBes Aufsehen, 
war sie doch die erste ihrer Art. Man hatte zwar schon fruher von Dampfmaschinen 
gesprochen, die 1804 in der erst en Fabrik Reichenbergs der Firma Johann Georg Berger 
& Co., und zwar in der Leinwanddruckerei und Schafwollfarberei zu Habendorf auf
gestellt wurden; abel' bei dies en scheint es sich um Dampfkessel gehandelt zu haben 2). 

1) 1m Jahre 1828 ging die Fabrik an J. Liebig iiber (vgl. Hall wich: Reichenberg und Um
gebung). 

2) F erd. Rom held, damals Leiter der Bergerschen und spiiter Besitzer der Oberleutens
darfer Tuchfabrik war der erste, der in Bohmen Dampf fiir industrielle Zwecke verwendete. 
Die Bergersche Fabrik war iibrigens, wie spiiter die Fabrik in Markersdorf, das Ziel vieler Besucher. 
"Kaiser und Erzherzoge kamen (1804, 1805, 1806) und bewunderten die allda in Habendorf vor 
einigen Jahren in dem zergliederten Obrigkeitl. Meyerhofe durch Herrn Kaufmann J. G. Berger 
& Co. unter cler Direktion des H. Ferd. Romheld angelegten k. k. priv. freien Tuchfabriken 
mit der Walkc-Fiirberei und errichteten Tampfmaschine" (Hallwich, a. a. O. S.491). 



H. Fuchs und A. Giinther. 

In der k. k. priv. Prager Zeitung vom 23. De.zember 1823 erschien eine Mittei
lung, die wegen ihrer charakteristischen Fassung unverkiirzt hier wiedergegeben 
werden soIl. Es heiBt dort: 

"Die erste echt vollkommene englische Dampfmaschine in Bohmen hat Herr Josef 
Kittel in seiner Baumwollspinnfabrik zu Markersdorf bei Gabel an der emsigen, betrieb
samen bohmischen Grenze gegen die Oberlausitz, durch den Englander, Herrn Eduard 
Thomas, der eine ausgezeiehnete Maschinenbauanstalt unter der Firma Harkort, Tho
mas & Co. besitzt, errichten lassen. 

Sie ist von mittlerer Gattung und ihre Wirksamkeit wird·mit der Kraft von 6Pfer
den verglichen. 

Man wird nieht bloB uberrascht; man wird auf eine wunderbare Art ergriffen bei 
dem Anblicke und der Betrachtung dieses, in seiner KraftauBerung so gewaltigen und 
zugleieh auBerst eleganten Kunstwerkes, das der Beschauer nieht anders und nicht besser 
als mit einem Uhrwerke in seinem riehtigsten Gange, vergleiehen kann. 

Es ist ein Vergnugen, dies Produkt des mensehlichen Scharfsinns in seiner sieten, 
stillen, ruhigen, gleichformigen, man mochte sagen nur spielenden Bewegung zu sehen, 
und man kann sieh in der Tat nieht satt daran sehen. 

Die eigentliche Maschine bildet, auf einem Raume von etwa 8 FuB in der Lange und 
zwei FuB in der Breite, ein sehr zierliches, ja sogar prachtiges Mobel, wie man sagt, ein 
groBes Uhrwerk im Gange, und das Besehauen desselben laBt die Wirkung nieht vermuten, 
die es auf vier groBe Sale oder Spinnstuben und mehrere Werkstatten zusammen auf 
36 verschiedene Arbeitsmasehinen in drei Stoekwerken ubereinander zugleieh und 
uberall mit gleieher Kraft und steter Gleiehformigkeit ausubt. Kein Getose, keine StoBe, 
keine Unterbrechung, niehts von dem wird man hier gewahr, was man an mehreren fruher 
versuchten, und leider nur miBlungenen oder doch nur unvollkommenen, hochstens 
leidlich geratenen Dampfmaschinen, mit einer Art von Entsetzen horen muBte, wei! 
man bei jedem DampfstoBe eine Explosion befiirehtete. Hier fiirchtet man niehts, 
und hat auch niehts zu fiirchten, denn mit Vorsieht und Klugheit, mit Nachdenken 
und Geschiek ist jeder Dberladung, also jeder Gefahr vorgebeugt und man kann mit der 
groBten Sicherheit und Ruhe alles von der Feuerung an bis an das leiehte Umdrehen 
der Wellen in den Arbeitsstuben verfolgen, und mit MuBe und Wohlgefallen betrachten, 
was die leutselige Bereitwilligkeit des Eigentiimers der Fabrik aueh gern und J edermann 
gestattet. 

Von allen Triebwerken jeder Art, mit Wasser oder Zugvieh, hat eine Dampfmaschine, 
wie die des Herrn Kittel, unstreitig einen entschiedenen und uberwiegenden Vorzug 
und zwar zunaehst auf die bessere Erzeugung des Fabrikates, also auf Schonheit und 
Gute desselben, wovon hier der sprechendste Beweis geliefert wird, denn die Twiste, 
welche hier gesponnen werden, geben den englisehen niehts nach, wie denn auch die Fabrik 
wirklich, sowohl in Wates als Muls, Garne VOIl jeder beliebigen Nummer liefert, und zwar 
prima Sorte. 

Herr Kittel vervollstandigt nun aber aueh seine Spinnfabrik dureh einen Gas
beleuchtungsapparat und durch eine Luftwarmeleitung in alle Arbeitsstuben anstatt der 
Beheizung durch Of en, und setzt beides in Verbindung mit der Dampfmaschine, daher 
das Feuer unter dem Kessel nieht ausgehen darf, und nun Tag und Nacht ohne Unter
brechung wird gearbeitet werden konnen. Es sind die namliehen Herren Harkort, 
Thomas & Co., die dieses herstellen, und so wie die Dampfmasehine ein hochst gelungenes 
Werk derselben ist, werden aueh die beiden anderen Einriehtungen zuverlassig ganz 
vollkommen ausfallen, und so die Fabrik zu Markersdorf zu einer der besten, zweckmaBig
sten und musterhaftesten ihrer Art im Lande erheben." 

Ein Gedenkbuch, das noch heute erhalten ist, lag in der Fabrik auf und die 
"leutselige Bereitwilligkeit" des Fabrikanten war wohl sehr weitgehend, denn in 
der Zeit von Mitte 1823 bis Mitte 1826 haben weit iiber 400 Personen anHiBlich der 
Besichtigung dieses "zierlichen, ja prachtigen M6bels" ihre Namen eingetragen. 
Viele kamen nicht nur aus der nachsten Umgebung von Markersdorf, vor aHem aus 
den "industri6sen" Stadten Nordb6hmens (Reichenberg, Warnsdorf, Oberleutens-
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dorf, Teschen, Friedland, J ungbunzlau, Gablonz, N achod, Leitmeritz, Bohmisch
Leipa, Melnik, Reichsstadt usw.), auch aus den weiter entfernt liegenden Stadten 
und Orten Bohmens, besonders aus der Hauptstadt Prag, fanden sich Interessenten 
ein, urn in der neuen Maschine "die gewaltigen Krafte und den Scharfsinn des 
menschlichen Geistes in ihrer Benutzung" anzustaunen. Auch aus dem benach
barten Mahren und Schlesien, aus Niederosterreich (wiederholt aus Wien) und aus 
Ungarn finden sich zahlreiche Namen von Besuchern des Unternehmens, ebenso aus 
Sachsen (vornehmlich aus Leipzig, Chemnitz und Zittau), aus Bayern und Neu
preuBen, ja sogar aus Hamburg und aus Manchester sind im Besuchsbuche Unter
schriften verzeichnet. Nur einige Namen von Industriellen seien hier erwahnt, 
vor allem Leitenberger, in dessen Fabrik 1796 die erste englische Spinnmaschine 
in Bohmen aufgestellt wurde, sein "associe" von Orlando, Altgraf Salm-Reiffer
scheidt, des sen Namen mit der Grundung der Maschinenindustrie Mahrens eng 
verknupft ist, Schallowetz, der in seiner Fabrik in der Kaisermuhle zu Prag die erste 
Papiermaschine Bohmens benutzte, ferner Siegmund, Richter, Ludwig, Trenkler, 
Posselt, Muller usw. Unter den Ingenieuren befindet sich auch der koniglich-sach
sische Baudirektor Karl Christian Eschke. Viele Vertreter der Wissenschaften 
- Professoren und Studierende - brachten auch "der Kunst ihren Zoll"; wir treffen 
da zunachst den Namen des beruhmten "F. R. v. Gerstner, K. K. Gubernialrath, 
Professor und Direktor", ferner den des "Professors der Mineralogie F. Zippe" 
aus Prag, des "Eugen Franz Posselt, Professor aus Wien", J. S. Preckl, Doktor und 
Professor aus Wien und auBer diesen auch die von Professoren der Medizin, der 
Geologie, der "Gram. Klassen", sowie von Physikern und Chemikern, Gymnasial
prafekten, Lehrern usw. Die Markersdorf aufsuchenden Student en waren nicht 
nur solche der Naturwissenschaften und Technik, sondern auch solche der Medizin, 
der Rechte, der Theologie und der Rhetorik. Uberaus groB ist auch die Zahl der 
Verwaltungs- und "Fiskal"-Beamten, die "dem Kunstwerk ihren ungeschmeichel
ten Beifall bekannten"; man begegnet im "Gedenkbuche" dem Namen des "Kays. 
Konigl. Kammerer Joachim Graf Pachta", der die "wohleingerichtete" Fabrik am 
29. September 1824 "mit besonderem Vergnugen in Augenschein genommen" 
hatte, des "K. K. Kammerer und ersten Kreiskommissar Hruschowsky", des 
"K. K. wirkl. Kammerer und Appelations-Rathes" J os. Albrecht Freyherrn Kapaun, 
des Franz Grafen von Pachta, der Freyherren Joseph und Norbert Haugwitz, des 
Joseph und Karl Pulpan Ritter von Feldstein, des "K. K. Kreisnotars und Kommis
sar Franz Reichsritter von und zu Eisenstein", des "Konigl. sachsischen Kommissions
rathes" Friedrich August Schlosser, des "GroBherzog-Toskanischen Hofrathes" 
Wunsch, des "Prerauer Kreishauptmanns und mahr.-schlesischen Gubernialrathes" 
Johann Pilz (der "in dieser industriosen Vorrichtung das lebhafteste Vergnugen 
uber das Fortschreiten seiner vaterlandischen Gegend und seiner geliebten Lands
leute genoB"); wir finden dort weiter die Unterschriften von "J ustiziars, Aktuars, 
Oberamtsleuten, Amtsaufsehern, Amtsverwaltern" usw. 

Auch viele Advokaten, Notare und Mediziner, sowie hohe Geistliche und Offi
ziere haben das "Markersdorfer Riesenwerk menschlichen Geistes" besichtigt; ebenso 
haben mehrere Biirgermeister und Stadtrate, viele Staats- und Zivilbeamte und 
schlieI31ich zahlreiche Gewerbetreibende, Kaufleute usw. mit "viel Uberzeugung die 
zweckmaBige Einrichtung gesehen und bewundert". 

Ubrigens pilgerte man auch in Deutschland zu den ersten Dampfmaschinen, 
z. B. zu der 1798 bis 1799 auf der Saline Konigsborn aufgestellten, von der der Ge-
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lehrte Benzenberg schrieb, es sei unter allen Maschinen, die der Mensch im Laufe 
der Zeit erfand, keine, die seinem Geiste mehr Ehre mache. 

Was an der Notiz in der "Prager Zeitung" uber die Dampfmaschine in Markers
dorf auffallt, ist, daB darin die Firma, we1che die Maschine lieferte, als Harkort, 
Thomas & Co. angegeben ist. 

Wir finden diese Angabe auch spater in einem Aufsatze in den "Mitteilungen 
fUr Gewerbe, Handel und Industrie", wo uber die ersten Dampfmaschinen in Bohmen 
berichtet wird1), sie hat sich eingeschlichen in das Werk von Hallwich uber Reichen
berg, und sie findet sich wieder in dem angefiihrten Artikel der "Reichenberger Zei
tung". 

Tatsachlich hieB die Firma: Harkort & Co., und Harkorts Teilhaber war 
nicht Thomas, sondern der Elberfe1der Burger H. Kamp. 

Harkort grundete seine "mechanische Werkstatte" im Jahre I8I3, und im fol
genden Jahre segelte er nach England, urn Sachverstandige und Arbeiter heriiber
zuholen. "Das war leicht gesagt, aber sehr schwer getan." Tuchtige Leute waren 
nur durch hohe, das Einkommen in der Heimat ubersteigende GehaUer zu bewegen, 
ihr "merry England" zu verlassen und nach dem unbekannten, des "englischen Kom
forts" entbehrenden Deutschland uberzusiedeln. Die Zahl der anstandigen Manner, 
die Harkort folgten, blieb darum nur klein, und er muBte, aus der Not eine Tugend 
machend, dazu ubergehen, auch so1che Leute anzunehmen, denen der AufenthaU 
in ihrem Vaterlande aus irgendwe1chen Grunden schwiil geworden war, wenn sie 
nur Kenntnis der Maschinenarbeit besaBen. "Ich habe damals verschiedene meiner 
Englander", pflegte er in spateren J ahren zu auBern, "sozusagen vom Galgen her
unterschneiden mussen, nur urn uberhaupt we1che zu bekommen" 2). 

Die ersten englischen Ingenieure, die Harkort folgten, waren Godwin und dessen 
Schwiegersohn Edward Thomas. Nicht Teilhaber, sondern Angestellter Harkorts 
war demnach Thomas, und als so1cher stellte er nicht nur die Maschine in Markers
dorf, sondern auch eine 8 pferdige in der Baumwollspinnerei Wernstadtl (Leit
meritzer Kreis) auf, die Friedrich A. Pilz aus Prag gehorte. 

Thomas aber mochte, wie wir spater sehen werden, schon damals ein Interesse 
daran gehabt haben, daB sein Name bekannt werde und in weitere Kreise dringe. 
Harkorts Urteil uber Thomas ist ubrigens nicht besonders gunstig. In der von ihm 
geschriebenen "Geschichte des Dorfs, der Burg und der Freiheit Wetter, als Bei
trag zur Geschichte der Grafschaft Mark" 3), nennt er Thomas einen "talent
vollen, aber haltungslosen Mann, der sich spater nach Bohmen verlor." 1m 
Gegensatz dazu bezeichnet er Godwin als Gentleman ohne Tadel, der spater auch 
seinen Sohn George aus Amerika nach Wetter kommen lieB. Mit besonderer Aus
zeichnung gedenkt Harkort des "Tschechen Kunisch, der an Dreh- und Bohrbanken 
auBerordentliche Begabung entwickelte". 

Harkorts Fabrik erfreute sich eines bedeutenden Rufes, und schon Ende r822 
wurde sie in einem Aufsatze der amtlichen "Staatszeitung" unter "die merkwiirdig
sten und bewundernswertesten Anstalten in Deutschland gerechnet". 1m Jahre 
I825 lieferte sie noch eine I2 pferdige Maschine an die Baumwollspinnerei der Firma 
Kuhne & Tetzner in Rothenhaus, die bei einer Erweiterung dieser Spinnerei im Jahre 
r828 an die Zuckerraffinerie Anton Richter nach Konigsaal kam. Weitere Maschinen 

1) 1835, 12. Lief. S. SIS. 
2) Berger, Der alte Harkort. 
3) Hagen 1856 . 
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scheint Harkort nach Bohmen nicht geliefert zu haben, vielmehr wurde er vol1stiin
dig von der Maschinenfabrik Gebriider Aston & Co. in Magdeburg verddingt, der 
offen bar der kiirzere Transportweg zustatten kam. 

Die Astonsche Fabrik lieferte folgende Maschinen nac~ Bohmen: 
1m Jahre r830 an die Baumwollspinnerei Anton Mei13ner in Karolinenthal 

(9 PS) und an Kiihne & Tetzner in Rothenhaus [601) PS]; im Jahre r832 an F. Pilz 
in Wernstiidtl (18 PS); im Jahre 1833 an Kastner & Richter, Baumwollspinnerei 
in Leibischgrund im Elbogner Kreis (r6 PS) und schlieBlich 1835 an die Buchdruckerei 
Gottlieb Haase Sohne in Prag eine Maschine von 2 PS zum Antrieb einer doppelten 
und drei einfacher Schnellpressen. Die Firma Kochlin & Singer in Jungbunzlau 
bezog aus Manchester von Peel Williams & Peel eine r6 pferdige Dampfmaschine 
fUr ihre Kattunfabrik. 

So ist nahezu ausschlieBlich die Textilindustrie an der Anschaffung der Dampf
maschine beteiligt. Weitere Dampfmaschinen wurden sodann in Bohmen selhst 
erbaut. Schon im Jahre r824 hatte Edward Thomas, Harkorts Ingenieur, den Ent
schluB gefaBt, sich in Bohmen niederzulassen, da er die giinstigen Aussichten, die 
sich der Maschinenindustrie in dem industriell hochentwickelten, namentlich in cler 
Textilindustrie fortschreitenden Lande boten, klar erkannte. Er trat aus Harkorts 
Fabrik aus, hielt sich langere Zeit in England auf, urn Mustermaschinen und Werk
zeuge anzuschaffen und iiberreichte am 3. Juli r829 durch J. U. Dr. Theumer dem 
Gubernium in Prag ein Gesuch 2), worin er erklart, daB er gesonnen sei, 

"sich mit einem namhaften Anlagekapital in den k. k. osterreichischen Staaten als Ein
wanderer, und zwar im Konigreich Bohmen niederzulassen und auf der Herrschaft 
Reichenberg eine Fabrik zur Erzeugung jener Maschinen zu etablieren, die die hierIan
dischen Baum- und Schafwollspinnfabriken wie auch andere Manufakturen taglich be
notigen und welche bisher mit einem so ungeheuren Kapitalaufwande meistens erst aus 
England bezogen werden miiBten." 

In der zu errichtenden Fabrik sollten erzeugt werden: 

,,1. aIle Maschinen fUr Kammgarn-, Schaf- und Baumwollspinnerei, 
~ Maschinen zum Spinnen des Seidenabgangs, 
3. vVebstiihIe'aIler Art, 
4. Druckmaschinen, 
5. Dampfmaschinen, 
6. Dampfheizungsappaarate, 
7. Dampfapparate fUr Farbereien und Bleichen, 
8. Dergleichen fUr Gasbeleuchtungen, 
9. Mahlmiihlen nach englischem System von Eisen. 

10. Wasserrader und gangbare Zeuge von Eisen, sowie endlich 
11. alles verfertigt und geliefert werden soIl, was ins mechanische Fach einschlagt." 

Das Gesuch wurde dem Bunzlauer Kreisamt zur AuBerung iibermittelt, das 
dasselbe auf das warmste befiirwortete. 

Daraufhin erteilte das "Gubernium" mit dem Dekrete vom 25. J uli r829 
~r.32r98 

"dem Edward Thomas, Fabrikanten aus Bristol in England, welcher sich auf der Herr
schaft Reichenberg niederlassen will, das angesuchte einfache Fabriksbefugnis zur Er-

1) Nach "Mitteilungen fur Gewcrbe, Handel und Industrie 1835", doch diirfte diese Angabe 
unrichtig sein. 

2) Diese l\Iitteilung verdanken wir Herm k. k. Archivdirektor Karl Kiipl, Prag. 
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zeugung aller jener Maschinen und Apparate, welche zur Betreibung der inlandischen 
Fabriken und Manufakturen benotigt werden". 

Noch im selben jahre errichtete Edward Thomas unter Mitwirkung seines 
Bruders james ein "Atelier zur Herstellung gr6Berer Maschinen und Triebwerke" 
und I830 mit dem Mechaniker Bracegirdle in Altharzdorf eine zweite WerksHitte 
zur Herstellung von Spinn-, Webe- und Appreturmaschinen. In einem Artike1 des 
"jahrbuchs des b6hmischen Museums"!) beschreibt Prof. J. G. Sommer einen Be
such in den beiden Werken, deren groBartige Einrichtung er riihmt. Von der 
Reichenberger Fabrik behauptet er, daB sie Dampfmaschinen von ,,6-IOO und 
mehr Pferdekdiften" baue. 

Auch die vom "Vereine zurErmunterung des Gewerbegeistes in B6hmen" her
ausgegebenen "Mitteilungen fiir Gewerbe, Handel und Industrie" berichteten im 
Jahre I835, daB in dies en Werkstiitten 

"eine groBe Anzahl aus England gebrachter Hilfsmaschinen, Dreh-, Schneide-, Bohr
und andere Werke in einer VoIlkommenheit und Nettigkeit aufgestellt sind, wie sie in 
den groBten Fabrikstatten GroBbritanniens gefunden werden" und daB aus diesen Arbeits
raumen "seit ihrer Grundung sehr viele Gewerbsmaschinen der mannigfachsten Art her
vorgingen, deren Brauchbarkeit und VoIlkommenheit dadurch bewiesen ist, daB mehrere 
Fabrikbesitzer ihre Auftrage Mters wi~derholten und aIle, die daraus mit Maschinen 
versehen worden sind, ihre Zufriedenheit aussprachen". 

Die hohen Frachtkosten fiir den EisenguB, der wahrscheinlich von den Fiirst 
Fiirstenbergschen Eisenwerken zu Neu-Joachimsthal bezogen wurde, wie auch die 
leichtere Verbindung mit allen Teilen B6hmens bewogen die Briider Thomas, ihr 
Reichenberger Untemehmen in die Niihe der Landeshauptstadt Prag, zwischen den 
Vororten Karolinental und Lieben, zu verlegen. Dort unmittelbar am Moldauflusse 
stand das dreist6ckige Fabrikgebiiude einer Spinnereifirma, die I832 in Zahlungs
schwierigkeiten geraten war. Dieses erst im vorigen J ahr abgebrochene, im Volks
munde "Schwabka" genannte Gebiiude wurde von den Briidern angekauft, fUr ihr 
"Atelier zur Herstellung gr6Berer Maschinen und Triebwerke" hergerichtet und mit 
einer selbsterzeugten Dampfmaschine ausgeriistet. 

Dieses neue Untemehmen der Briider Thomas erfreute sich gleich nach der 
Griindung eines besonderen Aufschwunges; bis zum jahre I835 gingen u. a. aus dieser 
Karolinentaler Fabrik die folgenden zehn Niederdruck-Dampfmaschinen hervor: 

1. fur die Furst Furstenbergschen Eisenwerke zu Neu-Joachimstal (14 PS), 
2. fUr die Kattunfabrik Bruder Porges in Smichow (16 PS), 
3. fUr die Olfabrik J. D. Starck in Karolinental (10 PS), 
4- fur die eigene Fabrik, 
5. furs Steinkohlenbergwerk J. D. Starck in Reichenau (6 PS). 
6. fur die Seidengamspinnerei zu Gorz (24 PS), 
7. fur die Baumwollspinnerei Siegmund Goldstein in Lodenitz (16 PS) 
8. fUr die Baumwollspinnerei Kastner und Richter; Leibischgrund (16 PS), 
9. fUr die Baumwollspinnerei Dormitzer und Jeiteles in St. Johann (10 PS) 

10. fur die Parquettenfabrik Schumann und Brabetz bei PlaB (8 PS). 

Nicht ohne Interesse ist wohldie nachstehende, den bereits erwahnten "Mit
teilungen fUr Gewerbe, Handel und Industrie" (I835) entnommene Zusammen
stellung . tiber den Preis und den Brennstoffverbrauch einiger der von Thomas 
gebauten Maschinen: 

1) 18 30, Bd. 1. 
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Anschaf-i Pferde-!Anschaffungs-! 
fungsjahr krafte kosten in fl. 

Brennmaterialverbrauch 

1823 
1828 

1828 

1828 

1828 

1830 

1830 

1830 

1832 

1833 

6 
12 

10 

6 

4 
42 

9 
16 

18 

16 

7 000 
8000 

4400 

7500 

7500 

15000 

7 000 
8000 

6000 

6000 

I 
'In 12 Stunden 1200 Wiener Pfund Holz *) 

" 15 2400 Steinkohle 
taglich 4000 Wiener Pfund Braunkohle 
In 12 Stunden 1300--1400 Wiener Pfund Braunkohle 
" 12 800-- 920 Braunkohle 
" 12 8000 Wiener Pfund Braunkohle 
" 14 1700-2000 Wiener Pfund Steinkohle 

14 6 Klafter Kiefernholz 
I taglich 4000 Pfund Wiener Braunkohle 
I In 16 Stunden 1800--2000 Wiener Pfund Braunkohle 

*) I \\'iener Pfund = 0,56 kg. 

Die Dampfkessel dieser Maschinen wurden aIle aus England bezogen. 
AuBer Dampfmaschinen lieferten aber die Bruder Thomas bis zum Jahre I835 

noch 6 Dampfapparate, 4 Dampfheizungen, 7 Dampftrockenapparate, I4 eiserne 
Wasserriider, 2 englische Mangeln, 5 eiserne Pumpwerke und 4 hydraulische Pressen: 
im selben Zeitraume erzeugte unter der Leitung des Maschinenbauers Brace
girdlel) die Altharzdorfer Fabrik 336 Maschinen fur Baumwollspinnereien, wie Auf-

1) James (Thomas) Bracegirdle, geboren ISI9 zu Leeds, blieb nach Verlegung des 
Reichenberger "Ateliers" nach Karolinental-Lieben noch bis zum Jahre IS39 in Altharzdorf. In 
diesem Jahre loste er wahrscheinlich seine Gemeinschaft mit den Brudern Thomas und siedelte 
nach Gablonz uber, wo er eine selbstandige Maschinenschlosserei errichtete. (Die Altharzdorfer 
Werkstatten blieben noch bestehen, von IS52 bis IS70 war dann der Maschinenbauer Friedrich 
Volkelt Besitzer derselben und unter ihm erreichten sie ihre hochste Entwicklung: 300 Arbeiter 
[gegen 125 im Jahre IS33] fanden in dieser EisengieBerei und Kesselschmiede, insbesondere 
im Bau von Dampf- und Wassermotoren, Beschaftigung. Volkelts Nachfolger hieB Moritz Vogel
gesang [1871 bis 1874]; ihm folgte im Besitze dieser Maschinenfabrik Andreas Frank, der das 
Unternehmen in eine Buntweberei umwandelte, bis schlieBlich unter Otto Muller, der wieder die 
Maschinenfabrikation, insbesondere den Bau von Webstuhlen einfuhrte, infolge schlechten 
Geschaftsganges und eines Streikes die Arbeit eingestellt wurde. 1900 erwarb Wilhelm Hoese 
das Fabrikgebaude und richtete darin eine Farberei und Appretur ein; seit 1906 ist die von 
Thomas und Bracegirdle gegrundete Altharzdorfer Fabrik im Besitze der Firma J oh. Lie
big & Co. in Reichenberg.) 

Bracegirdle ging 1845 von Gablonz nach Brunn und grundete dort die Maschinenfabrik 
"Th. Bracegirdle und Sohn"; diese wurde spater mit den Werkstatten von H. A. Luz in Schlap
panitz bei Brunn vereinigt. Heinrich Alexander Luz kam im Jahre 1818 von Wurttemberg 
nach Osterreich und grundete mit dem Tuchfabrikanten Friedrich Scholl in Schlappanitz eine 
Maschinenwerkstatte zur Erzeugung von Dampfmaschinen Wattscher Bauart. 1825 verlieB die 
erste Dampfmaschine diese Fabrik; sie war die zweite, die uberhaupt auf mahrischem Boden 
gebaut wurde. (Die erste Dampfmaschine Mahrens - eine doppeltwirkende 4 bis 6 pferdige 
l\iaschine, den Konstruktionen von Watt und Boulton vollkommen nachgebildet - baute der 
Englander Baildon im Auftrage des Brunner Feintuchfabrikanten Christian Wunsch.) Neben 
Luz, der seine Werkstatten, die schon 1826 fur Romheld & Co. in Oberleutensdorf zwei Dampf
maschinen (eine zum Antriebe einer Kammgarnspinnerei,· die zweite zum Wasserheben in einer 
Braunkohlengrube) geliefert hatten, im selben Jahre nach Brunn verlegt hatte und dort auGer 
dem Bau von Dampfmaschinen auch den von Appreturmaschinen fUr die Schafwollwaren
fabrikation in ausgedehntem MaBe pflegte, kam auch der Mechaniker Peter Conmoth in Brunn 
zu groGem Ansehen. Dieser war ein Niederlander und hatte im Jahre 1821 die einfache Fabriks
befugnis zur Erzeugung von Wasser- und anderen Triebwerken erhalten; seine Werkstatten er
freuten sich Ende der dreiBiger Jahre eines uber die Grenzen des Landes weit hinaus reichenden 
Rufes; er erzeugte spater auch Dampfmaschinen (u. a. im Jahre 1826 eine ropferdige Dampf
maschine fur Ant. F. Pilz in Prag) dann noch Schrobbel-, Spinn- und Schermaschinen. 1m Jahre 
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lackerungs-, Reinigungs- und Auflegmaschinen, darunter 63 Stiick fiir J asef Pfeifer 
u. Ca. in Gablanz, 6a fiir Starnetz & Ca. in Tannwald, 44 fiir J asef Herzig in Griin
wald und Neuwald, ferner 37 Kraftwebstiihle fiir Baumwallwebereien, Schlagmaschi
nen, Wolfe, Feinspinnmaschinen, 19 groBe und 4 kleine Rauhmaschinen sawie 17 
Tuchschermaschinen - fast aIle Maschinen fUr Reichenberger Fabriken 1). 

Mit der Karolinentaler Fabrik wurde gleich van Anfang an eine Spinnerei be
trieben, wahl urn einen Riickhalt zu haben, wenn der Maschinenbau zunachst nicht 
befriedigende Erfalge aufweisen sallte. Dach waren salche Befiirchtungen grund
las - bald kannte diese Spinnerei ganz aufgegeben und der Maschinenbau als 
alleiniges Fach betrieben werden; fiir die junge Maschinenfabrik wurde sagar safort 
nach ihrer Griindung ein Walzwerk fiir Kupfer und Eisen errichtet, das auch viele 
Jahre mit ihr im Betriebe stand2). 

1872 ist aus der Vereinigung der Firmen Luz und Bracegirdle die hervorragendste Fabrik Mah
rens, die "Erste Brunner 1Laschinenfabriks-G." hervorgegangen. Bracegirdle starb in Brunn 
am 22. Jan.1865. 

1) Die erste Dampfmaschine in Reichenberg wurde von dem Tuchfabrikanten An ton Keil im 
Jahre 1835 aufgestellt. Ihm folgte 1836 die Reichenberger Tuchmacherzunft mit der Aufstellung 
eines "Dampfwerks" fur ihre Tuchwalke; dieses Dampfwerk bezog die Zunft vom Mechaniker 
Regnier in Luttich und zwar kosteten Maschine und Kessel 9000 fl C. 1I., wahrend fur die Auf· 
stellung und den Bau des Maschinen- und Kesselhauses 6000 fl C. M. zu zahlen waren. 

2) Einen kraftigen AnstoB zu weiterer Entwicklung brachte das J ahr 1850 infolge der Uber
nahme der Anlagen durch die Firma Ruston und Evans, woraus vier Jahre spater die Firma 
"Ruston u. Co." hervorging; die Teilhaber der neuen Unternehmung, die mit 150 Arbeitern ihre 
Tiitigkeit begann, waren Josef J. Ruston, G. W. Andrew und spiiter Adolf Kux. Neue Fabrikations
zweige wurden eingefUhrt: 1852 begann der Bau eiserner Dampfer (zuniichst wohl nur filr die 
Schiffahrtauf der oberenMoldau) und 1853 die Herstellung von Dampfbaggern. Das Grundungsjahr 
der Norddeutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft (1857) beschiiftigte das vVerk mit der Lieferung 
des gesamten Schiffsparkes (6 Dampfschiffen und 20 Schleppern) fur diese Gesellschaft; gemein
sam mit der Prager Fabrik arbeiteten dann im Dampfschiffbau die von der Firma in Kloster
neuburg und spiiter i"1 Floridsdorf errichteten Werften, die Schlepper und Schleppschiffe fur 
die Donau und ihre l'l'ebenflusse herstellten. Neue Bauarten von Dampfmaschinen (wie 1857 
die Corlissmaschine) und von Dampfkesseln (wie die Riihrenkessel) wurden eingefiihrt und 
schon zu Beginn der funfziger Jahre Zuckerfabriken, dann Berg- und Huttenwerke, Porzellan
fabriken und groBe Siigewerke eingerichtet. Das Jahr 1855 brachte die Einrichtung des groBen 
Pester Gaswerkes; 1858 wurde der Lokomobilbau aufgenommen und 1863 die erste Wasser
turbine geliefert. Am I. J uli 1869 erfolgte die U mwandlung von "Ruston u. Co." in die 
"Prager Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft"; um diese Zeit betrug der Arbeiterstand schon 
350 Mann. Nach der Handelskrise im Jahre 1873 wurde (nachdem schon in der ersten Hiilfte der 
sechziger Jahre Rustonsche Maschinen nach RuBland und Rumiinien gegangen waren) sogar 
nach Deutschland exportiert. 1880 erfolgte der Ankauf der Hartmannschen Schiffswerft und 
Maschinenfabrik i.n Budapest, die 1890 zu einem selbstiindigen ungarischen Unternehmen, der 
"Dan ubius, Ungarische Schiffbau und Maschinenfabrik A. G." umgewandelt wurde. In den acht
ziger Jahren wurde die Fabrikation von Maschinen fur Petroleum-Raffinerien, fur Pumpwerke, 
fUr Wasserversorgung von Stiidten und industriellen Anlagen, von transportablen Bahnen, von 
Briicken, von Hebezeugen usw. aufgenommen. Den bisher gebauten Systemen von Dampf
maschinen folgten neue, vor allem Ventildampfmaschinen; die 1000. Dampfmaschine wurde 
1887, die 1500. im Jahre 1895 und die 2000. schon 1905 geliefert - auch die erste ortsfeste 
Dreifachexpansionsmaschine Osterreichs ist aus den Rustonschen Werkstiitten hervorgegangen. 
1m Jahre 1910 wurden die Firmen Ruston u. Co., Bromovsky, Schulz u. Sohr und F. Ringhoffer 
zur Prager Maschinenbau A.-G., vormals Ruston, Bromovsky und Ringhoffer vereinigt; diese 
Umwandlung hatte den Abbruch des alten Stammhauses, der "Schwabka" und die Verlegung der 
Fabrikanlagen nach Smichow zur Folge. 

Urn das Jahr 1850 bestanden in Biihmen auBer dem genannten Unternehmen der Bruder 
Thomas noch einige Fabriken, die sich mit dem Bau von Dampfmaschinen und Kesseln, von 
Pumpen, Transmissionen und Spezialmaschinen beschiiftigten. Von diesen Fabriken sind Breit. 
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Uber die Konstruktion der von Harkort & Co._an Kittel gelieferten Dampf
mas chine ist weder eine Beschreibung oder Aufzeichnung, noch eine Abbildung 
oder auch nur eine einfache Skizze vorhanden; auch das "Gedenkbuch" enthaIt 
trotz der zahlreichen Unterschriften und der vielen anerkennenden Worte der "Be
sichtiger" der Maschine keine einzige Bemerkung, die auch nur den geringsten 
Hinweis auf die Bauart dieses "Meisterstuckes" geben konnte. Leider sind auch 
die Berichte der vom "Verein zur Ermunterung des Gewerbegeistes in Bohmen" 
zur Besichtigung einer "Thomas-Maschine" entsendeten Stipendisten Benesch und 
Wurzl mit vielen anderen Dokumenten im Revolutionsjahre 1866 verloren ge
gangen. Aber man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daB die Bauart der 
ersten betriebfahigen Dampfmaschine Bohmens mit der der andern in \Vetter 
erzeugten Maschinen ubereinstimmt. In "MatschoB, Die Entwicklung der Dampf
maschine, Bd. I" sind Abbildungen so1cher Maschinen enthalten; die auf Seite 30r 
dieses Werkes dargestellte Maschine durfte in der Hauptsache (aber mit Lenker
geradfUhrung statt der erst spater aufgekommenen Gleitbahn fUr den Kreuz
kopf) auch fUr die Markersdorfer Maschine ihre Gultigkeit haben. Fur diese An
nahme spricht auch der Umstand, daB die im Jahre r828 von H. A. Luz in Schlappa
nitz fUr Romheld & Co. in Oberleutensdorf gelieferten Maschinen in ihrem Aufbau 
der erwahnten Abbildung entsprachen; von einer dieser Maschinen, fUr deren Kon
struktion gewiB die von Thomas erzeugten Maschinen vorbildlich waren, ist durch 

feld & Evans in Prag (gegriindet 1832) und die Ende der vierziger Jahre aus einem bereits 
im Jahre 1771 gegriindeten Unternehmen entstandenen Werke von J. Ringhoffer (ein Kupfer
werk in Kamenitz und eine Kupfer- und Metallwarenfabrik in Prag, denen 1849 eine Maschinen
fabrik angefiigt wurde) besonders hervorzuheben. 

Das durch den Aufschwung des Kohlenbergbaues und der Zuckerindustrie gekennzeichnete 
Jahrzehnt 1850 bis 1860 weist eine groBe Reihe von Griindungen von Maschinenfabriken -
u. a. die von Danek & Co. in Karolinental und die der Graflich Waldsteinschen Fabrik in Sed
letz-Pilsen - auf; auBerdem wurden zahlreiche Fabriken fiir Arbeitsmaschinen der Textil
industrie, des Miihlenbaues und fiir Sagewerke neu errichtet. Ebenso hatte der in dies em Jahr
zehnt sich rascher entwickelnde Eisenbahnverkehr das Entstehen neuer Industrien zur Folge; 
so entsteht 1852 die erste Waggonfabrik Bohmens, die J. Ringhoffer in Smichow griindete und 
wohin 1854 die in zwischen zu Ansehen gekommene Maschinenfabrik desselben Unternehmers 
verlegt wurde, wahrend seine Kupfer- und Metallwarenfabrik in Prag verblieb. 

Die erste Halfte des folgenden zehnjahrigen Abschnittes (186o bis 1870) bringt einen Stillstand 
in der Entwicklung und erst nach dem Kriegsjahr 1866 zeigt sich eine regere Griindungstatigkeit; 
es entstehen u. a. die Fabriken von Tedesco & Co. in Schlan (spater Bolzano, Tedesco & Co.), 
dieErste B6hmisch-Mahrische Maschinenfabrik in Vysocan und die Maschinenfabrik von :VIarky, 
Bromovsky und Schulz in Karolinental. Auch in anderen Stadten des Landes in Pilsen, Teplitz 
usw. werden groBe Werkstatten fiir Maschinenbau, fiir Kupfer- und Metallwarenerzeugung, 
fiir Waggonbau usw. errichtet. Urn diese Zeit iibernimmt E. v. Skoda die \Valdsteinsche Fa
brik in Pilsen, Ruston & Co. wird Aktiengesellschaft, und Breitfeld & Evans vereinigen sich mit 
Danek & Co. zu einem groBen Unternehmen in Karolinental. Diese Zeit ist eine Zeit der Bliite 
des bohmischen Maschinenbaus; er liefert nicht nur fiir Osterreich-Ungarn, et entfaltet auch 
eine rege Ausfuhr ins Ausland: Einrichtungen fUr Zuckerfabriken gehen nach RuBland, England, 
Ostindien und Siidamerika, solche fur den Bergbau nach Deutschland und RuBland; Dampfer, 
Schlepper, Elevatoren u. a. werden an die Donaufiirstentumer, auch nach RuBland und Deutsch
land, Kompressoren nach Italien und Japan geliefert; Brauereien und Brennereien werden in 
Holland, Danemark, Schweden, Rumanien und im Deutschen Reich eingerichtet und landwirt
schaftliche Maschinen nach dem Orient und nach den Balkanlandern ausgefiihrt. 

Die folgenden Jahrzehnte haben nicht immer das erfullt, was die vergangenen verheiBen 
haben, aber diese Zeit gehort schon der Gegenwart, nicht mehr der Geschichte an; sie bringt in 
sozialer, technischer, okonomischer Hinsicht so viel Umwalzungen, daB diese im Rahmen 
dieses Beitrages nicht einmal gestreift werden k6nnen. 
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Gewahrsmanner sichergestellt, daB sie eine "independente" , doppeltwirkende 
Balanziermaschine war; auf der einen Seite des guBeisemen Balanziers, der sich 
auf ebensolche Saulen stiitzte, war der Dampfzylinder, auf der entgegengesetzten 
Seite· das Hauptlager fUr die Schwungradwelle angeordnet. Uber die AusfUhrung 
der fUr J. D. Starck in Unterreichenau gelieferten Dampfmaschine berichtet ein 
nunmehr iiber 80 Jahre alter Gewahrsmann, daB sie noch ohne Exzenter war und 
daB die Hahne der Steuerung von Hand aus betatigt werden muBten. 

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, warum die Dampfmaschine so spat 
Eingang und Verbreitung in Bohmen gefunden hat, in einem Lande, das, "ein Kon
tinent im Kontinent", wie Goethe sagt, wegen der Schatze seines Bodens immer wie
der mit England verglichen wurde. Die meisten Griinde sind fUr jede der in Betracht 
kommendenlndustrien, den Bergbau, die Eisenindustrie, die Textilindustrie, ver
schieden, einige sind fUr aIle Industrien maBgebend1). 

Zunachst ist zu sagen, daB sich die Industrie Bohmens, einstmals wie jetzt, vor
wiegend in den Gebirgsteilen des Landes angesiedelt hat, in den Teilen, wo die 
Fruchtbarkeit der Erde gering war; "sie war ein Kolonisationsversuch, um bei schwie
rig werdenden Lebensverhaltnissen einer Bevolkerung dauemde Existenzmoglichkeit 
auf kargem Boden zu sichem" (Salz). Dort standen der Industrie aber zahlreiche 
\Vasserkrafte zur Verfiigung, die einen einfachen und billigen, wenn auch nicht ratio
nellen Betrieb ermoglichten. So wurden die Buquoyschen Glasfabriken im Georgs
und J osefstal (Paulina, Bonaventura und Silberberg), die graflich Wrbnaschen und 
Fiirstlich Fiirstenbergschen Eisenwerke, die Stahlwarenfabrik J. RosIer in Nixdorf, 
die groBen Spinnereien und Webereien, wie die der Firmen Kastner & Richter in 
Leibischgrund, Erxleben in Landskron, Leitenberger in J osefstal ausschlieBlich durch 
\Vasserkraft betrieberi. Fiir diese Industriefirmen machte sich nur in wasserarmen 
J ahren oder J ahreszeiten ein Bediirfnis nach einer anderen Betriebskraft geltend. 

Dazu kam die wirtschaftliche Krisis, die in Osterreich zu Anfang des 19. J ahr
hunderts herrschte, die im Staatsbankerott im Jahre I8I! gipfelte und noch nicht 
iiberwunden war, als in England, in Frankreich und in PreuBen die Maschinenkraft 
die Industrie umzugestalten begann. 

Der Bergba u auf edle Metalle befand sich im letzten Abschnitt des Verfalls. 
Gegen jene Zeit, wo der Bergbau von Eule allein iiber 11/2 Millionen Dukaten lieferte, 
wo der Bergbau auf edle Metalle "der einzige Erwerbszweig ganzer Gegenden war 
und wo man torichterweise mehr urn den Bau des Goldes als des Getreides sich 
kiimmerte", stand die Zeit nach 1800 weit zuriick. Die alten Bergstadte, wie Kutten
berg und J oachimsthal hatten auch den letzten Schein ihres ehemaligen Glanzes ver
loren, die Goldausbeute in Eule betrug im Jahre 1834 nur 726 fl 39 kr. C. M., wah
rend fUr Silber in den verschiedenen Bergwerken immerhin noch insgesamt 
558,990 fl C. M. erlost wurden. 

Um die ·Lage der Eisenindustrie zu verstehen, ist es notwendig, ihre Ent
stehung zu verfolgen. Die Bedingungen fUr die Entwicklung einer Eisenindustrie 
waren in Bohmen sehr giinstig: Erze und Brennmaterialien lagen in groBen Mengen 
nahe beieinander und waren leicht zu gewinnen; der Herrscher, der seine Hand auf 
die Gewinnung der edlen Metalle gelegt hatte, griff in die Tatigkeit der Grundherren 

1) Als Quellen wurden benutzt: K.]. Kreutzberg, Skizzierte Dbersicht des gegenwar
tigen Standes und der Leistungen v. BOhmens Gewerbe- und Fabrikindustrie, Prag1836; 
Dr. H. Hallwich, Reichenberg und Umgebung, Reichenberg 1874; A. Salz, Geschichte 
der b6hm. Industrie in der Neuzeit, Leipzig 1913. 
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nicht ein, weil er die mit der Eisenindustrie verbundene Holzverschwendung fUrchtete, 
und dennoch war die Eisenindustrie in B6hmen durch lange Zeit riicksHindig in 
ihrer technischen wie in ihrer kaufmannischen Leitung. 

Der GroBgrundbesitz, in dessen Besitz sich 3/5 a11er Eisenwerke befanden, 
schuf eine Eisenindustrie urn des Holzes, nicht des Eisens willen; die reichen 
Erzlager wurden meist ausgebeutet, urn fUr die groBen Walder, deren Holz das 
Brennmaterial fUr die Hoch6fen und die Eisenhammer bildete, eine lohnende Ver
wertung zu finden, und diese Betriebsweise erhielt sich auch dann, als man in 
England, Belgien, Frankreich und Deutschland schon langst zur Koksfeuerung 
iibergegangen war. Von seiten des Staates fehlte es nicht an Ermunterungen zu 
technischen Fortschritten. Wie Salz anfUhrt, wurde schon I7I7 in einem Reskript 
Karls VI. auf die M6glichkeit der Steinkohlenverwendung bei den Hoch6fen hin
gewiesen, aber "der Begiinstigung der Natur", findet Kreutzberg, "entspricht 
noch nicht im a11gemeinen die Inte11igenz der Hiittenmanner; und obwohl 
mehrere G'Owerke Ausgezeichnetes lcisten, so befindet sich doch die Eisen
fabrikation noch nicht auf jener H6he, die bei einem mehr ratione11en Betrieb 
erreicht werden k6nntc." 

Auch durch Zo11maBnahmen suchte der Staat die Eisenindustrie zu f6rdern, 
die durch ihre giinstigen Produktionsbedingungen der PreuBens iiberlegen war; 
aber all das war nicht imstande, die Industrie zu angespannterer Tatigkeit anzuregen. 
Die \Verke versorgten mit ihren Erzeugnissen die umliegenden Bezirke. Den Wett
bewerb anderer Werke desselben Landes oder gar fremder Linder hatten sie nicht zu 
befUrchten; ein wirksamer Einfuhrzo11 sperrte die Grenzen ab, hob die Preise im 
Inlande und lieB die Holzfeuerung urn so giinstiger erscheinen. "So ist in Osterreich", 
sagt P. Mischler!), "der stationare Zustand der Absatzverhaltnisse die Ursache des nur 
langsam sich erweiternden Betriebes ... in diesem Umstande liegt hauptsachlich 
der verhaltnismaBig geringe Fortschritt in Anwendung der Steinkohle; die eben 
in ihren Folgen eine starke Mitbewerbung, ErmaBigung der Preise, hierdurch Er
weiterung der Nachfrage und durch sie schwunghaften Betrieb zur Folge haben 
werden." 

Da nun der Hauptverbraucher der Kohle fehlte, vermochte sich auch der Koh
lenbergbau, der in England ein sehr bedeutender Abnehmer fUr Dampfmaschinen 
war, nicht zu entwickeln. 

Graf Kaspar Sternberg klagt im Jahre I827: "Der Grund, warum in B6hmen, 
welches in Hinsicht des Steinkohlenreichtums gewiB mit England wetteifern k6nnte, 
ein so unverhaltnismaBig geringer Gebrauch gemacht wird, muB teils in den niedri
gen Holzpreisen vieler Gegenden, teils in dem Mangel an Kommunikationen durch 
Kanale und Eisenbahnen, sowie an Dampfmaschinen und Dampfschiffen, teils end
lich in der Macht der Gewohnheit und der Vorurteile, die sich nur a11mahlich besiegen 
lassen, gesucht werden." 

Unwirtschaftlich wie die Eisengewinnung wurde auch der Bergbau auf Kohle 
betrieben. Die meisten Schachte wurden als Tagebaue errichtet und nur so lange 
ausgebeutet, als gr6Bere Wassermassen den Abbau nicht unrentabel machten. Die 
Klarkohle, die einen groJ3en Teil der Ausbeute bildete, wurde als Diingemittel ver
wendet und war unverkauflich. So ist es nicht verwundcrlich, daB auch die erste 
Dampfmaschine B6hmens mit Holzkohle gefeuert wurde. Sie so11 nach den bereits 
angefUhrten "Mitteilungen fUr Handel, Gewerbe und Industrie" in I2 Stunden 

1) Das deutsche Eisenhiittcngewerbe, 1852. 
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1200 Wiener Pfund (1 Wiener Pfund = 0,56 kg) gebraucht haben, wahrend ein Ge
wahrsmann den Verbrauch mit taglich einem Klafter angibt. 

In der Textilindustrie sind das Wollgewerbe, die Leinenindustrie und die Baum
wollindustrie auseinanderzuhalten. 

Die Leinenindustrie, die uralt in Bohmen war und sich am Anfang des 
19. J ahrhunderts bereits im Xiedergange befand, hatte eine letzte Elute urn das 
J ahr 1780 erreicht. Den Himmel nannte der damals das Land bereisende Englander 
Thomas das Dach dieser Fabrik. Die franzosische Revolution, das Eindringen der 
Baumwolle, namentlich aber das Ende der Kontinentalsperre erschutterten Absatz und 
Erzeugung, wozu noch kam, daB das bohmische Leinen nicht unmittelbar, sondern 
erst durch Vermittelung der schlesischen Handler auf den Markt gelangte. Besonders 
verbreitet war die Leinenweberei im Riesengebirge; etwa den vierten Teil der Be
v3lkerung beschaftigte das Flachsspinnen und 20000 Leinwandwebstuhle, von denen 
jeder zehn Spinner in Anspruch nahm, waren dort im Gange. Die Lage dieser "Com
mercialweber" war die denkbar traurigste. Ihr Kapital reichte meist nur zur An
schaffung von Garn fur ein Stuck Leinwand yon etwa 60 Ellen; kaum war das Ge
webe fertig, so muBte der \Veber das Stuck an die sogenannten Sammelhaudlcr oder 
auf dem nachstgelegenen wochentlichen Garnmarkte yerkaufen, urn neues Garn 
einkaufen zu konnen. Der tagliche Verdienst eines Webstuhles betrug nur 12 kr c.:\1. 
Der Lohn eines sehr fleiBigen Spinners war bei zw6lfsttindiger Arbeitszeit 3 kr C. :\1. 
Dieser niedrige Weberlohn verhinderte die Anwendung von Maschinen, die erst 
nach 1836 Eingang fanden. Kur drei groBe Leinenwebereien gab es damals, die auf 
eigenen Webstuhlen Leinwand arbeiten lieBen; in diesen wurden dann auch zuerst 
:'faschinen eingefiihrt, deren Anschaffung :'Iassenhaftigkeit der Erzeugung und 
Kapital zur Voraussetzung hatte. 

vVar die Leinenindustrie yorwiegend auf dem Lande verbreitet, so war der Sitz 
des \Vollge\verbes die Stadt. Der Tuchmacher lieB sich, wie Salz sehr eingehend 
ausfiihrt, dort nieder, wo ein :\Iassenbedurfnis nach Kleidung vorhanden. wo ein 
:'Iarkt war. Hier fand er seine sicheren Abnehmer, ohne weiter wandern zu mussen, 
und das erklart den Konservatismus, der dem Tuchmacher, nicht nur in Bohmen 
anhaftet. Dieses zahe Festhalten am Althergebrachten laBt das Zunftwesen in diesem 
Gewerbe besonders gedeihen, es auBert sich im "Verharren bei primitiven Werkzeu
gen, in der Unveranderlichkeit der Technik, die vielfach Konkurrenzunfahigkeit mit 
fortgeschritteneren Landern zur Folge hat"; es auBert sich weiter in einer eng
herzigen Absperrung der Zunfte und in dem Kampf gegen den Handel. 

J e dringlicher die neue Zeit an das Tor pochte, um so angstlicher suchte sich der 
Tuchmacher vor ihr zu schutzen. Die Zunft verweigerte dauernd die Verleihung 
des Meisterrechtes an fremde Gesellen, ja selbst Burgersohnen wurde in Reichenberg 
der Eintritt in die Zunft verwehrt, wenn sie nicht S6hne von Tuchmachern "zunft
abstammlich" waren. Es ist ein Zeichen von allgemeiner Bedeutung, daB der erste 
"Tuchfabrikant" in Reichenberg, Johann Georg Berger, der zuerst Handler war, 
erst nach einem erbitterten Kampf mit der Zunft sein Unternehmen im Jahre 1798 
grunden konnte, und daB in seiner Fabrik die ersten Spinn- und Schermaschinen 
(in den J ahren 1800 bis 1803) aufgestellt wurden. 

Ungunstige Konjunkturen kamen hinzu. Ahnlich wie im 30jahrigen Kriege fiihr
ten die Revolutionskriege am Ende des 18. J ahrhunderts, durch Lahmlegung der 
Produktion in wichtigen Industriegebieten, wie Frankreich, dem bohmischen Woll
gewerbe neue Absatzgebiete zu; und als durch die Kontinentalsperre Englands 
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Ausfuhr lahmgelegt wurde, stieg die Ausfuhr in b6hmischen Wollwaren von 500 Zent
nern (28000 kg) im Jahre 1805 auf 7848 Zentner (440000 kg) im Jahre 1810 und 
8294 Zentner (464500 kg) im Jahre 18151). Der Riickschlag, der eintrat, als Eng
land nach Aufhebung der Sperre die aufgestapelten Waren zu Schleuderpreisen 
auf die Markte Europas und des Orients wad, war ungeheuer. Sofort wurde'die 
b6hmische Wollindustrie in ihre natiirlichen Grenzen eingedammt - die Ausfuhr 
sank bis 1820 auf 2924 Zentner und bis 1825 auf 1957 Zentner. 

Wie keine andere Industrie war aber die Baumwollindustrie berufen, den 
:\faschinen im allgemeinen und den Dampfmaschinen im besonderen in B6hmen 
Eingang zu verschaffen. Die Baumwollindustrie kam spat nach B6hmen und ver
mochte sich zunachst nur im Kampf gegen die einheimische Leinenindustrie durch
zusetzen, und der Makel der Unvornehmheit haftete lange an ihr. Aber schon Kreutz
berg erklart: "daB der machtigste Hebel, welcher die Kraft der Industrie zumeist 
entwickeln half, in der Verarbeitung der Baumwolle gesucht werden muB, die wie 
kein anderer Erwerbszweig der neueren Zeit ebenso schnell als in groBem Umfange 
sich von England, dem sie die Hauptquelle des Reichtums und der Uberlegenheit 
wurde, in den meisten zivilisierten Landern verbreitete, sich der Kapitalien ebenso 
zahlreich als der Hande, der wunderbarsten Leistungen der chemischen und mecha
nischen Kiinste bemachtigte und sie zu einem Verbrauchsmaterial aller Volks
klassen gestaltete." 

Wie keine andere war die Baumwollindustrie zur Einfiihrung der Dampfmaschine 
berufen, weil sie unbeengt von Ziinften und hemmenden Uberlieferungen sofort als 
Massenbetrieb auftrat: "die Fabrik ist hier weder ein AbschluB noch ein vollstan
diges Novum, sondern steht gewissermaBen am Anfang, der Kapitalismus ist nicht 
mit dem Schwergewicht des 6konomischen Mittelalters belastet, sondern riicksichts
los ausgreifend und vorwarts wiitend." (Salz.) 

Allerdings hatte auch diese Industrie unter der Aufhebung der Kontinental
sperre, unter hohen Rohstoffkosten (der b6hmische Spinner muBte die rohe 
Baumwolle urn fast 9 fl C. M. h6her bezahlen als der englische) unter den schlechten 
Verkehrsverhaltnissen, unter dem minderwertigen Arbeitermaterial und nicht 
zuletzt unter der Griindung des deutschen Zollvereins zu leiden. 

Dnd sowirkten denn aIle dieseGriinde zusammen: der Standort der Ind ustrie 
an wasserreichen und kraftspendenden FluBlaufen, die geringe F6r
de rung an Kohle, die Beschranktheit der Gewerbetreibenden, die 
billigen Arbeitsl6hne und die schlechte wirtschaftliche Konjunktur. 

Und so kam es, daB es in B6hmen im Jahre 1836 erst 25 Dampfmaschinen mit 
302 Pferdekraften gab, von denen nur neun mit II6 Pferdekraften im Lande selbst 
hergestellt worden waren. 

1) Kees, a. a. O. Bd. I, S.434. 
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Oeschichte der Maschinenfabrik Nornberg. 
Die 8egriindung und Entwicklung der Werke NOrnberg und Gustavs

burg der Maschinenfabrik Augsburg-Nilrnberg A. G. (M. A. N.). 

Von 

Conrad MatschoB, Berlin. 

Die Oriindung der firma Klett & Co. durch Joh. friedr. Klett (1842 bis 1847). 

Wer nur etwas von der Entwicklungsgeschichte der groJ3en deutschen Maschinen
fabriken weiJ3, kennt die Maschinenfabrik Niirnberg, die heute, vereint mit der 
ebenfalls seit J ahrzehnten durch ihre Leistungen hervorragend bekannten Augsburger 
Maschinenfabrik, auf dem Gebiete der mechanischen Industrie eine fiihrende Stellung 
einnimmt. 

Vielfaltig sind die Beziehungen des gesamten Wirtschaftslebens zu den Er
zeugnissen der Maschinenfabrik Niirnberg. Zahlreiche Eisenbahnwagen, groJ3e 
Briicken, die in allen Weltteilen Strome iiberspannen, groJ3e Krane und Verlade
anlagen, machtige Eisenkonstruktionen, zahlreiche Dampfmaschinen und Dampf
turbinen, Gasmaschinen und Dieselmaschinen sind aus den Werkstatten der 
Maschinenfabrik Niirnberg hervorgegangen. In der technischen Fachliteratur, vor 
allem in den technischen Zeitschriften, dann aber auch in eigenen, ausgezeichnet 
durchgearbeiteten Druckschriften ist eingehend iiber diese Erzeugnisse der Firma 
berichtet worden. Die folgenden Zeilen sollen nun einiges erzahlen von der Griin
dung, dem Werdegang der Fabrik und vor allem auch von den Menschen, die ihr 
groJ3es Konnen, ihre unermiidliche Arbeitskraft der Entwicklung dieses Werkes 
gewidmet haben 1). 

Niirnberg spielt in der Geschichte der deutschen Gewerbe und Industrie seit 
alters her eine hervorragende Rolle. Unsere Vorfahren nannten es einst "des heiligen 
romischen Reiches Schatzkastlein". Das galt in kiinstlerischer nicht minder als 
in gewerblicher Hinsicht. Das Wort "Niirnberger Tand geht durch alle Land" 
erinnert uns an die ungemein weitreichenden geschaftlichen Beziehungen, die den 
Niirnberger vielfhltigen Erzeugnissen Absatzgebiete schufen. In der sehr inhalt
reichen Festschrift zur 40. Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure, 
die der Frankisch-Oberpfalzische Bezirksverein I899 herausgegeben hat, finden 
sich wertvolle geschichtliche Studien iiber Niirnbergs Handwerkskunst, iiber Niirn-

1) Das Material zu den folgenden Ausfiihrungen verdanke ich in erster Linie dem 
Generaldirektor des Werkes, Herrn Geh. Baurat Dr.-lng. A. von Rieppel. Er hat seiner
zeit auch den friiheren Oberingenieur Georg Marx sen. veranlaBt, sich mit der Geschichte 
des Dampfmaschinenbaues innerhalb der Firma und der Lebensgeschichte Werders zu 
befassen. Besonders wertvoll war mir die Moglichkeit, mich miindlich iiber die verschieden
sten Fragen eingehend zu unterrichten. Von den Herren, die mir hier ihre Zeit zur Ver
fiigung gestellt haben, nenne ich in erster Linie die Herren von Rieppel, Gerber 
Ebert, G. Marx sen., Schuh, Barth, Lippart, Carstanjen, Bogatsch. 
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bergs herrschende Stellung in vielen Gewerben und Kunsten. Urn das J ahr 1500 

mag die Stadt in allen ihren Lebensau13erungen wohl auf dem Hohepunkt iluer 
Entwicklung gestanden haben. Die Zeit des allgemeinen Niederganges Deutsch
lands, den wir den unheilvollen europaischen Kriegen des 17. Jahrhunderts in erster 
Linie zuzuschreiben haben, fUhrte auch zu einem immer starkeren Niedergang der 
alten Reichsstadt. Von dem vorwartssturmenden Unternehmungsgeist, von dem 
technischen Konnen der alten Zeiten war im 18. J ahrhundert nicht mehr allzuviel 
ubriggeblieben. Nurnberg schien mit anderen fruher hervorragenden Stadten, es 
sei hier nur Koln genannt, auf dem Wege zu sein, eine kleine unbedeutende Provinz
stadt zu werden, und doch war die alle Hindernisse iiberwindende Tatkraft, die in 
friiheren J ahrhunderten so Gro13es geschaffen hatte, noch nicht ausgestorben. 

Der neuzeitlichen Technik war es beschieden, diesen schlummerndenLebensfunken 
zur hellen Flamme wieder anzufachen. Das erste sichere Zeichen einer neuen glan
zenden Entwicklung war die Eroffnung der Eisenbahn von Nurnberg nach Furth, 
wodurch Nurnberg den Ruhm erwarb, die erste Eisenbahn in Deutschland geschaffen 
zu haben. Die Lokomotive zu dieser erst en deutschen Eisenbahn kam naturlich 
aus England, der Vater des Eisenbahnwesens, Georg Stephe nso n, hatte sie erbaut. 
Ihre einzelnen Teile, sorgfaltig in Kisten verpackt, waren nach langer muhevoller 
Reise schlie13lich in Nurnberg angekommen, begleitet von dem englischen Monteur 
Wilson, der die Aufgabe hatte, dieses Wunderwerk der modernen Technik in Gang 
zu bringen. Diese englischen Pioniere der neuzeitlichen Maschinentechnik waren 
uberall, wohin sie kamen, hochangesehene Herren. In feierlicher Kleidung, im Frack 
und im Zylinder, widmeten sie sich ihrer Arbeit, und die Bedienung ihrer Maschine 
glich zuweilen in ihrer Feierlichkeit einer wichtigen Amtshandlung. Welche Be
deutung Wilson fur das Unternehmen hatte, kann man auch daraus entnehmen, 
da13 er 1600 Gulden 1) J ahresgehalt als LokomotivfUhrer erhielt, wahrend es der 
Direktor der ganzen Eisenbahn, ein Deutscher, nur auf 800 Gulden brachte. Die 
maschinenbaulichen Kenntnisse mu13ten eben ihrer Seltenheit wegen in Deutsch
land damals entsprechend bezahlt werden. 

Mit der Nurnberg-Further Bahn war das gro13e Zeit alter der Eisenbahn auch 
fUr Deutschland angebrochen. Die £I'uher nicht geahnten Verkehrsmoglichkeiten 
brachten eine rasch vorwartsstrebende Entwicklung des gesamten Wirtschafts
lebens. Vor allem aber wurden diese Eisenbahnen zu gro13en Auftraggebern fUr die 
Eisenindustrie und fUr den Maschinenbau. fis ist deshalb kein Zufall, da13 mit den 
ersten Eisenbahnen uberall in Deutschland auch Maschinenfabriken entstanden. Viele 
von diesen gehoren heute noch zu Deutschlands fUhrenden Maschinenbauanstalten. 

In diese Zeit faIlt nun auch die Begrundung der Nurnberger Maschinenfabrik. 
Dem Nurnberger Kaufmann Johann Friedrich Klett, am 9. Februar 1778 

im Thuringer Wald zu Zella St. Blasii geboren, war es beschieden, die Fabrik 
zu begrunden und ihr die ersten gro13en Entwicklungsmoglichkeiten zu schaffen. 
Klett, von Haus aus vermogend, hatte sich 1805 mit einer wohlhabenden Nurn
berger Kaufmannstochter verheiratet, so da13 ihm fur die Betatigung seiner vorzug
lichen kaufmannischen Begabung auch die notigen Geldmittel zur Verfugung stan
den. Er betrieb ein sogenanntes Manufakturgeschaft und handelte besonders 
auch mit Nurnberger Spielwaren. Doch beschrankte er sich nicht hierauf. Wo er 
die Moglichkeit sail, seine kaufmannischen Geschafte auszudehnen, da griff er zu. 

1) I bayr. Gulden ~~ 1,72 :Vf. 
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Eine Zeitlang vertrieb er Spiegel im groBen, handelte mit Hopfen und beteiligte 
sich auch am Gcldgeschaft, am Handel mit Staatspapieren. Er war weit gereist. 

Johann Friedrich Klett 
geb. 9. Febr. 1778 gest. 2 J. April I S47 

Er hatte Frankreich und England 
genau kennen gelernt und sich hier 
besonders fUr die machtig empor
strebenden neuartigen Industrien 
interessiert. Ein Mann von so weitem 
Blick wie Klett, so innerlich iiber
zeugt von der Notwendigkeit, mit 
der Zeit voranzugehen, war nicht 
immer zufrieden mit dem geistigen 
Ruhczustand seiner Mitbiirger. Alles 
in ihm drangte vorwarts. Mit der 
standigen Mahnung, nur immer an 
dem Althergebrachten festzuhalten 
und bedachtsam und langsam einen 
Schritt vor den andern zu setzen, 
war ihm wenig gedient. Auf poli
tischem und wirtschaftlichem Gc
biet strebte er nach freiheitlicher 
Entwicklung, die geistigen Krafte 
des Volkes sollten auf allen Gebieten 
sich regen konnen, erst dann glaubte 
Klett, wiirde Deutschland wieder 
wettbewerbfahig mit dem Auslande 
werden. 

Oft genug muBte er sich mit 
allen diesen Anschauungen auf die 

Zukunft vertrosten, denn damals, am Anfange des 19. J ahrhunderts, sah es iiberall 
im deutschen Vaterlande noch traurig aus. Politisch wurden die Biirger als un
miindige Untertanen behandelt, wirtschaftlich war es zersplittert, durch unzahlige 
Zollgrenzen behindert, und es schien wenig Aussicht auf baldige Anderung dieser 
Zustande vorhanden zu sein. Die Bestrebungen, einen Zollverein ins Leben zu 
rufen, wurden daher von Klett besonders warm begriiBt. 

Innerhalb seines Wirkungskreises suchte er sich auf verschiedenen neuen Wegen 
zu betatigen. 1828 hatte er bereits den Plan, eine groBe Zuckerraffinerie anzulegen, 
eine Absicht, die jedoch nicht verwirklicht wurde. Fiinf Jahre spater, 1833, 
finden wir ihn an einer Kammgarnspinnerei beteiligt. Geschaftlich wollte sich 
diese Spinnerei nicht lohnen, er loste deshalb die Fabrik auf, behielt aber die 
Gebaude. Auf diesem Grundstiick, vor dem Wohrdertor, zwischen dem damaligen 
von Hallerschen Garten und dem Wollentor in der KesslerstraBe, fing er 1838 an, 
sich dem Maschinenbau zuzuwenden. Diese erste Anlage war allerdings noch sehr 
bescheiden und kaum mit dem Namen einer Maschinenfabrik zu belegen. Die Be
triebsmaschine war ein Pferdegopel, von dem einige Drehbanke und ein paar 
Bohrmaschinen bewegt wurden. In dieser kleinen mechanischen Werkstatt lieB 
er nun durch Nurnberger gelernte Handwerksmeister einige Arbeiten fiir die erste 
deutsche Eisenbahn ausfUhren. Immerhin sah Klett doch schon jetzt, wie sehr 
eine wirkliche Maschinenfabrik in Nurnberg cntwicklungsfahig sein muBte, denn 
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iiberall horte und las man von neu errichteten Fabriken, besonders von Zucker
und Schokoladefabriken, die teilweise schon damals mit Dampf betrieben wurden. 
Sein Freund, der Zuckerfabrikant Schores, hatte schon r837 eine 25 pferdige 
Dampfmaschine zum Betrieb seiner Riibenzuckerfabrik in der Albrecht-Diirer
StraBe aufgesteUt. Die erste Dampfmaschine Niirnbergs hatte schon vorher in 
einer Schokoladefabrik der Stadt gearbeitet. 

Wenn Klett auf dem Wege, den er beschritten hatte, weiter vorankommen 
wollte, dann muHte cr auch die Dampfmaschine als Betriebskraft einfUhren, und 
vor allem stellte sich die Notwendigkeit heraus, eine eigene EisengieBerei einzu
richten. Fiir eine Maschinenfabrik in diesem K lett schen Sinne aber reichte das 
Konnen der Niirnberger Handwerksmeister nicht aus. Deswegen war es ihm 
ungemein willkommen, daB der englische LokomotivfUhrer William Wilson einige 
seiner Landsleute nach Niirnberg gerufen hatte, mit denen nunmehr Klett in 
Verbindung trat. Zunachst handelte es sich urn den Englander John Duncan, 
der die technische Leitung iibernehmen sollte. Bald stellte sich aber heraus, daB 
er hierfiir nicht geeignet war. Er wurde deshalb (aus der Gesellschaftskasse) mit 
rooo Gulden abgefunden. Mit ihm zugleich war J ames Earnshaw nach Niirnberg 
gekommen, ein ausgezeichneter Maschinenbauer, dessen technischem Konnen das 
Werk sehr viel zu verdanken hatte. Klett hatte ihn zugleich mit einem 
anderen englischen Maschinenbauer J oh n Hoo ker, einem Miihlenbauer, (geb. 
3. Dezember 1801 zu Kenterbury) bei dem Niirnberger Mechaniker Hoffmann 
kennen gelernt, den er zuerst fUr die Weiterfiihrung in Aussicht genom men hatte. 
Der Eindruck, den er von diesen beiden EngUindern erhielt, war so giinstig, daB er 
seine Absicht, gegebenenfalls die ganze Maschinenfabrik wieder aufzugeben, fallen 
lieB und mit neuer Energie daranging, den urspriinglichen Plan durchzufUhren. 
Es fehlte aber nun noch ein EisengieBer. Die Englander wuBten Rat. In der Fabrik 
von Escher WyB & Co. in Ziirich arbeitete 
ihr Freund, der EisengieBer Rye. Sie lieBen 
ihn nach Niirnberg kommen, und nunmehr 
wurde von dem GroBkaufmann Klett, den 
Englandern Earnshaw, Hooker und Rye 
eine Fabrikgesellschaft unter der Firma Klett 
& Co., eine Bezeichnung, die heute noch nicht 
in Niirnberg ausgestorben ist, begriindet. 
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Am 7. J uli 1841 reichte Klett sein Kon
zessionsgesuch beim Stadtmagistrat in Niirn
berg ein, und daraus war zu ersehen, Fig. I, 
daB er auf dem ihm gehorigen Grundstiick eine Fig. I. Plan der Klettschen Maschi-

nenfabrik 1841. 
Maschinenfabrik nebst EisengieBerei mit Kup- a Dampfkessel, b Kuppelofen. 

pelofen und Dampfmaschine errichten wollte. 
Klett, der das langsame Mahlen behordlicher Miihlen kannte, bat dringend urn 
moglichst schnelle Erledigung der Konzession, weil die "englischen Maschinisten, 
die ich zu meinen Faktoren bestellte, bereits schon hier und in meinem Solde sind, 
wodurch ich schon eine bedeutende Ausgabe habe". Er fahrt dann fort: "Der 
Zweck meines Unternehmens ist, einem langst gefUhlten Mangel auf dem hiesigen 
Fabrik- und Gewerbeplatz an Maschinen u. dgl., namentlich aber auch fUr die be
reits bestehenden und noch in das Leben gerufen werdenden Eisenbahnen abzu
helfen." Er spricht deshalb die Hoffnung aus, man werde ihm von seiten der 
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Behorden keine Sehwierigkeiten bereiten, scmdern ihn vielmehr auf aIle Weise 
fOrdern und stiitzen. Diese Hoffnung erfiillte sieh allerdings nieht ganz. Die erst en 
Jahre zeigten, wie wenig Vershindnis man diesen Bestrebungen doeh noeh ent
gegenbraehte. Es ist aueh heute noeh nieht uninteressant zu sehen, weIche 
Sehwierigkeiten Unternehmer iiberwinden mueten, urn neues Leben der gesamten 
Gewerbetatigkeit zufUhren zu konnen. 

Zunaehst einmal wollten die wenigen Anwohner an dem in Aussieht genom
menen Fabrikgrundstiiek niehts von einer Masehinenfabrik wissen. Sie erhoben 
sehr energisehen Einsprueh. Sie wand ten sieh gegen die Steinkohlenheizung, sie 
sei "fiir eine reinliehe Familie ein Gegenstand des Abseheus". Ferner hatten sie 
groBe Sorge vor "der tobenden Wirksamkeit des Dampfkessels" und von dem 
Kuppelofen fUr die GieBerei befUrehten sie, standig in ihrer N aehtruhe gestort zu 
werden. Klett wandte sieh mit ausfUhrliehen Darlegungen gegen diese Einspriiehe. 
Die Gebaude seien ja schon vorhanden, und schon r834 seien sie mitsamt der Feuer
esse fUr die Spinnerei erbaut worden. Hinzu kame zunachst Bur der Kuppelofen, 
aber der sei ganz ungefahrlich und auch vor dem Dampfkessel brauehe man durch
aus keine Sorge zu haben. Was aber den Larm anbelange, so ware die Fabrik 
ja so klein, daB man davon wenig horen wiirde. Auf der andern Seite miisse man sieh 
doch aber klar machen, was es fUr ganz Niirnberg bedeute, wenn eine auf den 
neuesten Errungenschaften der Technik sich aufbauende Masehinenfabrik begriindet 
wiirde. Ein patriotischer Zweck wiirde mit dieser erst en groBen Masehinenfabrik 
erreicht und deshalb biete er ja aueh alles auf, "die erprobten Techniker - Meister 
in ihrem Metier - festzuhalten und mit Aufwand von Miihe und Kosten sie in 
Stand zu setzen, recht bald tatig werden zu konnen". Inzwischen ging das Kon
zessionsgesuch seinen langweiligen bureaukratischen Instanzenweg weiter. Zunachst 
muBte sich die Konigliche General-Bergwerks- und Salinen-Administration auBern. 
Innerhalb dieser Behorde hatte man nun die einzige Sorge, die neue Fabrik wiirde 
zu viel Holz verbrauchen, die Holzpreise miiBten dann steigen, und wo sollte man 
iiberhaupt so viel Holz hernehmen. 1m iibrigen bemerkte man noeh, "daB die Er
richtung des fragliehen Etablissemcnts ebcnso kein besondcres Bediirfnis sein diirfte". 
Die Herren Beamten wollten ihre Ruhe habcn. Klett aber beseitigte die BefUrch
tung, er werde zu viel Holz verbrauchen, dadurch, daB er sich verpflichtete, aus
sehlieI3lich Steinkohlen und Koks zu verwcnden, womit aber die Anwohner wieder 
nicht zufrieden waren. SehlieI3lieh erhielt er die Konzession am 4. J anuar r842. 
Am 1. Februar ersehien die folgende Bekanntmachung: 

Anzeigc und Empfehlung. 
Der Unterzeichnete hat unter der Firma 

Klett & Co. 
eine EisengieBerei, mittels Kuppel6fen, vcrbundcn mit ciner Maschinenfabrik, auf 
hiesigem Platz errichtet. 

Drei erfahrene Techniker, geborene Englander, weIche diesem Etablissement vor
stehen, sind selbst tiitig, aIle in dieses Fach einschlagende Arbeiten nach neuesten 
Prinzipien und auf das solideste herzustellen. GuBstiickc von der kleinsten bis zur 
gr6Bten Art, als: Wasserriider, Wellen, Stander, Walzen, Kriihne, Maschinenteile nach 
Zeichnung oder Modellen sowie vollstandigc Maschinen, mechanische Einrichtungen 
zu Schleif-, Polier-, Druck-, Walz-, Miihlen- und Zugwerken, Brennercien, Spinncre;en, 
Stanz- und Dampfmaschinen usw. liefert dicsc Fabrik nach Verlangen aufs beste. 

Dem geehrten Fabrik- und Gewcrbstand widmet diese Anzeige zu gefiilliger 
Beriicksichtigung. 

Niirnberg, den I. Februar 1842. Joh. Friedr. Klett. 
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Aber mit der Erteilung der Konzession waren die Schwierigkeiten noch nicht 
zu Ende. Mit der Dampfmasehine wollten sich nun einmal die Anwohner nieht 
befreunden. Der Freiherr von Haller ging sehr energisch gegen die Konzession vor. 
Die Errichtung einer Dampfmasehine in 10 Schuh Entfernung von einem Wohn
gebaude sei in hoehstem Grade gesetzwidrig. Er wies darauf hin, wie man in 
den Zeitungen immer wieder von dem Zerspringen der Dampfkessel lese und des
wegen bringe ein Dampfkessel mehr Sorge und Unruhe und Gefahr an Leib und 
Leben mit sieh als ein Pulvermagazin. Naeh langem Instanzenweg aber wurde 
schlie13lich diese Beschwerde abgewiesen und 11/2 Jahre nach der Aufstellung der 
Dampfmaschine naehtraglieh aueh noeh die Erlaubnis dazu erteilt. 

Vor Aufnahme des Betriebes hatte Klett noeh den Vertrag mit den Englandern 
abzusehlieBen. Er wurde auf den 1. J uni 1841 riickdatiert und auf 10 Jahre ge
schlossen. Klett war bereits bei Beginn des Geschaftes mit 33 TOO Gulden beteiligt. 
Die Englander hatten zusammen nur 3300 Gulden in das Geschaft hineinstecken 
konnen. Klett hatte mit einem jahrlichen Umsatz des Geschaftes von zunachst 
60000 Gulden gerechnet. Daraus sollte sich ein N utzen von brutto 25 v H und netto 

K~O-" 
erster Stock 

Fig. 2 U. 3. Einrichtung cler Arbeitsiile im ErdgcschoB und im ersten Stock 1843. 

20 vH ergeben, der dann entsprechend den Ahmachungen des Vertrages zu ver
teilen war. 

Mit groBter Energie ging man nunmehr an die Einrichtung der Fabrik und an 
die Fabrikation selbst. Das eigentliehe Geschaftsbureau war noch ungemein einfach. 
Ein Biieherschrank, ein Schreibpult, 2 Rohrstiihle, ein ldeines Tisehchen und ein 
Geldkorbchen, das war das erste Inventar. Besonders mit der GieBerei hatte man 
es eilig. Man konnte nieht bis zur Aufstellung der Dampfmaschine warten, man 
mietete Soldaten, urn den Ventilator fUr den Kuppelofen an den ein- oder zweimal 
wochentlieh stattfindenden GuBtagen zu betreiben. 

Die englischen Maschinenbauer hatten alle Hande voll zu tun, denn es galt ja 
nicht nur die \¥iinsehe der Kundsehaft zu befriedigen, sondern sie muBten aueh die 
erst en Arbeitsmasehinen, die erste Dampfmaschine entwerfen und ausfUhren. Man 
kam zunachst schnell voran. Am Ende des erst en GeschaJtsjahres, am 30. Dezember 
1842, wurdcn in der Fabrik, Fig. 2 und 3, schon 70 Person en beschaftigt, die mo
natlich 2000 Gulden Arbeitslohn erhielten. Das dritte J ahr 1843/44 brachte aueh 
bereits einen Dbersehul3 von 20000 Gulden. Die erste Dampfmasehine, die die 
Englander als Betriebsmasehine der eigenen Fabrik bauten, war eine 10 pferdige 
sogenannte Saulenmasehine, bei der von dem unten aufgestellten Dampfzylinder 
die auf einem von Siiulen getragenen Rahmen gelagerte Kurbelwelle mit Sehwungrad 
angetrieben wurde. Der Dampfdruck, der zur Verfiigung stand, betrug 2% at. Die 
Masehine lief mit 45 Umlaufen in der Minute und entsprach etwa der in Fig. 4 
dargestellen ersten Bauart der Fabrik. 
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1844 wurde mit Genehmigung des Nurnberger Magistrats auch eine Arbeits
ordnung erlassen, aus der wir ersehen, daB man damals iL der Klettschen Fabrik 
von 6 his 12 Uhr vormittags und \'0'1 J bis 6 Ubr nachmittags arbeitete. Unter 

Abzug einer balbstundigen 
Friihstuckpause am Vor
mittag arheitete man also 
10lh Stun den tiiglich. 

Der Kundenkreis der 
Fabrik nahm sHindig zu. 
Hatte man zunachst nur 
fUr Nurnbcrg und in erster 
Linic fUr die Nurnberger 
Eisenbahn zu arbeitcn, so 
ging man bald uber die 
Stadtgrenzen hinaus, man 
lieferte auch auBerhalb 
Ba yerns ; Erzeugnisse der 
Fabrik gingen schon in 
den erst en J ahren nach 
Bahmen, nach Thiiringen, 
nach Wurttemberg. "Oberall 
wollte man in den alten 

gewerblichen Betrieben 
neue Maschinen einfUhren 
oder die alten nach neuem 
System umbauen. Die 
alten Muhlen vor aUem 
wollten sich jetzt zu Kunst
muhlen amerikanischen Sy
stems umwandeln. Hier
aus erwuchs reiche Arbeit 
fUr die Klettsche Maschi
nenfabrik. 

Eine groBe Bedeutung 
Fig. 4. Betriebsdampfmaschine (Saulenmaschine) urn 1843. gewann der Dampfkessel-

bau. In jenen Zeiten war 
es oft schwieriger, brauchbare Dampfkessel als Dampfmaschinen herzusteUen, 
denn das Material zum Dampfkesselbau, die Bleche, waren ungleich stark, oft muBte 
man noch gehammerte Bleehe von sehr kleinen Abmessungen verwenden. So war es 
eine standige Klage, daB die Dampfkessel auch bei geringem Dampfdruck nicht dieht 
halten wollten. Auch hier sah Klett ein, daB man zunachst einmal von den Eng
landern lernen musse, wie man brauchbare Dampfkessel hersteUe. Er verschrieb sich 
deshalb einen tuchtigen englischen Kesselbauer, Ro bert Ast bury, der 1845 nach 
Nurnberg kam und sofort an die Einrichtung und den Betrieb einer Kesselschmiede 
ging. Astbury hat von den Englandern am langsten in der Firma ausgehalten. 
1895 konnte er als Werkmeister der Fabrik sein 50jahriges Arbeitsjubilaum feiern. 
Astburyhat vorzugliche Arbeit ge1eistet. Wenn man bedenkt, daB er keinen ein
zigen geschulten Arbeiter zur Verfugung hatte, daB cr selbst die Werkzeuge und 
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Arbeitsvorrichtungen sich schaffen muBte, wird man es zu wurdigen wissen, was 
es hieB, so ausgezeichnete Kessel zu bauen, daB die Klettsche Maschinenfabrik 
von seinem Eintritt an durch ihre Kessel wei ten Kreisen ruhmlich bekannt wurde. 
Nicht einmal eine Werkstatt stand ihm zur VerfUgung. AIle Kesselschmiede
arbeiten wurden unter freiem Himmel ausgefUhrt. Schon im ersten Jahre der 
Tatigkeit von As t bury konnte die Fabrik auf der Gewerbeausstellung in Nurnberg 
einen 30 FuB langen schmiedeeisernen Dampfkessel von 4 FuB Durchmesser aus
steIlen, der wegen seiner bis dahin nicht gekannten sauberen Ausfuhrung allgemein 
bewundert wurde. 

So schien denn alles gunstig zu verlaufen. Das Geschaft dehnte sich immer weiter 
aus. J edes J ahr muBte man neue Fabrikgebaude errichten. Die Englander selbst 
hatten kein Geld und K lett muBte neucs Kapital in die Fabrik hineinstecken. 
Das wurde ihm sehr schwer, als er aus der Abrechnung yom 30. J uni I845 ersah, 
daB nur 2000 Gulden verdient worden waren, daB er fur seine groBen Geldmittel 
- er war damals schon mit I75 000 Gulden beteiligt - nur 500 Gulden einnehmen 
konnte. Das veranlaBte ihn, sich von kaufmannischem Gesichtspunkte aus einmal 
eingehend mit der Arbeit der Englander zu befassen. Da stellte sich bald heraus, 
daB diese englischen Maschinenbauer, so gut sie als Techniker waren, so schlecht 
als Kaufleute gewirtschaftet hatten. Sie erschienen dem gewiegten Kiirnberger 
GroBkaufmann in kaufmannischer Hinsicht wie Kinder. Er verglich jetzt die 
Selbstkosten einzelner Anlagen mit den Verkaufspreisen. Da stellte sich bei 
einer Anlage heraus, daB die Englander die ganze Einrichtung fUr gooo Gulden 
verkauft hatten, wahrend die gering berechneten Selbstkosten I2 700 Gulden 
betragen hatten. Eine Kunstmuhle hatten sie fUr I3000 Gulden erbaut und die 
Fabrik hatte dafUr 22 525 Gulden bezahlen mussen. Das waren "die schandlichsten 
Akkorde, die vielleicht jemals in der Welt abgeschlossen wurden", erklarte Klett. 
Die Englander muBten ja geradezu "hirnblessiert" gewesen sein, wenn sie sich ein
bilden k6nnten, mit solchen Preisen Geschafte zu machen. Er rechnete seinen In
genieuren vor, daB durch diese kindliche Unerfahrenheit in geschaftlichen Dingen die 
Fabrik im Geschaftsjahr I844/45 mindestens 20000 Gulden verloren hatte. So k6nne 
es nicht weitergehen. Der Vertrag muBte geandert werden, so daB er als Geldgeber 
mehr dabei zu sagen hatte. Die Englander aber wiesen ihrerseits dar auf hin, daB sie 
allein die technischen Kenntnisse besaBen, die Fabrik zu fUhren, und deswegen 
lehnten sie das Ansinnen auf Anderung des Vert rages abo Das fUr die weitere Ent
wicklung notwendige friedliche Einvernehmen war gest6rt. Das SelbstbewuBtsein 
der Englander wollte dem nicht minder auf seine Leistungen selbstbewuBten 
Fabrikherrn wenig behagen. Klett sagte den Englandern: "Wenn Ihr Euch nun 
etwa so viel auf Euren Nationalreichtum einbildet, so geht doch in Euer Heimat
land und holt Geld, und k6nnt Ihr das nicht, so laBt dem bescheidenen Deutschen 
seinem Gelde Gerechtigkeit widerfahren und sucht durch Sparsamkeit auch solches 
zu verdienen, dann k6nnt Ihr erst demnach auch begehren, weil sich dann das Be
gehren auf etwas grundet." Er fahrt dann weiter fort: "Gott bewahre mich kunftig 
vor allen Englandern, die nicht Geschaftsleute sind, die nicht begreifen wollen, was 
mit 200000 f1. zu machen ist." Bei den weiteren Verhandlungen erklarte Klett: 
"Das Narrenspiel hat ein Ende, die deutsche Gemutlichkeit hat ihr Ziel erreicht." 
Klett uberlegte sich damals ernsthaft, wie er aus dieser unangenehmen An
gelegenheit herauskommen ki:innte. Mit bewundernswerter Elastizitat ging der 
68 jahrige Mann immer von neuem daran, die Fabrik auf eine gesunde Basis zu 
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bringen. Immer wieder neue Vorschlage zur Losung der schwebenden Fragen 
legte er den Engliindern vor. Diese verlangten ein Schiedsgericht. Man weiB nicht, 
ob es zustande gekommen ist. J edenfalls wurde am IS. Miirz 1845 dem Gesellschafts
vertrag ein Nachtrag angefUgt, der zwar nicht mehr vorliegt, der aber wohl den 
Wiinschen Kletts entsprochen haben wird. 

Die Streitigkeiten innerhalb der Fabrik waren natiirlich auch in der Stadt 
bekannt geworden. Es ging damals das Geriicht, neue Arbeit werde iiberhaupt 
nicht angenommen, man habe die Absicht, wenn man die Fabrik nicht ganz auf
geben wolle, sie wenigstens auf einen kleineren MaBstab zuriickzufUhren. J eden
falls lieB sich von nun an Klett wochentlich iiber alle Arbeiten, iiber die ein
gegangenen Gelder und iiber alles sonstige, was fUr die Beurteilung des Geschiiftes 
notwendig war, eingehend berichten. Hieraus ersehen wir iibrigens auch, was man 
damals an Lohnen zu zahlen hatte. Der \Vochenlohn der GieBer lag zwischen 8 und 
20 Gulden, die Mechaniker erhielten wochentlich 8,30 und 16,15 Gulden, die Dreher 
zwischen 8 und 10 Gulden, die Schmiede zwischen 8 und 27 Gulden, wobei der 
ungewohnlich hohe Satz natiirlich As t bur y, dem Leiter der Kesselschmiede zufiel. 

Durch dieses personliche Eingreifen Kletts war nun endlich doch wieder 
Frieden eingetreten und Klett konnte zur gewohnten Kur nach Marienbad reisen. 
Die Maschinenfabrik entwickelte sich zur vollsten Zufriedenheit weiter, seine Ver
trauensleute konnten ihm nur noch Erfreuliches mitteilen. Man schrieb ihm, das 
Geschiift mit der Eisenbahn werde immer groBer, die GieBerei sei schon wieder 
liingst zu klein, trotzdem Rye Tag und N acht arbeite, urn aus der vorhandenen 
Anlage noch mehr als bisher herauszubekommen. Die Turbine in Ansbach sei meister
haft aufgestellt und in Gang gebracht worden, "sie liiuft wie der Teufel, und die 
Miiller in der Niihe reiBen Maul und Nase auf iiber diese kleine vVasserschnecke. Es 
ist wahrscheinlich, daB siimtliche Miiller der Gegend zusammentreten und aIle nach 
und nach Turbinen einrichten, und somit kann die Turbine von Klett & Co. noch 
eine Rolle spielen". Aller Mitteilungen SchluB aber war, der Raum ist zu eng, die 
Fabrik muB erweitert werden. Das J ahr 1846 brachte einen sehr giinstigen Ge
schiiftsabschluB, 43000 Gulden waren verdient worden. "Das ganze schone Eta
blissement steht kriiftig und gesund da", schrieb man an Klett, aber der Neubau 
sei nun wieder das wichtigste. 

Zu den besten Kunden der :Vlaschinenfabrik gehorte die Bayerische Staatsbahn. 
Sie baute noch damals ihre Eisenbahnwagen selbst und den meisten GuB, den sie 
hierfiir brauchtc, gab sie der Klettschen Fabrik in Auftrag. 

In den J ahren von 1845 bis 1847 hob sich auch der Dampfmaschinenbau. Man 
lieferte schon jetzt Maschinen nach Schweinfurt, Regensburg, Prag, Stockheim. 
Die Engliinder hatten als Konstrukteure nicht weniger zu tun als wie als Betriebs
leiter und Monteure. AuBer den Siiulenmaschinen hatte man sogenannte Bock
maschinen, Fig. 5, geliefert, aber jetzt wollte man auch zu groBeren Leistungen 
iibergehen, man wollte 20 pferdige Maschinen bauen, die spiiter vielleicht auch 
einmal das Doppelte zu leisten hatten. Da entschloB man sich, zu der altbe
kannten Form der Dampfmaschine, zur Balanziermaschine iiberzugehen. Von der 
ersten groBeren Maschine, die gebaut wurde, wird uns noch erziihlt, wie sie ent
standen war. Earnshaw hatte sie konstruiert, und zwar im Wirtshaus "Die 
Glocke" zu Worth. 1m eifrigen Gespriich iiber die Maschine hatte er mit Kreide
strichen auf dem Wirtshaustisch die konstruktive Anordnung festgelegt. Hier
nach wurden nachher mit Kohle auf Holz die Einzelteile aufgezeichnet und 
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diese hOlzernen Zeichnungen dann der 
Schmiede, der Modelltischlerei und Gie
Berei iibergeben. Wahrend diese Stiicke 
schon in Arbeit waren, ging nun Earn
sha w daran, etwas genauer wie bisher die 
endgiiltigen Formen festzulegen, so daB 
nunmehr der eigentliche Maschinenbauer, 
der Monteur, die notigen Unterlagen be
kam, urn die aus den Werkstatten ihm 
iibergebenen Einzelteile so zusammenzu
passen, daB die Maschine arbeitsfiihig 
wurde. Eine Hauptarbeit war noch am 
Aufstellungsort der Maschine zu verrich
ten, und manches Stiick muBte vom Auf
stellungsort zur Fabrik hin und her wan
dern. Diese Monteure mit ihrer verant
wortungsvollen vielseitigen Tatigkeit 
machten auf diesem Wege eine ausge
zeichnete Schule durch und viele gute 
Konstrukteure sind so herangezogen 
worden. 

Auch im Dampfkesselbau ging es gut 
voran. In den J ahren 1845 bis 1847 konn
ten schon 19 Dampfkessel abgeliefert 
werden. Daneben war dauernd viel im 
Miihlenbau zu tun. Das letzte Lebens
jahr brachte Klett die groBe Freude, 
die von ihm begriindete Maschinenfabrik 

Fig. 5. Betriebsdampfmaschine 
(Bockmaschine). 
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sich rasch und gewinnbringend entwickein zu sehen. Am 21. April 1847 starb 
Klett. Seinem Nachfoiger Theoclor Cra mer war es beschieden, das begonnene 
Werk mit groBtem Erfolge we iter zu fOrdern. 

Die Entwicklung der Firma unter Theodor Cramer-Klett und Ludwig Werder 
bis zur Umwandlung in die Maschinenbau-A.-O., Niirnberg (1847 bis 1873). 

Theodor Cramer wurde am 27. September 1S17 ais Sohn des Niirnberger 
GroBhandiers Albert Johann Cramer geboren. Auch seine Familie stammte aus 
Thiiringen. Der Vater, der den Tuchhandel betrieb und auch eine Niederlage von 
Kupfer besaB, lieB seinem Sohne eine sorgfaltige Erziehung zuteil werden. 1834 
war Albert Cramer mit seiner Familie nach Wien gezogen, urn dort eine k. k. 
privilegierte Seifenfabrik zu betreiben. Sein Sohn war in einem groBen Prager 
Handlungs- und Bankhaus tati,:;, wo er bis 1837 blieb. Von hier besuchte er Miinchen, 
urn seine wissenschaftlichen Studien besonders nach der naturwissenschaftlichen 
Seite und hier wieder in der Chemie zu vertiefen. Ende 1839 kam er nach Wien, 
urn hier ein J ahr lang in des Vaters Seifenfabrik zu arbeiten. Von da fiihrte ihn 
der Wunsch, eine moglichst vielseitige Ausbildung zu erlangen, nach Genf in ein 
Schweizer Bankhaus. Weite Reisen, die sich an diese Tatigkeit anschlossen und die 
ihn durch die Schweiz, Italien und Frankreich fiihrten, vervollkommneten seine Aus
bildung. Der Genfer Aufenthalt gab ihm Gelegenheit, auch die radikalen politis chen 
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und wirtschaftlichen Kreise, die sich damals in der Schweiz durch Zuzug aus aller Herren 
Linder immer wieder von neuem erganzten, kennen zu lernen. Hier erwarb er sich 
eine ungemein groDe Sprachgewandtheit, die ihm spater von groI3em Vorteil war. 

1843 entschloD er sich, 26 Jahre alt, sich in seiner Geburtsstadt Nurnberg selb
standig zu machen. Seinen geistigen Interessen schien zunachst der Buchhandel am 

Theoclor Cramer- Klett 
geb. 27. Sept. 1817 gest. 5. April 1884 

meisten zu entsprechen, und so be
grundete er einen Verlag. Aber die 
Genehmigung machte groI3e Schwie
rigkeiten. Man warf ihm vor, daD 
er ja den Buchhandel nicht ord
nungsgemaD gelernt habe. Er kam 
dem nach, indem er in eine Nurn
berger Buchhandlung eintrat und 
dann zu seiner weiteren Ausbildung 
auch noch nach Leipzig ging. 1844 
erhielt er die nachgesuchte Geneh
migung; im gleichen J ahr wurde er 
als Burger in Nurnberg aufgenom
men. In seinem Verlage wollte er 
besonders solche literarische Lei
stungen herausgeben "welche die 
Geheimnisse der explosiven Schul
weisheit jedem wiDbegierigen Geiste 
zuganglicher machen und durch 
Forderung einer Allgemeinbildung 
allgemeineres BewuI3tsein der Men
schenwurde und Burgerkunde er
zielen". Der Volksaufklarung im 
besten Sinne wollte er mit seiner 
Arbeit dienen. Mit Klett stand 

der so viel jungere Mann in freundschaftlicher Beziehung. Die geistig freieren An
schauungen, die beiden Mannern eigen waren, mogen dieses Sichverstehen sehr be
gunstigt haben. Die einzige Todtter Kletts war von J ugend auf seine Spielgefahrtin 
und eine Verbindung zwischen Theodor Cramer und Emilie Klett lag nahe. 
Das einzige Hindernis war der leidende Zustand Em i Ii e K lett s. Als nun der Vater 
aber plotzlich gestorben war und die Frage zur Entscheidung drangte, wer denn nun 
die Fabrik weiterfuhren solle, da entschlossen sich beide schnell zur Heirat, die am 
2. Mai 1847 geschlossen wurde. Cramer nannte sich von da an Cramer-Klett. 

Nun begann wieder von neuem die Schwierigkeit, eine Konzession zu erhalten 
und mit den Englandern sich zu vertragen. Die Konzession war damals Klett per
sonlich erteilt worden. Die Regierung machte jetzt von neuem Schwierigkeiten sie 
auf den Nachfolger zu ubertragen, der doch den Befahigungsnachweis nicht im alten 
Sinne liefern konnte. Das J ahr 1848, das mit seiner groI3en freiheitlichen Bewegung 
mit so manchen veralteten Dberresten aufgeraumt hat, half auch hier. Von einer 
besonderen Prufung und dem Befahigungsnachweis war jetzt keine Rede mehr, die 
Konzession wurde erteilt. 

Der jugendlichen Tatkraft Cramer - Kletts wollte es naturgemaI3 nicht be
hagen, in allen seinen MaI3nahmen durch den Vertrag mit den Englandern behindert 
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zu sem. Er wollte die Fabrik aHein besitzen und nach seinen Anschauungen leiten. 
Er trat deshalb sofort mit den Englandern in neue Verhandlungen, die auf eine 
friedliche Trennung hinausliefen. Hoo ker und Ear nsha w traten am 18. September 
1847 aus und wurden mit Geld abgefunden. Es sei hier gleich erwahnt, daB Earn
shaw (geb. 28. August 1808 zu Dundee in Schottland) in Niirnberg geblieben ist, 
daB er am IS. Dezember 1848 die Konzession zu einer eigenen Maschinenfabrik 
erhielt. die heute noch unter der Firma J. Edward Earnshaw & Co. betrieben 
wird. Er starb in Niirnberg am 24. November r870. 

Rye blieb als Beamter im Geschaft, er muBte sich verpflichten, wenn er seine 
Stellung aufgabe, in Bayern eine ahnliche Fabrik nicht neu zu begriinden oder an 
einer vorhandenen sich zu betei
ligen. Aber auch seines Bleibens 
war nicht lange. Er, der sonst 
sehr maBige Mann hatte sich in 
Niirnberg das Trinken so ange
wi:ihnt, daB er 1850 seine SteHung 
verlassen muBte und durch eine 
Geldabfindung veranlaBt wurde, 
sofort nach England abzureisen. 
Er hat dort eine Maschinenfabrik 
begriindet und ist zu Manchester 
1865 gestorben. 

Am IS. J uli 1848 war das erste 
Ziel erreicht, Cramer-Klett war 
nunmehr Alleininhaber der Firma. 
Das machte sich sehr hald durch 
das rastlose Vorwartsstreben auf 
allen Gebieten bemerkbar. Seine 
Hauptsorge war, der Fabrik zu
nachst einen ausgezeichneten tech
nischen Leiter zu geben, denn sein 
scharfer Blick erkannte ldar, wie 
notwendig nach dem Austritt der 
Englander eine iiberragende tech
nische Leitung fUr die weitere Ent-

Ludwig vVerder 
geb. 17. Mai 1808 gest. 4. Aug. 1885 

wicklung des Geschaftes war. Den denkbar besten Mann hierfiir entdeckte sem 
Scharfblick in Ludwig Werder, der am 1. November 1848 in die Firma ein
trat, der er in treuester Anhanglichkeit das Beste seiner graBen Lebensarbeit ge
geben hat. Niemand hat die iiberaus groBen Verdienste Werders urn die weitere 
Entwicklung der Firma in den nachsten J ahrzehnten klarer erkannt und aufrich
tiger gewiirdigt als Cra m er - Kle tt selbst. Die technische Weiterbildung ist nun
mehr bis in die 70er Jahre aufs engste verkniipft mit dem genialen Schaffen von 
L ud wig Werder und der groBen kaufmannischen und organisatorischen Fahigkeit 
Cramer-Kletts. 

J oha n n L ud wig W er der wurde am 17. Mai r808 zu Narva bei St. Petersburg 
geboren. Sein Vater stammte aus KiiBnacht in der Schweiz. Er war nach RuI3land 
gewandert und hatte dort einen graBen Gutshof gepachtet. N och nicht 9 Jahre alt, 
verlor L ud wig Werder seine Eltern und kehrte nach KiiBnacht zuriick. Sein Onkel, 
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ein tuchtiger Schlossermeister, nahm ihn auf und lieJ3 ihn, nach dem Besuch der 
Volksschule das Schlosserhandwerk erlernen. Nach Abschlu13 dieser erst en Aus
bildungszeit wurde ihm ein Gesellenbrief ausgestellt, und nun machte sich der 
junge Werder in derdamals ublichen Weise auf, urn sich als freier Handwerksbursche 
die Welt anzusehen. Er arbeitete in Basel, in Salzburg, und schlieBlich in Munchen. 
Hier wurde der Turmuhrenfabrikant Ma n nhard t auf den geschickten Schlosser auf
merksam. Er bot Werder eine Stelle an, in der er die erste Gelegenheit hatte, 
sein hervorragendes Konstruktionstalent zu zeigen. Zwischendurch war Werder 
auch eine Zeitlang in der mechanischen Werkstatte der Spinnerei von Tro13 bach 
& Ma n nhard tin Gmunden a. S. tatig, wo er u. a. auch an dem Dachstuhl arbeitete, 
der fUr die von Ludwig 1. erbaute Walhalla bestimmt war. In Munchen lernte 
er auch den Professor S c h 1 0 tt h a u e r, den Vorstand einer orthopadischen Anstalt 
kennen, der einen nach eigenen Ideen selbstandig arbeitenden Mechaniker brauchte. 
In dem 22jahrigen Werder glaubte er diesen Mann gefunden zu haben, und nun 
hatte Werder sich, urn seine Konstruktionen durchzufUhren, zunachst einmal ein
gehend mit der Anatomie des menschlichen Korpers zu befassen. Er betrieb dieses 
Studium, auf das er in spateren Lebensjahren noch einmal zuruckgriff, mit beson
derer Vorliebe. Als 1843 die Heilanstalt Sehlotthauers aufgelost wurde, kehrte 
Werder wieder zu Ma n nhard t zuruck .. Seine nachste SteHung bot ihm der 
Bayerische Staat. Man hatte inzwischen von Staats wegen angefangen, Eisen
bahnen zu bauen und mu13te jetzt auch Werkstatten begrunden, urn den eigenen 
Bedarf, besonders an Eisenbahnwagen, deeken zu konnen. Werder wurde 1845 
als Maschinenmeister fUr die Konigliche Eisenbahnwagen-Bauwerkstatte zu Nurn
berg angenommen. Bald wurde er der Vorstand dieser Werkstatte. In seiner staat
lichen Stellung trat Werder auch mit Cramer-Klett in personliche und geschaft
liehe Beziehung, die dann zu dem Antrag fUhrten, Werder solIe die technische 
Leitung in der Klettsehen Masehinenfabrik ubernehmen. Werder folgte dem Ruf, 
denn hier unter der Fuhrung eines groBzugigen, weitblickenden Unternehmers 
schien ihm in ganz anderer Weise, als es im staatlichen Betriebe denkbar war, die 
Moglichkeit geboten, seine Fahigkeiten frei entfalten zu konnen. Yom Jahre 1848 
an datiert der rasche Aufstieg der in so bescheidenem Umfange begrundeten kleinen 
Maschinenfabrik zu einem der gro13ten technischen Unternehmen nicht nur Deutsch
lands, sondern des Kontinents. 

Bereits das erste J ahrzehnt der neuen Entwicklungsperiode brachte einen uber
aus raschen Aufstieg nach jeder Richtung. Als Cramer - Klett 1847 die Firma 
ubernahm, beschaftigte sie rd 100 Arbeiter. Drei Jahre spater war die Zahl schon 
auf mehr als das Dreifache gestiegen, 1855 waren rd 1300, 1857 bereits 2300 
Arbeiter in der Fabrik tatig. Wenn man beriicksichtigt, da13 es sich hier nicht 
urn ein gro13es berg- oder hiittenmannisches Unternehmen handelte, sondern in 
erster Linie urn eine Maschinenfabrik und Bruckenbauanstalt, so erkennt man 
ohne weiteres aus diesen Arbeiterzahlen, daB sich das Werk in der damaligen Zeit 
mit Recht in die erste Reihe der technischen Unternehmungen der ganzen Welt 
einreihen konnte. Erst die neueste Entwicklungsperiode hat nach einem starken 
Riickgang in den 70er Jahren die Fabrik wieder auf den Stand gehoben, den sie im 
Wettbewerb mit den anderen Unternehmungen fast ein halbes Jahrhundert vorher 
schon inne hatte. 
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Eisen bahn wagen ba u. 

Versuchen wir es nun, im Rahmen der Hauptabteilungen kurz zu kennzeichnen, 
wie sich die Entwicklung der einzelnen Arbeitsgebiete besonders nach technischer 
Richtung hin vollzog. Das geschaftliche Riickgrat bildete zunachst die Wage nba u· 
A bteil u ng, sie warf den best en Gewinn abo Von Werder organisiert, wurden aIle 
ihre Erzeugnisse unter Beriicksichtigung der Massenfabrikation durchgebildet. Der 
Erbauer der Niirnberg-Fiirther Eisenbahn, der Ingenieur Denis, hatte es gegen das 
Eisenbahnkomitee durchgesetzt, daD die erst en Wagen fUr die Bahn nicht in Eng
land bestellt wurden, wie es bei der Lokomotive noch notwendig war, sondern 
daD man sie in Niirnberg selbst herstellte. Zwei Niirnberger Wagenbauer und 
ein paar Sattlermeister erbauten diese erst en deutschen Eisenbahnwagen, die 
allerdings recht teuer zu stehen gekommen sein sollen. Immerhin waren die 
Preise, die man damals fUr Personenwagen bezahlte, nach unseren Begriffen un
gemein niedrig. 

Es wurden zunachst 9 Personenwagen hergestellt, drei davon hatten I., vier II. 
und zwei III. Klasse und fUr aIle diese 9 Wagen bezahlte man zusammen nur 
10444 Gulden 44 Kreuzer. Der Bau dieser erst en Wagen schloD sich vollstandig 
an den der alten Postwagen an; sie bestanden einfach aus 2 oder 3 aneinander 
gereihten Postkutschen. J edes "Coupe" bildete ein fUr sich bestehendes Abteil 
mit Turen und Fenstern von beiden Seiten, gewohnlich mit 6 Sitzplatzen, so daD 
der ganze Wagen 18 Personen faDte. Der Bayerische Staat beschloD, sobald er 
selbst anfing Eisenbalmen zu bauen, eine eigene Konigliche Wagenbau-Anstalt 1844 
in Nurnberg einzurichten. Wie schon bemerkt, wurde er ein guter Abnehmer von 
GuDwaren von der Klettschen Fabrik. Ais Werder zu der Firma Klett iibertrat, 
wurde die Wagenbau-Anstalt aufgehoben und Werder nahm jetzt in der Firma 
Klett & Co. den Wagenbau auf. 

Auch hierbei 5011 die neue Zeit mit der alten zunachst noch in Konflikt ge
kommen sein. Die Innung der Wagner in Nurnberg solI Einspruch erhoben haben, 
denn sie allein hatten das Recht, Wagen zu bauen und Eisenbahnwagen seien auch 
Wagen. Man ging aber uber diesen Einspruch hinweg. Werder war sich klar 
dariiber, daD es sich bei der Fabrikation von Eisenbahnwagen nicht urn Einzel
fabrikation handeln, sondern daD hier allein die Massenfabrikation ein brauchbares 
Erzeugnis bei angemessenem Verdienst gewahrleisten konne. Die hervorragende Starke 
Werders lag gerade darin, daD er nicht nur zu konstruieren, sondern auch zu 
fabrizieren verstand. Vor vielen anderen hervorragenden Konstrukteuren zeichnet 
das ihn in ungewohnlich hohem MaDe aus und daraus allein ist auch der groDe 
geschaftliche Erfolg zu erkIaren. Diese Massenfabrikation wurde dadurch unter
stiitzt, daD die Konigliche Eisenbahn-Baukommission 1849 die ersten Normalplane 
anfertigte, Fig. 6 bis 8. 1850 kam schon der erste Auf trag auf ISO Giiterwagen fUr 
die Bayerische Staatsbahn. 

Am 28. Februar 1851 konnte der erste Eisenbahnwagen aus der Klettschen 
Fabrik abgeliefert werden. Es handelte sich zunachst urn zweiachsige gedeckte 
Guterwagen, fur die man ohne Radsatze 1854 M., mit Radsatzen 2654 M. erhielt. 
Das J ahr 1851 brachte einen weiteren Auf trag auf 200 Wagen der gleichen Kon
struktion. Diese ersten Wagen wurden noch mit den denkbar einfachsten Hilfs
mitteln ausgefUhrt, eine Gattersage und eine Kreissage waren die einzig~n maschi
nellen Hilfsmittel, die Werder zur VerfUgung standen. Er sah daraus, wie not-

Beitrage I9I3. 17 
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Fig. 6 bi~ 8. Normalwagen I. und II. Klassc, Normalwagen III. Klasse nnd Normal
giitcrwagen dcr Kg!. bayer. Staatseiscnbahnen 1849. 
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wendig es fiir den Erfolg war, sich maschinell so gut wie m6glich einzurichten. 
Wenn man aber damals Spezialmaschinen haben wollte, so muBte man sie sich 
seIber konstruieren und seIber bauen, und so ging denn Werder daran, eine 
ganze Reihe von Holzbearbeitungsmaschinen zu ersinnen und selbst auszufiihren, 
die zum Teil noch bis in die goer Jahre hinein mit gr6Btem Vorteil in der Fabrik 
benutzt worden sind. AIs 1876 bei Gelegenheit der Weltausstellung in Philadelphia 
die erste begeisterte Kunde von den Erfolgen der amerikanischen Werkzeug
maschinen zu uns heriiberkam, da muBte ein kompetenter Beurteiler zugeben, daB 
unter allen diesen so viel bewunderten Maschinen doch keine sei, die an Leistungs
fahigkeit den Werderschen Maschinen entsprochen hatte. 

1m Jahre 1855 konnten schon \Vagen nach Osterreich geliefert werden. Die 
osterreichische Staatsbahn bestellte 830 Giiterwagen und stellte weitere Auftrage 
in Aussicht, so daB nunmehr im groBen mit der fabrikmaBigen Herstellung begonnen 
werden konnte. 1852 wurden auch bereits Personenwagen gebaut. Fig. 6 und 7 
lassen die ersten Personenwagen der Kiirnberger Fabrik; die fiir die Bayerische 
Staatsbahn bestimmt waren, erkennen. Der 3 achsige \Vagen mit I. und II. Klasse 
kostete 6471 M. ohne und 7671 M. mit Radsatzen. Die Wagen II. Klasse kosteten 
5607, die III. Klasse 3600 M. Die 6sterreichische Staatsbahn bestellte 1856 eine 
groBe Zahl Personenwagen. Trotzdem sich schon einige Normalien herausgebildet 
hatten, so war dem Konstrukteur in Einzelteilen doch noch ein weiter Spielraum 
gelassen. Auch hier bewahrte sich Werder als der geniale Konstrukteur, der mit 
den einfachsten Mitteln das Beste zu erreichen verstand. Bei seinen Arbeiten wird 
man stets an das Leitwort eines der gr6Bten lngenieure aller Zeiten, an James 
Watt, erinnert, der zu sagen pflegte, daB schon ungemein viel erreicht sei, wenn 
man erkannt habe, was zu entbehren sei. AIle konstruktiven ldeen Werders waren 
dem vorhandenen Material und den vorhandenen Arbeitsmitteln angepaBt, wo sie 
dariiber hinausgingen, da verst and er es, neue Arbeitsmaschinen zu ersinnen, die 
die Durchfiihrung ermoglichten. Gerade die Wagenbau-Abteilung bot hierzu man
nigfache Anregung. 

So hat Werder, urn nur eins anzufiihren, damals angefangen, Zuglaschen durch 
Pressen herzustellen, er hat Maschinen fUr die Massenfabrikation der n6tigen Nie
ten, Schrauben und Muttern erfunden, die ausgezeichnet arbeiteten. Von den ein
zelnen Teilen, die er planmaBig unter Beriicksichtigung der Fabrikation weiter 
ausbildete, seien hier weiter die Achslager erwahnt. Werder hielt auf das beste 
Material. In den J ahrzehnten seines Schaffens konnte er auf den verschieden
sten Gebieten den Kampf der Materialien verfolgen. Das Holz wurde auch im 
Wagenbau mehr und mehr durch Eisen verdrangt. Das GuBeisen muBte dem 
Schmiedeisen Platz machen und die Klettsche Fabrik ist die erste gewesen, die 
Krupp einen namhaften Auftrag auf GuBstahlreifen fiir Eisenbahnwagenrader 
zukommen lieB. 

Wie sehr sich die Wagenbau-Abteilung entwickelte, ersieht man daraus, 
daB 1872 bereits in dieser einen Abteilung ein Umsatz von 12 Mill. 1\1. erzielt 
wurde. 4032 \Vagen wurden in diesem Jahre geliefert, davon waren 488 Per
sonenwagen und 3544 Lastwagen. Schon in den 5 Jahren von 1870 bis 74 wurden 
12459 Wagen geliefert. Davon gingen 19,7 vH nach Bayern und 4704 vH auBer
halb Deutschlands, vorwiegend nach der Schweiz, der Tiirkei, RuBland und 
Italien. 
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Maschinen b au und EisengieBerei. 

Mit dem Maschinenbau und der EisengieBerei begann die Fabrik ihre Tatigkeit. 
Standig wurde auch diese Abteilung weiter entwickelt, ohne daB man jedoch auf 
diesem Arbeitsgebiet die gleichen wirtschaftlichen Erfolge zu erzielen vermochte 
wie im Wagenbau. Der Ehrgeiz jedes Maschinenbauers dieser Zeit en war es, in erster 
Linie Dampfmaschinen zu bauen, diese immer wieder von neuem bewunderte 
Warmekraftmaschinen, die so von Grund aus umstiirzend auf die gesamten Gewerbe
verhaltnisse gewirkt hatten und immer noch wirkten. Wir hatten gesehen, wie man 
schon unter den Englandern bemerkenswerte Konstruktionen geschaffen hatte. 
Jetzt entwickelte man die vorhandenen Bauarten weiter, man ging auch zur liegenden 
Maschine iiber. Besonders die in Oberfranken aufbliihende Tuch- und Textilindustrie 
gab in den 50er Jahren manche gute Auftrage. Beriihmt wurde die 1854 fiir die 
mechanische Baumwoll-Spinnerei Bayreuth ausgefiihrte 300 pferdige Zwillings
Balanzier-Dampfmaschine nach W oolfscher Bauart mit zwei rechtwinklig zu
einander versetzten Kurbeln und mit Kondensation. Eine 300 pferdige Maschine 
stellte damals eine staunenswerte Leistung dar. Zwei Jahre spater wurde fiir die 
mechanische Baumwoll-Spinnerei auch eine liegende Zwillings-Dampfmaschine mit 
Kondensation und verzahntem Schwungrad geliefert. Die Bayreuther Maschine 
hatte ein Gesamtgewicht von nicht weniger als 220 t, sie wurde in einem J ahr aus
gefiihrt und in vier Monaten betriebsfertig aufgestellt, was bei den damaligen Ar
beiter- und Werkstattverhaltnissen mit Recht als eine bewundernswerte Leistung 
bezeichnet werden kann. An der Aufstellung der Maschine war A. Hilpert betei
ligt, ein Maschinenbauer, der spater von Cramer - Klett auf Studienreisen nach 
England geschickt, dem Dampfmaschinenbau der Firma vorstand. Er erzahlte 
spater noch oft, wie groB seine Sorge gewesen sei, daB die Maschine, deren Besteller 
beim erst en Anlassen zugegen waren, in einem ihrer Totpunkte stehen bleiben 
werde. Er iibte deshalb die Monteure vorher ausgezeichnet ein, sorgte fiir ein 
gutes Anwarmen der Maschine und empfahl allen Beteiligten, vor allem vollkommene 
Ruhe zu bewahren. "AIs sich dann tatsachlich" , erzahlte Hilpert, "die Maschine 
auf mein gegebenes Zeichen langsam zu bewegen anfing und die Kolben ihren oberen 
Totpunkt nahezu erreicht hatten, da war die Spannung in uns aufs hochste gestie
gen. Ais sich aber die Umkehr miihelos vollzog und die Kolben ihren Weg nach 
unten nahmen, da war die allseitige Spannung der Gemiiter gelost, und wir lieBen 
uns das freudig gezollte Lob von seiten der Spinnerei gern gefallen." 

1857 hat man diese Maschine auch zum erstenmal mit dem Indikator untersuchen 
konnen. Dieses fiir die Entwicklung der Dampfmaschine so bedeutungsvolle In
strument war von dem Professor Klingenfeld der Polytechnischen Schule in Niirn
berg konstruiert worden. Es ahne1te dem Richards - Indikator. Die Federn waren 
von der Firma Schafer & Budenberg geliefert worden. Diese friihzeitige Be
nutzung des Indikators ist bemerkenswert, da man in Deutschland eigentlich erst in 
den 60er Jahren und an manchen Stellen erst in den 70er Jahren anfing, in groBerem 
Umfange von ihm Gebrauch zu machen. Hilpert hatte iibrigens von der Londoner 
Ausstellung bereits 1851 einen Hopkins - Indikator mitgebracht, der auch in der 
Fabrik vielfach benutzt wurde. 

Die Bayreuther Maschine sollte maximallaut Vertrag 300 PS leisten, normal 
waren 180 PS notwendig. Zwei Jahre nach ihrer Inbetriebsetzung war die Spindelzahl 
der Spinnerei von 30 000 schon auf rd 44 000 angewachsen und die Maschine muBte 
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mit 480 PS bei 4,5 at Dberdruck und 18,5 minutlichen Umdrehungen der Kurbe1-
welle arbeiten. 1859 wurden die Versuche wiederholt. Die Dampfspannung betrug 
5 at Dberdruck, die Maschine lief mit 21 Umdrehungen. Bei einem ununter
brochenen Versuch von 123/4 Stunden leistete die Maschine maximal 705 PS. Die 
normale Leistung betrug 585 PS, der Dampfverbrauch 9 kg fUr die indizierte Pferde
kraftstunde. Wahrend der 32 jahrigen Dienstleistung dieser Maschine sind eingrei
fendere Reparaturen nicht zu verzeichnen gewesen. Man sieht aus diesen Angaben, 
wieviel mehr diese erst en Maschinen oft leisten mu13ten gegeniiber dem, was man 
zu Anfang von ihnen glaubte verlangen zu miissen. 

Was die weitere Bauart der Dampfmaschine anbelangt, so wurden in erster 
Linie liegende Maschinen gebaut. Die Maschinen waren zumeist fUr Fabrikbetriebe 
bestimmt, aber auch F6rdermaschinen mit Umsteuerung wurden geliefert. So wurde 
1860 eine einzylindrige IOO pferdige F6rdermaschine fUr den Maxschacht in Stock
heim gebaut, bei der vier Glockenventile zur Dampfverteilung benutzt wurden. Die 
Steuerung riihrte von Werder her1). Er benutzte mit Vorliebe bei allen diesen 
Steuerungen den sogenannten Meyerschen Expansionsdaumen oder Konus und 
hat, solange er auf die Konstruktion Einflu13 nahm, auch daran festgehalten. Zu 
einer weiteren Entwicklung der Ventilmaschinen ist man damals nicht gekommen. 
Es mag das mit daran gelegen haben, da13 der so iiberaus rasch sich entwickelnde 
Wagenbau alle Krafte in Anspruch nahm. So ging denn der Dampfmaschinenbau 
innerhalb der Maschinenfabrik in diesen J ahrzehnten kaum iiber das hinaus, was 
normal innerhalb Deutschlands auf diesem Gebiet geleistet wurde. Interessant ist 
festzustellen, da13 Werder sich auch im Dampfmaschinenbau bemiihte, vor allem 
die Fabrikation zu heben. Bei den kleineren Maschinen von 1/2 bis 20 PS, die 
zunachst als Bockmaschinen gebaut wurden, hatte er einzelne Bauarten fiir die 
Massenfabrikation vollstandig durchgebildet. Schon damals wurden diese Typen 
auf Vorrat gebaut, so da13 man oft durch die ungemein kurzen Lieferzeiten 
gegeniiber der Konkurrenz im Vorteil war. Hierzu kam noch, da13 man die Her
stellungskosten wesentlich verringerte. Interessant ist ferner noch, da13 man damals 
auch daran dachte, mit dem Bayerischen Gewerbeverein in der Weise zusammen
zuarbeiten, da13 man unter seiner Garantie weniger kapitalkraftigen Gewerbetreiben
den Niirnbergs diese Maschinen gegen w6chentliche Abschlagszahlungen iiber
lassen wollte. 

Ferner hatte Werder die Bearbeitung einzelner Hauptteile der Maschinen schon 
weitgehend spezialisiert. In einer bestimmten Abteilung wurden nur Kurbeln, in 
der anderen nur Regulatoren, dann Exzenter und Steuerungsteile hergestellt. Die 
damaligen Arbeiter besa13en eine ungemeine Fertigkeit, auch ohne Maschinen genau 
zu arbeiten. Allerdings wurde diese Entwicklung manchmal dadurch gest6rt, da13 
die fUr diese genaueste Arbeit erzogenen Facharbeiter, wenn es in den anderen 
Abteilungen drangte, zu ungenauerer Arbeit herangezogen wurden. 

Neben den Dampfmaschinen wurden ganze Fabrikeinrichtungen gebaut. Das 
Gebiet des allgemeinen Maschinenbaues erstreckte sich so ziemlich auf alles, was 
verlangt wurde. Einrichtungen von Sage- und Mahlmiihlen standen im Vorder
grund. Hier galt es die alten h6lzernen Triebwerke durch eiserne zu ersetzen und 
unter m6glichster Beriicksichtigung dessen, was vorhanden war, die Anlagen 
moderner auszubauen. 

1) S. l\IatschoB, Entwicklung der Dctmpfmaschine. Berlin 1908, Bd. I, S. 555. 
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Neben den Dampfkraftmaschinen wurden auch Wasserrader und Turbinen 
gebaut, da man diese Wasserkraftmaschinen, wo man nur irgend konnte, fUr den 
Antrieb von Miihlen verwendete. Der Miihlenbau iiberwog so, daB man noch lange 
die Abteilung fUr Maschinenbau kurz mit Miihlenbau bezeichnete. 

Daneben richtete man Brauereien ein, baute groBe Transmissionsanlagen, stellte 
Zement- und Gipsmiihlen auf und fUhrte auch damals schon Aufziige und Kran
anlagen aus. Ein lohnendes Geschaft war es ferner, Stadt- und Landgemeinden mit 
Wasserwerken zu versehen. 

In den Jahren von 1863 bis 76 wurden II groBe Kunst- und Dampfmiihlen aus
gefUhrt und 46 Pumpwerke fUr Wasser- und Dampfbetrieb hergestellt. In dieser 
Zeit lieferte iibrigens die Firma auch patentierte Getreidereinigungs- und Getreide
putzmaschinen, ein Fabrikationszweig, der spater, als Spezialfabriken fUr den Miihlen
bau aufkamen, aufgegeben wurde. 

1860 versuchte man auch, "kalorische Maschinen", die damals viel Aufsehen er
regten, als besondere Spezialitat einzufUhren. Auch hier wieder sah Werder den 
Erfolg in der Massenfabrikation. Er hat Normaltypen konstruiert und diese Kraft
maschinen in zwei GroBen von 1 PS und 3 PS ausgefiihrt, so daB am Ende des 
J ahres 1860 bereits 60 Stiick davon vorratig waren. A11erdings ist es ihm ebenso 
wenig wie anderen Fabriken gelungen, dieser Kraftmaschine ein wei teres Absatz
gebiet zu erobern. 

Bei der engen Verbindung, die die Firma durch ihre Wagenbau-Abteilung mit 
den Eisenbahnen hatte, lag es nahe, auch andere Teile fiir die Eisenbahnen zu liefern. 
Hier kamen in erster Linie in Frage: Einrichtungen fiir die Wasserstationen, dann 
Drehscheiben, Schiebebiihnen und Hebekrane. Auch hier schuf Werder sehr ver
wendbare Konstruktionen, die dieser Abteilung eine lohnende Beschaftigung 
sicherten. 

1m Kesselbau hatte man dank der tiichtigen Leistungen des Englanders Ast
bury schon von 1845 an Vorziigliches geschaffen. Auch hier suchte Werder eigene 
Wege zu gehen. In ahnlicher Weise wie der groBe deutsche Konstrukteur Alban in 
Mecklenburg sich dem Wasserrohrkessel zuwandte, urn in gefahrloser Weise hoheren 
Druck erzeugen zu konnen, konstruierte auch Werder einen Wasserrohrkessel, den 
er vor allem in Verbindung mit einer Lokomobile herste11te. Diese sehr interessante 
Werder - Lokomobile mit Wasserrohrkessel fand besonders in Niirnberger klein en 
Gewerbebetrieben Absatz. Auch mit Feuerungsanlagen hat sich Werder eingehend 
beschaftigt und eine der spateren Te n bri n k - Feuerung ahnliche Treppenrost
feuerung ausgebildet. Auch einen dachformigen Rost, der dem spateren Cariorost 
ahnlich war, hat er in einzelnen Fallen verwendet. Gegen den Flammrohrkesse1 
war Werder voreingenommen und eine lange Zeit hat man deshalb in der Fabrik 
nur, wenn es durchaus verlangt wurde, Flammrohrkessel hergestellt. 

In glanzender Weise entwickelte sich die GieBerei. In den 50 er J ahren wurde 
GuBeisen auch zu Hochbauzwecken fast ausschlieBlich verwendet, da man sich 
Walzeisen oft nur sehr schwer verschaffen konntE'. Erst seit den 60er Jahren fing 
man an, in Deutschland Doppel T- und U-Eisen in groBerem Umfange herzustellen. 
In den 50 er J ahren lieferte die GieBerei jahrlich allein an MaschinenguB 45 bis 50 000 
Zentner. 

Als eine besondere Abteilung, die spater von der Firma ganz abgesondert 
wurde, galt die Schrauben-, Muttern- und Drahtstiftenfabrik. In dieser 
Abteilung wurden alle zu der gesamten Fabrikation der Klettschen Fabrik notigen 



Geschichte der Maschinenfabrik N limberg. 

Schrauben und Muttern fabrikmaBig hergestellt, desgleichen Laschen, Bolzen, Tele
graphentrager usw . We r d e r hat hierfiir besonders geniale Arbeitsmaschinen ersonnen. 

Was die fabrikmaBige Herstellung aller dieser von Werder normalisierten 
Einzelteile fiir die damalige Zeit zu bedeuten hatte, kann man erst ermessen, wenn 
man sich iiberlegt, daB noch nicht einmal ein einheitliches Gewindesystem durch
gefiihrt war. Der Individualismus der Konstrukteure herrschte noch allgemein 
innerhalb der Maschinenfabriken zum Schaden des Verdienens. N och heute wird von 
denen, die diese Werderschen Spezialmaschinen zum Teil haben arbeiten sehen, 
manches dariiber berichtet. Besonders eine Maschine, die allgemein "die Hexe" 
genannt wurde, muB einen tiefen Eindruck gemacht haben. Werder wollte 
Sechskant-Muttern schmieden, und hatte dazu eine Maschine ersonnen, die mit 
6 Hammern das Eisen von 6 Seiten gleichzeitig bearbeitete, wobei zugleich von oben 
und unten ein Druck ausgeiibt wurde. Die ganze Maschine war iiberaus geistreich 
erdacht, und sie mag mit ihren vielen einzelnen, sich schnell bewegenden Teilen recht 
verwickelt in ihrem ArbeitsprazeB ausgeschaut haben. Man erzahlt, daB Werder 
auch mit dieser Maschine zunachst seine liebe Not gehabt habe. Einmal, als 
die Maschine wieder prabiert wurde, kam er eiligst hinzu, sah sich das etwas wirre 
Durcheinander der 6 Hammer an, die noch immer keine genaue Sechskantmutter 
herzustellen vermochten. Still, fast teilnahmslos stand er vor der arbeitenden 
Maschine, mit einem Male nahm er seinen Zylinderhut, der ihn stets in der Fabrik be
gleitete, yom Kopf und warf ihn mit groBter Gewalt zwischen die 6 Hammer, drehte 
sich auf dem Absatz urn und lief in sein Bureau zuriick. Aber auch der Verlust seines 
Hutes veranlaBte ihn nicht, die Maschine aufzugeben. Er verst and sie so zu ver
bessern, daB sie dann jahrzehntelang ausgezeichnet arbeitete. 

Was die Drahtstiftenfabrik anbelangt, so ist hervorzuheben, daB man erst urn 
I828 zunachst in Frankreich an Stelle der geschmiedeten Nagel Drahtstifte maschinen
maBig herstellte, die in Deutschland dann unter der Bezeichnung "Pariser Nagel" 
bekannt wurden. Natiirlich hatten diese Maschinennagel graBe Vorurteile zu 
iiberwinden. Die Praktiker glaubten noch lange, daB nur geschmiedete Nagel 
halten konnten. Der Bedarf an Drahtstiften stieg auBerordentlich. Werder fing 
schon in den 40 er J ahren an, sich mit dieser Fabrikation zu beschaftigen, und er 
konstruierte, noch bevor er zu der Firma Klett kam, eine ausgezeichnet arbeitende 
Drahtstiftmaschine, die sich so bewahrte, daB er dann in seiner Stellung bei der 
Eisenbahn-Werkstatte in Niirnberg I846/47 drei weitere Maschinen baute, die in 
einer besonderen Fabrikanlage in Gunzenhausen I848 in Betrieb kamen. Werder 
aber ging es wie so vielen graBen Konstrukteuren. Er besaB nicht viel yom Kaufmann. 
Das Unternehmen der Drahtstiftenfabrikation wollte geschaftlich durchaus nicht 
vorankommen. So entschloB sich denn Cramer - Klett I8so, die Drahtstiften
fabrik zu kaufen und sie in seine Maschinenfabrik iiberzufiihren. Hierfiir baute 
nun Werder in den folgenden J ahren weitere Maschinen, die alle ausgezeichnet 
arbeiteten. Schon I8S7 wurde hervorgehoben, daB es nur durch die von Werder 
erbauten Maschinen moglich war, mit den rheinischen Fabriken erfolgreich in \Vett
bewerb treten zu konnen. Die Anlage lieferte I8S7 bereits jahrlich IS Mill. Pfund 
Drahtstifte auf 32 Maschinen. Es wurde nun auch ein besonderes Drahtwerk, das 
mit So Maschinen ausgeriistet wurde, angelegt. Die Fabrikation der Niirnberger 
Drahtstiftenfabrik Klett &Co. dehnte sich in den folgenden J ahren immerweiter aus. 
SchlieBlich konnte eine neue Anlage geschaffen werden, die dann als besonderes Unter
llehmen von der eigentlichen Maschinenbau-Gesellschaft vollstandig abgetrellllt wurde. 
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Eisenhochbau und Bruckenbau. 

Auch auf diesem Gebiet sind bereits im erst en Jahrzehnt der Cramer - Klett
schen GeschaftsfUhrung hervorragende Arbeiten durch Werder ausgefUhrt worden, 
die den Namen der Nurnberger Fabrik weit uber Bayerns Grenzen hinaustrugen. 

Schon am Ende des IS. J ahrhunderts hatte man in England angefangen, Eisen 
an Stelle des Holzes fUr Hauser und Brucken zu verwenden. Aber es dauerte doch 
noch viele J ahrzehnte, ehe man dann auch auBerhalb Englands dazu uberging, 
das Eisen in groBerem Umfange an Stelle von Holz zu benutzen. Man wollte oft 
nicht glauben, wie jener englische Konstrukteur am Ende des IS. J ahrhunderts, 
"daB da Eisen halten solIe, wo das beste Zimmermannsholz in seiner Starke nicht 
mal mehr ausreiche". Es wird das erklarlich, wenn wir berucksichtigen, daB zu
nachst nur GuBeisen in Frage kam, daB aber bei den erforderlichen groBen Wand
starken nur allzu leicht GuBspannungen eintraten, die der Konstruktion gefahrlich 
wurden. Auch die erst en groBen Bauten, die in Nurnberg anfangs der soer Jahre 
ausgefuhrt wurden, waren gekennzeichnet durch die fast ausschliel3liche Ver
wendung von GuBeisen unter teilweiser Benutzung von Holz. 1m Jahre ISSI und 
ISS2 wurde in Munchen die Schrannenhalle gebaut, bei der GuBeisen im Gewicht 
von 20000 Zentner benutzt wurde. Er folgte dann im Jahre ISS3 der Bau des 
Koniglichen Wintergartens in Munchen. 

Das groBte Aufsehen aber erregte der in 100 Tagen in Munchen ISS4 erbaute 
Glaspalast, der die allgemeine Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbeerzeug
nisse aufzunehmen hatte. Die Anregung zu diesem Bau hat der Londoner KristaIl
palast gegeben, der 3 Jahre vorher, ISSI, auf der ersten \Veltausstellung so groBes 
Aufsehen erregt hatte. Dberall staunte man die kuhne Idee an, ein Haus in so 
riesigen Abmessungen nur aus Glas und Eisen zu erbauen. Von dem Organisator 
der Munchener Ausstellung, dem Oberbaurat Voi t stammte die Idee, in Munchen 
nach dem Londoner Vorbild, wenn auch nicht in ganz so gewaltigen Abmessungen, 
einen Glaspalast zu errichten. Er entwarf die erst en Plane und den GrundriB 
und trat in Verhandlung mit der leistungsfahigsten Fabrik Bayerns, das war 
die Klettsche Fabrik in Nurnberg. Es kam dar auf an, den Plan, was noch 
besonders schwierig erschien, ungemein schnell durchzufuhren, denn die Aus
steHung konnte man nicht verschieben. "Man konnte deswegen auch nicht erst 
abwarten, bis die Kammern die Kosten bewilligten. Aber aIle diese Schwierigkeiten 
mogen Manner wie Cramer - Klett und Werder gerade besonders zur Dbernahme 
der groBen Aufgabe gereizt haben. Der Fabrikherr ubernahm die Verantwortung 
fUr I Mill. Gulden und Werder versprach, in der gewunschten kurzen Zeit die 
Einzelteile nicht nur zu entwerfen, sondern in N urnberg fertigzusteHen und in Munchen 
zusammenzusetzen. Die Erfullung dieses Versprechens ist mit Recht nicht weniger 
bewundert worden als der Bau selbst. In 100 Tagen errichtete Werder den Glas
palast, der heute noch in der Nahe des Hauptbahnhofes in Munchen steht und vielen 
Besuchern Munchens als standiges Heim der allgemeinen KunstaussteHung wohl 
bekannt ist. Mit diesem Bau bewies Werder wieder nicht nur sein Konstruk
tionstalent, sondern vor allem auch seine ungemeine Fahigkeit, soIche groBe Ar
beiten zu organisieren, so daB jeder dem andern in die Hand arbeitete, daB immer die 
Teile zur richtigen Zeit da waren, die man gerade brauchte. Nur auf diesem Wege 
der, man mochte sagen, maschinenmaBig durchgebildeten Organisation der mensch
lichen Arbeit war es moglich, diese Aufgabe so glanzend zu losen. Fig. 9 und 10 

zeigen nach Abbildungen aus jener Zeit das auBere Aussehen und den Eindruck 
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Fig. 9 u. 10. Glaspalast in Miinchen (erbaut 1854). 

der Ausstellungsraumc. In clem amtlichen Ausstellungsbericht wird cler Leistung 
Cra mcr- Klctts und W crdcrs "in bezug auf Konstruktion, Beschaffung cles Mate
rials, Herrichtung dcsselben, meisterhaft solider Arbeit und piinktlich rechtzeitiger 
AusfUhrung trotz der Kiirze der zur Verfiigung stehenden Zeit , fUr Berechnung und 
Wiirdigung aller Zwischcnfalle, rasches und sicheres Ineinandergreifen der ver
schiedenartigsten Arbeiten, musterhafte Aufsicht und Ordnung wahrend des Baues" , 
vollste Anerkennung ausgesprochen. Das Gesamteisengewicht des Glaspalastes be-
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trug iiber 30000 Zentner an Gul3- und Schmiedeeisen. Der Konig Maximilian II. 
ehrte die Arbeit durch Verleihung des personlichen Adels an Cramer - Klett. 

Noch bedeutsamer waren die Arbeiten auf dem Gebiete des Briicken
ba ues. Auch da waren natiirlich Vorlaufer vorhanden. In England hatte man schon 
am Ende des IS. J ahrhunderts die ersten gul3eisernen Briicken erbautl). 1m ersten 
Viertel des 19. J ahrhunderts kamen schon die beriihmten Kettenbriicken in Auf
nahme, mit deren Entwicklung der Name des grol3en englischen Ingenieurs Telford 
aufs engste verbunden ist. Ganz besonders beriihmt wurde dann die von Ro bert 
Stephenson IS47 bis IS50 erbaute Britannia-Briicke, die aus gewaltigen Blech
tragern hergestellt war. IS46 wurde in Deutschland von J. C. Harkort die erste 
Briickenbau-Anstalt in Duisburg gegriindet, und man fing jetzt auch in Deutsch
land an, unter Benutzung der englischen Erfahrungen erfolgreich zu arbeiten. Man 
entschlol3 sich, die vollwandigen Blechtrager in Gittertrager aufzulosen. (Hierfiir 
hatten IS5I gleichzeitig Culmann und Schwedler die Methoden zur ausreichen-

Fig. II. Eisenbahnbrllcke liber die Isar bei GroBhesselohe, erbaut 1857. Bis 1912 in Benut
zung gewesen. (2 Offnungen von je 54,10 ill Spannweite, 2 Offnungen von je 28,2 111 Spannweite.) 

Originalteile im L}(~utschcn MHseum ill Milnchcll. 

den Berechnung aufgestellt.) Zu den grol3ten Bauwerken, die damals ausgefiihrt 
wurden, gehoren die Briicke bei Dirschau mit 6 Offnungen von je 121 m und die 
Nogatbriicke bei Marienburg mit zwei Offnungen von je 97,9 m Stiitzweite. Auf 
diese Bauten folgten noch weitere mit engmaschigen Gittertragern, aber man begann 
doch auch den Schriften Culmann und Schwedlers erhohte Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, die vor diesen engmaschigen Gitterwanden gewarnt und die Ein
fiihrung klar gegliederter Tragerwande empfohlen hatten. Dadurch angeregt, hat 
der damalige Vorstand cler Konigl. Bayr. Eisenbahnbau-Kommission, der Oberbau
direktor von Pauli, die nach ihm benannte Tragerkonstruktion, auch Fischbauch
trager genannt entwiekelt. Naeh seinem System wurde IS53 die erste eiserne Eisen
bahnbriieke in Bayern auf der Maximilianbahn Augsburg-Ulm iiber die Giinz bei Giinz
burg gebaut. Es waren nur zwei Offnungen von IO und I2 m Spannweite zu iiberbauen. 
Trotzdem dieser erste Versuch noeh keinen Erfolg zeigte - eines der Briickenfelder 
war unter der Last einer Lokomotive ausgeknickt - arbeitete P a u I i auf diesem 

1) Vgl. Jahrbuch 1911, S. 227. 
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Wege weiter und es gelang ihm, seine Tragerkonstruktion bei der groBen lsarbrucke 
bei GroBhesselohe 1857 zu vollem Erfolge zu fUhren. Die Baugeschichte dieser 
groBen Eisenbahnbrucke, die 1912 abgebrochen wurde, ist ungemein inter
essant. Mit dem Bau der Pfeiler und Widerlager wurde schon im Herbst 1851 be
gonnen. Unternehmer war der Privateisenbahn -Verein, an dessen Spitze der 
Fabrikbesitzer Johann Ritter von Maffei in Munchen stand. Dieser Verein 
wollte die Bahnlinie Munchen-Rosenheim erbauen und betreiben. 1m Fruhjahr 
1852 gingen die Arbeiten an die Konigliche Eisenbahnbau-Kommission uber. Der 
Bau der Brucke wurde im Februar 1857 der Klettschen Fabrik ubertragen. 1m 
Mai 1857 war man mit den Vorarbeiten soweit gediehen, daB man mit dem Auf
stellen der eisernen Trager beginnen konnte. Das Eisen dazu kam zum Teil 
von der Maxhutte bei Haidhof, zum Teil von rheinischen Werken, ja, die Winkel
eisen, die man in Deutschland nicht bekommen konnte, kamen noch aus England. 
Auf der Baustelle selbst wurden alle Eisenteile bearbeitet. Man reinigte sie zuerst 
mit verdunnter Salzsaure, kochte sie in Leinol und strich sie unmittelbar vor dem 
Zusammensetzen mit Mennigfarbe an. Am 3. J uli 1857 wurde der erste Spann
bogen auf dem Gerust zusammengesetzt. AIle Bohrungen der Eisenteile waren noch 
von Hand ausgefuhrt worden und muGten fast stets mit der Reibale noch konisch 
ausgerieben werden. Aber auch hier hatte sich das ungewohnliche Organisations
talent Werders wieder bewahrt. Schon am 25. September war die Brucke soweit 
fertiggestellt, daB man zur Probebelastung schreiten konnte. Selbst fUr heutige 
Verhaltnisse war die Zeit, die Werder gebraucht hatte, urn die Brucke fertigzustellen, 
ungemein kurz, und die Zeit ware noch gekurzt worden, wenn nicht durch die Un
geschicklichkeit eines Monteurs, der zu fruh einige Streben des Gerustes beseitigt 
hatte, einige Tragstutzen der Seitenoffnung ausgeknickt waren. Man muBte deshalb 
verschiedene Teile ersetzen. Die Probebelastung der Brucke dauerte sechs Tage. 
Sie wurde sehr grundlich durchgefuhrt und nach ihrem anstandslosen Verlauf 
konnte am 31. Oktober 1857 die GroBhesseloher Brucke und damit die Eisenbahn
strecke Munchen-Rosenheim dem Verkehr ubergeben werden. 

Das System der Brucke stammt, wie erwahnt, von Pa uli. Seine theoretische 
Betrachtung lag der ganzen AusfUhrung zugrunde. Urn aber Werders groBe Ver
dienste auch urn dieses Bauwerk zu erkennen, 
muG man sich an ein Wort Schwedlers 
erinnern, das in seiner erst en bahnbrechen
den theoretischen Arbeit yom Jahre 1851 
steht: "Die Theorie gibt nur im allgemeinen 
ein Schema, nach we1chem die Stabilitat 
des Bauwerkes durchdacht werden solI. Dem 
einzelnen Baumeister bleibt es danach uber
lassen, in jedem besonderen Falle dieses 
Schema mit seinen Gedanken auszufUllen". 
In diesem Meisterwerk der GroGhesseloher 
Briicke stecken die Gedanken Werders, in 
ihr ist auch ein Teil seiner Energie und 
seiner unermudlichen Arbeitskraft ver

Fig. JZ. Werdersches Tangentiallager 
der Grol3hesseloher Briicke. 

Original im Deutschen Museum in Miinchen. 

korpert. Besonders kennzeichnend hierfUr ist das Tangentiallager, Fig. 12, 
mit dem Werder kuhn uber das Hergebrachte und Bekannte hinausging. In 
seinen Konstruktionsprinzipien ist es auch heute noch nicht zu ubertreffen. 
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Neben der tangentialen Lagerung, welche die Auflagerkrafte der Lage nach 
genau bestimmte, sind iiir die Werdersche Konstruktion die hohen Stelzen, 
deren Wert er erkannte, charakteristisch. Das Lager wird von der Nurnberger 
Maschinenfabrik auch heute noch angewendet, es werden lediglich statt der in
einandergreifenden Zahne stehende Zapfen zur gegenseitigen Verbindung ge
nommen. 

Es ist mit besonderer Freude zu begriiBen, daB nach dem 1912 erfolgten 
Abbruch dieser Briicke, wichtige Konstruktionsteile herausgeschnitten worden 
sind, urn sie zum ehrenden Andenken an die Erbauer im Deutschen Museum 
in Munchen iiir alle Zeit en aufzubewahren. Auch diese Einzelteile lassen wieder 
erkennen, in wie genialer Weise sich Werder konstruktiv zu jener Zeit hat helfen 
mussen, wo der Briickenbauer noch nicht uber das nach seinen Wiinschen geformte 
Material verfUgen konnte. 

Die GroBhesseloher Briicke hat auch nach anderer Richtung hin Bedeutung ge
wonnen. Fiir sie ist zum erstenmal im groBen die beriihmte von Werder erdachte 
und konstruierte Materialpriifungsmaschine in Tatigkeit getreten. England war auch 
auf dem Gebiete der Materialpriifung iiihrend vorangegangen. Von besonderer Be
deutung waren hier die Arbeiten von Kirkaldy, der zuerst planma13ig im groBen 
Zerrei13versuche anstellte. Aber auch in Deutschland arbeitete man nach dieser 
Riehtung hin. GroBere Hiittenwerke und Eisenbahngesellsehaften hatten bereits Priif
masehinen aufgestellt. Auch in Bayern wollte man eine solche Maschine erwerben. 
Die Anregung dazu gab P a u 1 i, und so bestellte denn die Konigliehe Eisen bahn
Baukommission r852 bei der Niirnberger Maschinenfabrik eine Maschine, mit der 
man die eisernen Zugbolzen der von Pa uli verwendeten Howetrager priifen wollte. 
W ercler fand auch iiir diese groBe Aufgabe eine geniale Losung. Die erste Wercler
sche Materialpriifungsmaschine wurde r852 erbaut und r854 im Glaspalast in Mun
chen ausgestellt, wo sie mit der goldenen Meclaille fUr Kunst und Wissensehaft 
ausgezeichnet wurde. Diese Masehine fand auch bei cler GroBhesseloher Briicke 
ausgiebige Verwendung zur Vorstreckung samtlicher auf Zug beanspruehten Kon
struktionsteile mit r200 kg/qcm. Die Stabe wurden in diesem Zustande clureh 
Hammersehlage geprellt, man wollte insbesondere auf diesem Wege SchweiI3fehler 
aufdecken. Ferner wollte man auch das Material von bleibenclen Verlangerungen 
innerhalb der bezeichneten Beanspruchungsgrenzen befreien. In wie vollkommener 
Weise Werder die Aufgabe mit dieser Maschine gelost hat, ergibt sieh daraus, daI3 
sie bis heute in ihren wesentliehen Teilen unverandert geblieben ist und noeh heute 
in vielen Materialprufungsanstalten mit Vorliebe benutzt wird. Durch ihre groI3e 
Leistung, die bis zu KraftauBerungen von roo 000 kg gingen, wurde es erst moglich 
gemacht, die Bauglieder in naturlicher GroBe einwanclfrei zu priifen 1). Die nachste 
Werdermaschine wurde von Culmann r866 fi.ir die Ziiricher Technische Hoeh
sehule beschafft. r866 bestellten Schneider & Co. in Creusot eine Masehine und 
r87r hatte sehlieI31ich der urn das Materialpriifungswesen so sehr verdiente Professor 
Ba usehi nger in Miinchen die erforderliehen Geldmittel zusammen, urn eine Werder
masehine in dem im Herbst r872 eroffneten mechanisch-teclmischen Laboratorium 
der Technischen Hochschule in Miinchen aufstellen zu konnen. Die bekannten 
groBen Versuche Ba uschingers sind fast aHe auf diescr Maschine durchgefiihrt 

1) S. R. Ba uman n, Das Matcrialprlifllngswcslll wah rend der lctzten vier Jahrzehntc. 
Jahrbuch 1912, S. 151. 
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worden. Fur einzelne Untersuchungen hatte er in mustergiiltiger Weise noch ver
schiedene Vorrichtungen und MeBapparate geschaffen, die dann auf Wunsch auch 
von der Nurnberger Firma ihren weiteren Maschinen angefUgt wurden. IS79 erhielt 
auch die Berliner Hochschule eine Werder-Prufmaschine. 

Und noch nach einer anderen Richtung hin wurde diese GroBhesseloher Brucke 
bedeutsam fUr die geschichtliche Entwicklung der Maschinenfabrik Nurnberg, denn 
an ihr arbeitete als junger Baufuhrer Heinrich Gerber, der spater in so bahn
brechender Weise als Leiter des 
Bruckenbaues der Nurnberger 
Maschinenfabrik tatig gewesen ist . 

Gerbe r wurde am IS. No
vember IS32 in Hof geboren. Er 
hatte die Gewerbeschule in seiner 
Heimatstadt besucht, dann die 
Polytechnische Schule in Nurnberg 
und schlieBlich auch die Munchener 
Hochschule. Er trat in den baye
rischen Staatsdienst, wo ihm im 
Oktober IS56 die Baufuhrung bei 
der GroBhesseloher Eisenbahn
brucke ubertragen wurde. So kam 
er mit Cramer-Klett und W er 
er in Verbindung, die beide bald 
erkannten, wie wertvoll ein theo
retisch so ausgezeichnet durch
gebildeter junger Ingenieur fur die 
weitere Entwicklung ihrer Bruk
kenbauabteilung sein muBte. Dem 
Rufe der groBen aufstrebenden 
Firma folgte Gerb er gern, und 
kaum war er nach Nurnberg uber
gesiedelt, da erhielt die Firma die 

H e inrich Gerb e r 
geb. 18. Nov. 1832 gest. 3. Jan. ' 9 12 

AusfUhrung der groBen, uber 1000 m langen Rheinbrucke bei Mainz. Gerber hatte 
diese Brucke in allen Einzelheiten durchzurechnen, und hierbei wich er grundsatz
lich von dem allgemeinen Gebrauch s einer Zeit abo Er erklarte es fur unrichtig, 
nur mit gleichmaBig verteilten Lasten zu rechnen und setzte die wirklich maB
gebenden Einzellasten ein . Hierbei b erucksichtigte e r zum erstenmal auch die 
Tatsache, daB bewegte Lasten wegen ihrer StoBwirkung die Abmessung der Kon
struktionsteile starker beeinflusscn als ruhende Lasten 1). Damit schuf er eine aus
gezeichnete Grundlage fUr die theoretische Berechnung. Er selbst hat dann erst auf 
Grund der Wohlerschen Schwingungsversuche IS71 seine Rechnungsmethode durch 
eine noch wesentlich bessere ersetzt. Gerber kummerte sich aber nicht nur urn die 
theoretischen Grundlagen der Berechnung, er erwies sich auch bei der Durchbildung 
aller Einzelheiten als ein genialer Konstrukteur. Hieruber sagt A. Rieppel. der er
folgreiche Nachfolger Werders und berufene Beurteiler der Leistungen Gerbers 2 ): 

1) S. Z. Ver. dcutsch. lng. 1865, S. 463, H. G e rber, Uber Berechnung der Briicken
triiger nach System Pa uli . 

2) Zentra lblatt der Bauverwaltung 1912, S. 29; vgl. a. Z. Ver. deutsch. lug. 191 2, S. 457. 
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"Bereits 1859 stellte er durch Versuche fest, daB die projizierte Mantelflache von 
Nieten 4/10 der Scherflache betragen musse, auBerdem erkannte er, daB die Druck
gurte, insbesondere bei offen en Brucken, sorgsamste Aussteifung erfordern, und daB 
bei zusammengesetzten Konstruktionen, Fachwerktragern, aile Stabmittellinien ge
nau in einem Punkte zusammenzufUhren sind. Uber die groBe Bedeutung der Neben
spannungen war Gerber von Anbeginn seiner Tatigkeit als Eisenkonstrukteur sich 
vollig klar; er trachtete mit allen Mitteln, cliese auf ein MindestmaB herabzu
drucken. Die Ausbildung von Konstruktionseinzelheiten hat Gerber mit einer 
Hingebung und Sorgfalt behandelt, die geradezu Bewunderung abnotigt; es gab 
keinen Niet zu wenig, keinen zu viel, keinen am unrechten Ort. Die Zergliede
rung seiner Knotenpunktbildung, seiner StabstoBe ist heute noch mustergultig und 
des Studiums wert. Die Knicksicherheit gedruckter Stabe hatte Gerbers vollste 
Aufmerksamkeit von jeher und bis zu seiner Erkrankung am 31. Oktober v. J. Mir 
liegen groBere wissenschaftliche Berechnungen hieruber vor, die bis zu dem ge
nannten Tage reichen. 

Von seinen vielen ubrigen Arbeiten und Werken, clie meist neue Gedanken 
verkorperten, sei nur der ,Gerbertrager', erstmals angewendct 1866 bei der Sophien
brucke in Bamberg uncl cler Mainbrucke in HaBfurt - Vorlaufer der Brucke uber 
den Firth of Forth -, die prachtige Durchbildung der seitlichen Versteifung von 
Gelenkknoten und die Freiaufstellung des Pollatsteges bei clem KonigsschloB Neu
schwanstein erwahn t. " 

Der Konstruktionsgedanke, der dem nach ihm benannten Trager zugrunde lag, 
wurde Gerber 1866 patentiert. Nach seinem System sind dann die bisher gebauten 
groBten Brucken erichtet worden. 1878 wurde ihm ein Patent erteilt auf eine zweck
mal3ige von ihm angewandte Konstruktion zur seitlichen Aussteifung von Gelenk
knotenpunkten. 

Die Erbauung der groBen Rheinbrucke bei Mainz, die in den J ahren 1859 bis 1862 
stattfand, fUhrte auch zur Begrundung der Bruckenbauanstalt Gustavsburg. 
Man hatte zunachst zwischen den beiden Eisenbahnclammen in Gustavsburg an der 
alten Schanze provisorische Werkstatten fUr den Bau der Brucke errichten mussen. 
Sobald die Rheinbrucke fertig war, dachte man daran, diese Bauten wieder ab
zureiBen. Die Auftrage hauften sich aber derart, daB man gar nicht daran denken 
konnte, sie in Nurnberg alle auszufUhren. AuBerdem lag Gusta vs bur g auch fUr den 
Materialtransport am Rhein viel gunstiger. So erweiterte man denn r863 diese 
provisorischen Werkstatten zu einer besonderen Abteilung der Firma und stellte 
Gerber an ihre Spitze. Der Sitz cler Leitung wechselte. Von r863 bis r868 wurde 
die Filiale von Nurnberg aus geleitet, dann von Mainz und r871 von Munchen 
aus, bis man dann, worauf noch zuruckzukommen sein wircl, 1873 die Filiale 
in ein selbstandiges Unternehmen in die "Suddeutsche Bruckenbau-A.-G." uber
fUhrte. Gerber hat auch diese Umwandlung noch mitgemacht. Er hat sich 
dann, als man nahe daran war, wegen schlechten Geschaftsganges Ende der 70er 
Jahre diese Firma aufzulosen, wieder nach Munchen zuruckgezogen und dort 
ein kleines Bureau auf Rechnung der Filiale Gustavsburg errichtet, urn sich spater 
ganz von den Geschaften zuruckzuziehen. 1m Aufsichtsrate aber war er .bis zu 
seinem Tode tatig. Am 3. J anuar 1912 verschiecl der Altmeister des deutschen 
Bruckenbaues im hohen Alter von nahezu 80 J ahren. 

Wie glanzend sich auch die Brucken bau-Abteilung bis in die 70 er Jahre ent
wickelte, dafUr sei hier nur eine Zahl genannt, wonach 1871 allein 3748 t Eisen-



Geschichte der Maschinenfabrik Niirnberg. 

konstruktionen geliefert werden konnten, ein Hohepunkt der Produktion, der erst 
1889/90 iiberschritten wurde. 

Werder hat auch auf dem Gebiete des Briickenbaues stan dig mit seiner Be
gabung fiir Werkstattorganisation und Erfindung von praktischen Arbeitsmethoden 
mitgearbeitet. So entwarf er schon 1859/60 iiberaus interessante kleine hydraulische 
Bohrmaschinen. Es waren das kleine Turbinen, die mit PreBwasser betrieben 
wurden; unmittelbar mit der Turbinenachse war der Bohrer gekuppe1t. Diese aus 
Bronze hergestellten klein en hydraulischen Bohrmaschinen waren leicht iiberall 
zu verwenden und wurden in Gustavsburg benutzt. Er hat dann ferner eigen
artige Flachbohrer konstruiert, die so gestaltet waren, daB sie auf den von ihm 
erfundenen Frasmaschinen leicht und billig hergestellt werden konnten. Besonders 
interessant ist auch die DurchfUhrung der von ihm erdachten Gelenkbohr- und 
Seilbohrmaschinen, die er Laufkranen gleich ausbildete, wodurch er Flachen von 
168 m Lange und 19,5 m Breite so bestreichen konnte, daB er an jeder Stelle zu 
bohren vermochte. Bis zum Jahre 1859, wo dann Gerber mehr und mehr an seine 
Stelle auch nach dieser Richtung trat, hatte \Verder auch aIle einzelnen wichtigen 
Konstruktionsteile bei den Bruckenbauten selbst entworfen. 

Arbeiten auf dem Gebiete des Kriegswesens. 

Auch fUr kriegerische Zwecke hat die Firma, ahnlich anderen groBen fuhrenden 
Maschinenfabriken der damaligen Zeit Hervorragendes geleistet. Zunachst kam 
die Wagenbau-Abteilung in Frage; 1859 wurden Munitionswagen, 1866 Lafetten 
fUr die Bayerische Armee gebaut. Aber die Auftrage konnten nicht aIle ausge
fuhrt werden, weil inzwischen Niirnberg von den PreuBen besetzt wurde. Damals 
wurde Werder von preuBischer Seite veranlaBt, einen Gepackwagen fUr Armee
zwecke zu entwerfen, und diese Werdersche Konstruktion solI noch 1895 die 
Norm fur die deutschen Gepackwagen abgegeben haben. Nach dem Krieg von 1866 
erkannten die siiddeutschen Staaten, daB es fUr sie unbedingt erforderlich ware, 
ihre Truppen so schnell wie moglich mit Hinterladern zu bewaffnen. Die Durch
fUhrung dieser Neubewaffnung verschaffte der Firma umfassende Auftrage. Diese 
Arbeiten waren fiir Werder wieder besonders reizvoll, galt es doch hier, geniale 
Maschinen fur die Herstellung von Massenteilen zu entwerfen und die Fabrikation fUr 
schneIlste Lieferung zu organisieren. Aus der Antwort auf eine mahnende Anfrage 
der Bayerischen Regierung vom 6. J anuar 1868 erfahren wir, daB damals 315 Arbeiter 
nur mit der Fabrikation von Gewehrteilen beschaftigt waren. AuBerdem arbeiteten 
fUr diese staatlichen Auftrage 51 Drehbanke, 42 Bohrmaschinen, 12 Stanz
maschinen, 23 Frasmaschinen, I Schleifmaschine, 3 Zugmaschinen, 19 Hobel
maschinen, 6 Langlochbohrmaschinen, zusammen 157 Maschinen. Besonders inter
essant waren die von \Verder konstruierten Maschinen, mit denen die Gewehr
schafte fertig gehobelt wurden. 

Natiirlich sah sich Werder bei diesen Arbeiten auch die Gewehrkonstruktionen 
se1bst genauer an, und wie alles, was ihm unter die Hande kam, so gab ihm auch das 
bayerische Infanteriegewehr Veranlassung, seiner Vervollkommnung nachzusinnen. 
Aus dies en Arbeiten entstand das Werdergewehr, das, in die Bayerische Armee ein
gefuhrt, sich ausgezeichnet bewahrte. Erste Fachkenner haben sich begeistert 
iiber Konstruktion und Eigenschaft des Werdergewehres ausgesprochen. 1m Krieg 
gegen Frankreich hat es seine vorziiglichen Eigenschaften zeigen konnen. Nur die 
Notwendigkeit, nach 1870 im gesamten deutschen Heere eine einheitliche Bewaffnung 
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durchzufUhren, war die Veranlassung, es zugunsten anderer Konstruktionen auf
zugeben. Das Werdergewehr geh6rte in die Gattung der Hinterlader fUr Metall
patronen mit BlockverschluJ3. Besonders geruhmt wurde an ihm, daJ3 es sich leicht 
und schnell zerlegen und ebenso schnell wieder zusammensetzen lieJ3, sowie daJ3 
es gegen Staub, Schmutz, \Vasser und Rost unempfindlich war. Das Gewehr, 
das II mm Kaliber hatte, war 132 cm lang und wog mit aufgepflanztem Seiten
gewehr 4.4 kg. Die Patrone wurde mit 4,3 g Pulver geladen, das GeschoJ3 wog 
21,94 g. 

Von der Klettschen Maschinenfabrik sind ubrigens auch damals 20000 Stuck 
6 pfUndige Granaten geliefert worden. Ferner hat sich Werder auch mit Konstruk
tionen von brauchbaren Patronentaschen und ;\'Ietallpatronen-Lademaschinen er
folgreich beschaftigt. 

Fabrikbaulichkeiten und Fabrikationseinrichtungen. 

Fig. 16 laJ3t erkennen, wie sich die Fabrik in Nurnberg raumlich ausdehnte. 
Aus einem gr6J3eren Aufsatz, der 1857 in der Beilage zur Kr. 312 und 313 
der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen ist, erfahren wir elmge 
wichtige Angaben uber die Fabrik. Schon 1855 zii.hlte man 25 einzelne 
Fabrikgebaude. Von 9 Dampfmaschinen mit mehr als 300 PS wurden 
267 Arbeitsmaschinen angetrieben. Mit den Transportmitteln sah es, wie 
uberall in den Fabriken der damaligen Zeit, noch recht schlecht aus. 
Man hatte noch nicht einmal BahnanschluJ3 und 24 Pferde muJ3ten gehal
ten werden, urn den Transport zwischen Fabrik und Bahn einigermaJ3en 
bewaltigen zu k6nnen. In der GieJ3erei standen 4 Kuppe16fen, 200 Arbeiter 
wurden beschaftigt. 

Die groJ3e Schmiedehalle war gekennzeichnet durch eine von Werder her
ruhrende, frei tragende Dachkonstruktion, so daJ3 der Raum fur die Anfertigung 
groJ3er Stucke vollstandig frei war. Er hatte dieses Dach ganz in Holz nach Art 
der amerikanischen Gitterbrucken ausgefUhrt. In dieser Werkstatt waren 100 
Schmiedefeuer im Betrieb, 5 Ventilatoren, 2 Dampfhammer, 6 Schwanzhammer, 
5 Achsendrehbanke, 4 Drehbanke, 5 Raderdrehbanke, I hydraulische Presse, 
ferner noch eine Anzahl Rader-, Bohr-, Stanz- und Nietmaschinen, alle fur 
Eisenbahnbedarf bestimmt. 310 Arbeiter waren tatig. Daneben stand die so
genannte alte Schmiede, bei der die von Werder konstruierte Schraubenschneid
maschine, besonders interessant war. In der neuen Schlosserwerkstatte standen 
44 verschiedenartige Drehbanke, Gerad- und Rundhobelmaschinen, Stanz-, Nut
und Frasmaschinen, 30 Gewindeschneidmaschinen, 46 Bohrmaschinen und 20 selbst
tatige Mutterndrehbanke, die aus kantigen Eisenstaben fertige Muttern lieferten. 
Ferner waren noch 156 SchraubstOcke aufgestellt. 1m ganzen arbeiteten in dieser 
Werkstatte damals 276 Arbeiter. Es werden dann ferner aufgezahlt: die Kessel
schmiede mit den erforderlichen Flamm6fen, Blechbiege-, Bohr- und StoJ3-
maschinen, dann das Drehergebaude mit dem Montageraum und einer besonderen 
Schlosserei, an die sich noch eine kleine Schmiede anschloJ3. Dann war das groJ3e 
Montierungsgebaude zu nennen, das einen fahrbaren Hebekran hatte und eben
falls mit den n6tigen \Verkzeugmaschinen ausgerustet war. Neben der Modell
schreinerei war eine ganze Anzahl gr6Berer Gebaude nur fUr Holzbearbeitung und 
den Wagenbau bestimmt. 16 verschiedene groBe von Dampfkraft betriebene Sagen 
arbeiteten hier. Besonders bewundert wurde die Leistung einer 12 blattrigen Block-
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sage, mit der man die groBten Stamme 
in eine belie bige Anzahl von Bohlen 
und Brettern zerlegen konnte. Der Be
richterstatter hebt weiter noch als be
sonders interessant die groBen Trocken
vorrichtungen fUr das geschnittene Holz 
und die so ungemein verschiedenartigen 
Holzbearbeitungsmaschinen fUr hartes 
und weiches Holz hervor. Mit diesen 
Maschinen, erzahlt er seinen Lesern, 
werde das Holz dergestalt bearbeitet, 
"daB 350 Schreiner und Wagenbau
arbeiter nur noch mit dem Zusammen
sti.icken dieser mechanisch hergerich
teten Teile beschaftigt sind". Zu der 
Wagenbauabteilung gehort auch noch 
eine besondere Schreinerei und eine 
Lackiererei. Man war damals 1857 so 
188 Eisenbahnwagen arbeiten konnte. 

Fig. 13. Werdersche Kehlmaschine (185i) mit 
zwei wagerechten Friisspindeln fiir Vor- und 

F ertigfriisen. 

eingerichtet, daB man gleichzeitig an 

Fig. 14. Werdersche Hobelmaschine (1859) mit selbsttiitiger MeiBelumkehrung und Tischantricb 
durch Stirnrad und Zahnstange. Hobelliinge 6,5 m; Durchgang zwischen den Stiindern 2 m. 

Beitrage 1913. 18 
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In einem besonderen Gebaude war die Drahtstiftfabrik untergebracht. Zwei 
Gebaude dienten als Lagerriiume. In einem davon war auch die Versuchsanstalt 
fUr Feder- und Pufferringe. Die Fabrik wurde schon damals mit Gas beleuchtet. 

Fig. 15. Werderschc Kaltsiigc unu 
Frasmaschine (1868). 

Aufspanntisch mit Langs- und Quer
bewegung; Stander aus Profileisen. 

Sie hatte cine eigene Gasanstalt mit zwei 
Gasbehaltern, die 9000 bzw. 3000 KubikfuB 
Gas faf3ten. 1m Winter verbrauchte man 
taglich in der Fahrik 30000 KubikfuB Gas. 
Auch cine Sattlerei und kleinere Lager
riiume waren vorhancl~n. Hinzu kam noch 
schliel3lich das Bureaugebaude, in dem auch 
das technische Bureau mit seinen Zeichen
salen untergebraeht war. 

Sehr interessant sind die Bemerkungen 
des Berichterstatters tiber den damaligen 
Bezug von Rohstoffen. Von der Maximili
anshtitte bezog man die Radreifen und 
grobe Eisensorten. Walzeisen kam meist 
aus dem Rheinland, teilweise aber noeh 
aus England. Das Roheisen bezog man aus 
der Pfalz und aus England. Die Flamm
kohle fUr die Kesselfeuerung kam aus 
Zwiekau, die Sehmiedekohle aus den Ober
frankis~hen Kohlengruben. Diese Kohle 
war aber so mangelhaft gereinigt und die 
Wegeverhaltnisse waren so schlecht, daB· 
sie sieh fast ebenso teuer stellte, wie die 
aus dem Ruhrgebiet. Wir erfahren ferner, 
daB man im Jahre 1857 12 Mill. Pfund 

Kohle, 5 Mill. Pfund GuBeisen, 6 Mill. Pfund Sehmiedeeisen, 0,6 Mill. Pfund Stahl, 
15 Mill. Pfund Draht, 6 Mill. Pfund Radermaterial bezog. Hinzu kamen noeh 
950000 KubikfuB Holz. In Geldwerten setzte man jahrlich rund 5 bis 6 Mill. 
Gulden urn. An Arbeitslohn zahlte man jahrlieh 700 bis 800000 Gulden. Ganz 
besonders wird in der angefUhrten QueUe auf die groBe Zahl von Arbeitsmaschinen 
und den auf Massenfabrikation eingeriehteten Betrieb des Geschaftes hin
gewiesen. 

Fast aUe neueren Werkzeugmaschinen waren von Werder konstruiert. Die 
Figuren 13 bis 15 zeigen einige der Werderschen Spezialmasehinen. Leider ist 
aUzuwenig davon auf uns noeh gekommen. Eine seiner typischen Bohrmasehinen 
steht heute im Deutsehen Museum in Mtinchen. 

Die ftihrenden Personlichkeiten. 

Am 2. Mai 1872 konnte unter der Beteiligung aUer Arbeiter das 25 Fih
rige Jubilaum Cramer - Kletts als Leiter der Fabrik gefeiert werden. Der Tag 
gab Gelegenheit, sieh dessen zu erinnern, was Cra mer - Klett fUr die Entwicklung 
der Firma bedeutet hatte. Wir haben schon frtiher gesehen, weIche ungemein viel
seitige Ausbildung er genossen hatte, wie sehr er bei aUem, was er anpackte, mit un
aufhaltsamer Energie danaeh strebte, es weiter im groBen zu entwickeln. Er war 
ein Mann von ausgezeiehneten Geistesgaben, von clurchclringendem Scharfblick, 
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der, was fUr die Leitung eines groBen Unternehmens eines der Haupterfordernisse ist, 
vora us sehen konnte. ErbesaB ferner die notige Zahigkeit und Stetigkeit in seinen 
MaBnahmen, urn das einmal Angefangene auch zur Reife zu bringen. Von groBter 
Bedeutung war seine Fahigkeit, Menschen richtig zu beurteilen und den richtigen 
Mann an den richtigen Platz zu setzen. Ihm gebuhrt das Verdienst, Werders 
Genialitat erkannt zu haben. Er hat Werder das zu Anfang entgegengebrachte 
Vertrauen stetig erhalten und ihn, als er sah, was er zu leisten vermochte, auch 
unumschrankt arbeiten lassen. Gerade dadurch hat er erst die groBen Fahig
keiten Werders innerhalb der Firma zur vollen Entwicklung gebracht. Als man 
auf seine Initiative hin, gegen den Wunsch Werders, am I. November r873 
unter festlicher Beteiligung aller Arbeiter das 25 jahrige Dienstjubilaum Werders 
in der Fabrik feierte, da hat er, der Fabrikherr, sich selbst geehrt mit der unum
wundenen Anerkennung dessen, was Werder fUr die Firma get an hatte. Er sprach 
damals: "Mit Ihrer Dbernahme der technischen Oberleitung der Fabrik im Jahre 
r848 beginnt die Entwicklung derselben, Ihre technische Genialitat, Ihr groBar
artiges Organisationstalent, Ihre riesige Arbeitskraft und Ausdauer, Ihre Pflicht
treue, Ihr eiserner FleiB, Ihre reiche Erfahrung, Ihre Bescheidenheit, der sittliche 
Ernst, den Sie in alle Branchen verpflanzten, Ihre hervorragende Begabung, alle 
die anderen Mitarbeiter zu fuhren, zu leiten und an die Sache zu fesseln, die un
wandelbare Treue, mit der Sie immer zu mir gestanden, - diese Momente waren 
von dem hervorragendsten EinfluB fUr die erzielten Resultate, fUr die GroBe, das 
Ansehen, den Ruhm der Fabrik." 

Cramer - Klett hat sich mit seinem Unternehmungsgeist nicht auf die eigene 
Fabrik beschrankt. Er war ein Unternehmer groBten Stils, und wie Krupp einst, 
konnte auch er von sich sagen, daB fur ihn ein Unternehmen nicht leicht groB geilUg 
sein konne. Allerdings das Klettsche Manufakturgeschaft gab er auf. Er fUhlte 
sich als Sohn des Eisenbahnzeitalters, und an der Begrundung und DurchfUhrung 
groBer Eisenbahnlinien auch auf private Rechnung hat er sich vielfach beteiligt. 
So wurde er nicht nur zu einem der ersten Unternehmer, sondern auch zu einem der 
erst en Finanzmanner seiner Zeit. Wenn man in weiteren Kreisen nicht allzuviel 
davon wuBte, noch heute weiB, so liegt das an seiner Vorliebe, sich selbst moglichst 
im Hintergrund zu halten. Es lag ihm daran, eine Sache, die ihn interessierte, durch
zufUhren; den Ehrgeiz kleiner Menschen, nun auch stets genannt zu werden, 
besaB er nicht. Er begnugte sich nicht, bei allen diesen Unternehmungen etwa nur 
leitende Gesichtspunkte seinen Angestellten zu geben und diesen die Durch
fuhrung zu uberlassen, mit groBtem FleiB arbeitete er vielmehr selbst umfangreiche 
Berichte und Denkschriften aus, urn so durch eigene personliche Arbeit den EinfluB 
auf Begrundung und DurchfUhrung der Unternehmungen zu erhalten. Viele seiner 
Denkschriften sind ihres klaren, sachlichen Inhaltes willen noch heute ungemein 
interessantl). So war Cramer- Klett nun doch noch, allerdings in ganz anderer 
Weise, als er sich es damals in jungen J ahren bei Begrundung der Verlagsbuch
handlung in Nurnberg gedacht hatte, "literarisch tatig". 

Klar erkannte er schon damals die Grundlagen erfolgreichen wirtschaftlichen 
Schaffens innerhalb der bayrischen Eisen- und Maschinenindustrie. Die Schwierig
keiten der Rohstoffbeschaffung muBten durch gesteigerte Intelligenz ausgeglichen 

1) Eine umfassende Biographie Cramer-Kletts in der Form etwa, wie sie uns heute 
von Gustav v. Mevissen vorliegt, ware ungemein erwilnscht. Ein Abdruck der erwahnten 
Denkschriften wiirde gewiB manchen wertvollen Beitrag zur deutschen Industriegeschichte liefern. 

18 * 
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werden. In planmaBiger Weise sich zu ~pezialisieren, darin sah er eine Hauptbedir.
gung des geschaftlichen Erfolges. Den groBten Wert legte er, wie schon hervor
gehoben, auf die Auswahl der richtigen Manner. Was die leitenden Stellen an
belangt, so hatte er durch die Berufung von Werder und Gerber nicht minder 
wie von J e an Kern p f. den er von seiner SteHung als Direktor der Hessischen 
Ludwigsbahn I865 als Teilhaber in seine Fabrik aufgenommen hatte, bewiesen, 
welch scharfer Blick ihm zu eigen war. Aber er wuBte sehr wohl, daB es auch fUr 
alle untergeordneteren Stellen, vor allem auch bei den Arbeitern darauf ankam. 
den richtigen Mann an die richtige Stelle zu setzen. Arbeiter aber miissen heran
gebildet werden. Sie standen damals noch weniger wie heute ohne weiteres zur 
Verfiigung. Was man aus dem Handwerk nahm, war durchaus noch nicht von 
vornherein brauchbar fUr die Maschinenfabrik. Vielfach aber muBte man noch 
vollstandig ungelernte Arbeiter heranbilden. Cramer-Klett glaubte damals schon 
an die Notwendigkeit einer durch schulmaBige Unterweisung unterstiitzte Werkstatt
ausbildung. So griindete er schon I86g die sogenannte Fabrikschule, und er schuf 
die Tradition der Niirnberger Fabrik, die durch den jetzigen Leiter A. v. Rieppel 
so erfolgreich ausgebaut wurde. Bezeichnend dafiir ist, daB er neben anderen groBe
ren Stiftungen am Tage seines 25 jahrigen Fabrikbesitzerjubilaums auch 6000 Gulden 
stiftete, urn tiichtige Arbeiter seiner Fabrik zum Besuch der Wiener Weltausstellung 
senden zu konnen. Auch den Schiilern, die sich auf seiner Fabrikschule besonders 
bewahrten, gab er die Moglichkeit, die Gewerbeschulen und andere hahere tech
nische Lehranstalten zu besuchen. 

Auch nach anderer Richtung hin hat er interessante soziale Einrichtungen ge
schaffen. I855 griindete er eine Arbeiterunterstiitzungskasse, in die jeder Arbeiter 
wochentlich I Kreuzer einzuzahlen hatte. Andere von ihm begriindete Kassen 
dienten dazu, Arbeitern, die 25 Jahre in der Fablik beschaftigt waren, eine Unter
stiitzung zu gewahren. Auch Sparkassen fUr die Arbeiter richtete er ein. Besonderen 
Wert legte er darauf, sich einen standigen Arbeiterstand zu halten und als geeignetes 
Mittel erkannte er die Schaffung von billigen Wohnungen. Hierfiir gab er groBere 
Geldmittel her, auch lieh er Geld aus fUr eigene Hausbauten. 

I866 verlor Cramer - Klett seine Frau Emilie geb. Klett, die in der ganzen 
Zeit ihres Zusammenlebens sehr leidend gewesen war. Aus zweiter Ehe mit Elisa
beth Curtze wurde ihm am I8. August I874 ein Sohn geboren, der jetzige Freiherr 
Theodor von Cramer - Klett, auf den nach dem Tode seines Vaters, als er das 
groBjahrige Alter erreiCht hatte, der groBe Besitz iiberging, der abgesehen von den 
in der Industrie angelegten Werten in groBem Landbesitz bestand. 

Der ungemein vielseitigen Tatigkeit Werders ist bereits in den vorherigen Aus
fiihrungen vielfach gedacht worden und doch ist damit noch keineswegs das gesamte 
Arbeitsgebiet Werders erfaBt worden. Der nie rastende Geist Werders griff iiber die 
Tatigkeit innerhalb der Fabrik hinaus. Eine ganze Reihe Gedanken, die auf andere 
Gebiete sich erstreckten, hat er durchgefUhrt. Anfangs der 60er Jahre fing er an, sich 
an Unternehmungen zur fabrikationsmaBigen Herstellung von MaBstaben, Schreib
tafeln und Stoppuhren zu beteiligen, wobei er iiberall seine eigenen Ideen als wertvollste 
Einlage in diese Unternehmungen hineingab. Damals suchte er auch Bronze auf nassem 
Wege herzusteHen. Mit diesen Versuchen aber hatte er keinen Erfolg, so oft ihn auch 
Cramer-Klett selbst geldlich bei diesen privaten Unternehmungen zu unterstiitzen 
suchte. Spater hat er sich dann auch noch einmal der Anatomie zugewandt, der er 
von seinen Jugendjahren an so viel Interesse entgegengebracht hatte. Aus der Ver-
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bindung mit Dr. Stadelmann entstand ein uberausgeistreich konstruiertes 
mechanisches Krankenbett, wodurch es ermoglicht wurde, die GliedmaBen in 
jeder nur erdenklichen Steliung zu unterstutzen. Mancher komplizierte Knochen
bruch soli mit Hilfe dieses kunstvollen Mechanismus rasch geheilt worden sein. 
Allerdings hat er damit nichts verdient, Cramer-Klett hat vielmehr sehr viel 
Geld in die Ausfuhrung dieser sogenannten "Beinbruchmaschine" hineinstecken 
mussen. 

Als Werder r873 die eigentliche Leitung der Fabrik niederlegte und in den Auf
sichtsrat der nunmehr begrundeten Aktiengesellschaft eintrat, hielt er sein Lebens
werk noch nicht fUr abgeschlossen. Er arbeitete jetzt fur seinen Sohn J aco b Werder, 
dem er eine sehr gute Ausbildung hatte geben lassen. Er wollte dem Sohne eine 
Spezialfabrik einrichten und zu diesem Zwecke hatte er die fabrikationsmaBige 
Herstellung von Scharnierbandern und feinen Schlossern in bisher noch nicht 
gekannter Weise durchgefiihrt. Die ersten Konstruktionen zu diesen Maschinen 
fallen schon in die 60er Jahre. Die Fabrik von Jacob Werder besteht heute noch 
unter Leitung seines Verwandten, des Nurnberger Fabrikanten Sch uh, und noch 
heute arbeiten die Original-Werder-Maschinen in so ausgezeichneter Weise, daB 
man es nicht einmal jetzt fUr zweckmaBig halt, die Konstruktionen durch genaue 
Zeichnungen zu veroffentlichen. Man glaubt noch heute, durch die Benutzung 
der alten Werdermaschinen einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu haben. Kann 
man ein besseres Zeugnis wiinschen fUr die geniale, seiner Zeit so we it vorauseilende 
Konstrukteurtatigkeit eines Ingenieurs? 

Versuchen wir noch, uns von der ganzen Personlichkeit Werders ein Bild zu 
machen. Werder war von mittlerer GroBe und kraftiger Gestalt. Er besaB einen 
uberaus interessanten Charakterkopf, wie das Bild auch erkennen laBt. Er pflegte 
stets in einem schwarzen Rock und Zylinder zur Fabrik zu kommen, der Tracht 
ahnlich, die damals auch die englischen Maschinenbauer zu bevorzugen pflegten. 
Er wird uns geschildert als ein sehr stiller, ruhiger, nachdenklicher Mann, der yom 
Leben nichts anderes erwartete als ununterbrochene Arbeit. In einer ungemein 
vielseitigen, rastlos schaffenden Tatigkeit suchte er den groBten LebensgenuB und 
innere Befriedigung. Wo er es vermochte, war er stets hilfsbereit. Es war damals in 
Bayern ublich geworden, bei schwierigen Aufgaben zu Werder zu gehen und ihn urn 
Rat zu fragen. Kaum einer ging ohne Hilfe von ihm. Von allen, die ihn kannten, 
wird immer wieder seine phanomenale Arbeitskraft hervorgehoben. Man konnte sich 
Werder nicht miissig denken. Er war vor den Arbeitern in der Fabrik und wenn der 
letzte Beamte und Arbeiter die Fabrik verlassen hatte, dann benutzte er noch 
meist die Ruhe, die er dann hatte, urn seine Konstruktionen durchzufUhren. Sei
nem scharfen Blick in der Fabrik entging nichts. Dberall war er auch der Lehrmeister 
seiner Beamten und Arbeiter und planmaBig suchte er die best en von ihnen im Inter
esse des Geschaftes weiter zu fordern. Seine Arbeit verfolgte ihn auch von der Fabrik 
nach Hause. Seine Gedanken verlieBen ihn oft auch des Nachts nicht, und es wird 
erzahlt, wie er spater, als er in der Nacht nur noch wenig Schlaf fand, eine Zeichen
vorrichtUI}g so mit seinem Bett verbunden habe, daB er stets seine Gedanken so fort 
auf dem Papier festzulegen vermochte. Wenn er aber an Maschinen dachte, die 
halbfertig in der Werkstatt standen und ihm dann mitten in der Nacht einfiel, daB 
er nur dies oder jenes noch zu andern habe, urn den gewunschten Arbeitsvorgang 
zu erreichen, dann soIl er oft nicht bis zum Morgen habe warten konnen; er 
bekam es dann fertig, wfort aufzustehen, in die Fabrik zu gehen und dort einsam 
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am Schraubstock, mit Feile, Hammer und MeiBel an der ::\iaschine, an der Durch
fUhrung seiner nachtlichen Gedanken, zu arbeiten. Es ging ihm ahnlich wie James 
Wa tt, der auch einst klagte, daB ihn die Gedanken an seine Maschinen nicht 
mehr verlassen wont en weder bei Tag noch bei Nacht. 

DaB ihm bei soleh ungemeiner Inanspruchnahme seiner ganzen Kraft wenig 
oder gar nicht Zeit fUr Geselligkeit und Familienleben ubrig blieb, liegt auf der Hand. 
Seinen Sohn, um dessen Erziehung er sich nicht kiimmern konnte, lieB er in Erlangen 
bei einem dortigen Professor erziehen. GroBe festliche Veranstaltungen liebte er nicht, 
nur mit wenigen guten Bekannten kam er wohl mal des Abends zusammen, wobei 
er dann gern die Gelegenheit benutzte, um eine Partie Billard zu spielen. Aber auch 
das horte mehr und mehr auf. Erholung sich zu gonnen, Urlaub zu nehmen, daran hat 
er erst im letzten J ahrzehnt seines Lebens gedacht. Dann fuhr er wohl nach seiner 
Heimat, nach KuBnacht am Vierwaldstatter See, um sich hier neue Krafte fiir wei
teres Schaffen zu holen. In allen Lebensgenussen, die auBerhalb seiner Arbeit lagen, 
war er ungemein anspruchslos. Noch heute erzahlt man, daB es einmal gelungen sei, 
ihn in ein Theater zu fuhren, aber auch da sei er schlieBlich doch zu intensiv mit seinen 
Gedanken beschaftigt gewesen, um den Vorgangen auf der Buhne folgen zu konnen. 
Am 4. August r885, im Alter von 77 Jahren, ist er in Niirnberg aus seinem rast
los schaffenden Leben geschieden. 

\Vie ungemein groB sind die Leistungen dieses einzig dastehenden Mannes 
und wie vielseitig war sein Schaffen, wie ungemein fruchtbringend wirkte er als 
groBer Erzieher des technischen N achwuchses in Deutschland! Er war nicht nur 
einer der erst en groBen deutschen Konstrukteure, er gehort auch zu den groBten 
Fabrikorganisatoren aller Zeiten, der damals schon den Gedanken der Massen
fabrikation, bei dem heute so oft auf Amerika hingewiesen wird, durch selb
standige Schaffung der Arbeitsmittel und durch geniale Beherrschung der ganzen 
Arbeitsorganisation im groBen durchgefUhrt hat. Fur uns wirkt nur beschamend, 
wie wenig man von dem groBen Schaffen eines solehen Mannes uber den Kreis 
derer, die ihm personlich nahe gestanden haben, heute noch weiB. Die Erklarung 
hierfUr liegt zum Teil in der Art des technischen Schaffens selbst. Der rastlos 
tatige Werder hat nicht eine Zeile geschrieben. Bei uns aber uberwiegt die Wert
schatzung def literarischen Tatigkeit noch oft so stark, daB wir von den Menschen 
am meisten sprechen, die am meisten veroffentlicht haben. In zahllosen Maschinen 
und Geraten aus Holz, Eisen und Stahl sind Werders Gedanken so restlos verkorpert 
worden, daB wir die Personlichkeit Werders daruber fast vergessen haben. 
Auf Werder paBt das groBe Wort Goethes: "Die Tat ist alles, nichts der Ruhm". 
Wir aber sind es uns selbst schuldig, dafur zu sorgen, daB das, was Werder auch fUr 
uns geschaffen hat, denn an Deutschlands wirtschaftlicher GroBe sind nicht nur die 
Fabrikbesitzer interessiert, den spateren Generationen berichtet wird. Wir sind 
nicht reich genug an wirklich groBen Mannern, urn einen Mann wie Werder der 
Vergessenheit anheim fallen zu lassen. Auch nach dieser Richtung hin ist wieder 
des Deutschen Museums in Munchen dankbar zu gedenken. wo Maschinen Werders 
uns etwas von seiner Lebensarbeit erzahlen, und wo sein Bild von der Wand der 
maschinentechnischen Sammlung herab auf uns niederschaut. 

Die Entwicklung der Fabrik yom Jahre 1873 bis zur Neuzeit. 
Schon r865 hatte Cramer - Klett, von dem Grundsatz ausgehend, seine tat

kraftigsten Mitarbeiter auch finanziell an der weiteren Entwicklung seines Unter-



Geschichte der Maschinenfabrik Niirnberg. 279 

nehmens zu beteiligen, die Firma Klett & Co. in die Maschinen-Bau-Gesell
schaft-Nurnberg Klett & Co. umgewandelt, wobei Werder als Teilhaber auf
genommen wurde. Solange Cramer - Klett noch kein Erb.e geboren war, glaubte 
er auch auf diesem Wege die Zukunft del' Fabrik noch nicht gesichert. Er entschlol3 
sich deshalb, einen Gedanken, den schon del' Begrunder Johann Friedrich 
Klett gehabt hatte, durchzu£tihren und die Fabrik in eine Aktiengesellschaft 
umzuwande1n. In der konstituierenden Generalversammlung vom 16. April 1873 
wurde die Grundung der "Maschinenbau-A.-G. Nurnberg" beschlossen. Das 
Grundkapital der Gesellschaft wurde auf 2,7 Mill. M. festgesetzt und in 4500 Aktien 
zu je 200 Talern eingeteilt, die sofort voll ei.nzuzahlen waren. Die Gesellschaft 
nahm sogleich nach ihrer Begrundung eine Anleihe im Betrage von 2,625 Mill. 1\1. 
auf, wo£tir sie 1750 Stuck Prioritats-Obligationen von je 1500 M., die mit 5 vH zu 
verzinsen waren, ausgab. Die Aktien wurden nicht an die Borse gebracht. Cramer
Klett behielt £tir sich von den 4500 Aktien 3600. Je 200 gab er an die bisherigen 
Teilhaber der Firma, Kempf u nd Werder. Die ubrigen 500 Stuck schenkte er 
ihm oder dem Geschaft nahestehenden Personlichkeiten, in del' Hauptsache 
Beamten, Werkmeistern, Vorarbeitern und alteren Arbeitern. 1m ganzen wurden 
so 380 Personen auch finanziell £til' die weitere Entwicklung der Firma inter
essiert. Die Bruckenbau-Anstalt Gustavsburg wurde in die Suddeutsche Brucken
bau-A.-G. als selbstandiges Unternehmen umgewandelt. Cramer - Klett uber
nahm den Vorsitz im Aufsichtsrat, in den er Werder, Kempf, dann auch den 
Prasidenten del' Bank £tir Handel und Industrie in Darmstadt und einige andere 
Personlichkeiten mit aufnahm. Zu Direktoren der Fabrik wurden ernannt 
Friedrich Hensolt, Johann Wolfgang Hilpert und Fritz Reuschlein. 
Alle drei waren in der Fabrik grol3 geworden, was allein £tir die leitenden Stel
lungen wohl nicht immer als zweifelloser Vorteil anzusehen ist. Hensolt stammte 
aus Gunzenhausen. Er war 1850, 20 Jahre alt, aus dem Dienst eines Eisenbahnbau
unternehmers in die Fabrik gekommen. Hilpert, der Sohn eines Nurnberger 
Pfarrers, des spateren zweiten Burgermeisters, trat 1848, als .er eben das 14. Lebens
jahr vollendet hatte, in die Fabrik ein. Wir haben gesehen, wie er dann mit 
I8 Jahren bereits selbstandig im Dampfmaschinenbau tatig war. Cramer - Klett 
hat ihn in Anbetracht dieser Befahigung auf langere Zeit auf Studienreisen nach 
England und Schottland gesandt. Reuschlein war der Sohn eines Maurermeisters 
und wurde 1833 in Mainbernheim geboren. Auch er trat, etwa gleichaltrig mit 
Hilpert, schon in jugendlichen Jahren in die Fabrik ein. Er arbeitete spater vor 
allem im Bruckenbau. Diese drei Direktoren haben jedenfalls die Tradition der Firma, 
.die ihnen durch diese langen Jahre in Fleisch und Blut ubergegangen war, treulich 
gehutet und treulich ihre Pflicht getan. Es kann ihnen nicht zum Tadel gereichen, 
wenn man festzustellen hat, da/3 sie von der Genialitat Cramer - Kletts und 
Werders wenig besal3en. 

Sie gingen schweren Zeiten entgegen. Zwar als sie eintraten, da war die Geschafts
lage noch ungemein gunstig. Aber noch im Jahre der Grundung kam die grol3e wirt
schaftliche Krisis, der "gro/3e Krach". Arbeiter mul3ten entlassen werden, die Ar
beitszeit mul3te eingeschrankt werden. 1879 war die Arbeiterzahl auf 890 gesunken, 
die auch nur 8 Stunden arbeiteten. Die Fabrik arbeitete mit Verlust. Besonders 
stark hatte der Wagenbau zu leiden. Etwas Arbeit brachten die Bestellungen der 
Militarbehorden auf Militarfahrzeuge. Damit aber konnte die Fabrik nicht be
stehen. Man suchte dringend bei der Bayerischen Staatsregierung um Auftrage nach, 
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man verwies dabei auf die groBe wirtschaftliche Bedeutung der Fabrik. Man 
fUhrte an, daB die Fabrik in den 5 J ahren von r870 bis r874 allein an die Bahn 
r,66 Mill. Gulden Frachtkosten bezahlt habe, davon seien fast r Mill. auf Bayern 
gekommen. An Lohnen und Gehaltern habe man in diesem Zeitraum rd 7,5 Mill. 
Gulden bezahlt und fUr aus Bayern selbst stammende Produkte und Fabrikate rd 
6,6 ~ill. Man stellte fest, daB keine andere Fabrik des Kontinents groBere Zahlen 
aufweisen konne. Cramer - Klett als Prasident des Aufsichtsrats machte am 
28. Dezember r878 darauf aufmerksam, daB, wenn es nicht gelinge, den Umsatz 
zu verdoppeln oder die Unkosten auf die Halfte zu verringern, man das Aktien
kapital abschreiben musse. Vorlaufig muBte man wieder die Fabrik teilweise still
legen und die Arbeiterzahl wesentlich beschranken. r880 wurde das Aktienkapital 
von 2,7 ~ill. auf r,8 Mill. und die Zahl der Aktien von 4500 auf 3000 vermindert. 
Erst mit dem Jahre r880 fing es an, wieder etwas besser zu gehen, man konnte 
nun wieder ro Stunden arbeiten. J etzt begann man auch den StraBenbahnwagen
bau aufzunehmen. 

1m folgenden Geschaftsjahr konnte man nach langer Zeit einmal wieder Divi
dende zahlen. J etzt erreichte man schlieBlich auch die so lange gewunschte Eisen
bahnverbindung mit dem Bahnhof. Allerdings muBte man die Zuge noch mit 
Pferden ziehen. r884 loste man die Suddeutsche Bruckenbau A.-G. wieder auf und 
fUhrte die Firma als Filiale von Nurnberg weiter. Am 5. April r884 starb in Munchen 
im 67. Lebensjahr der Freiherr Theodor von Cramer- Klett und am 4. August 
des nachsten Jahres folgte ihm, wie schon erwahnt, Werder nacho r886 starb 
Hilpert, r888 Kempf, eine neue Generation kam nun zur Leitung. 

Der hervorragendste EinfluB auf die weitere Entwicklung sollte dem Ingenieur 
A. Rieppel zufallen, der am IJ. April r852 in Hopfau in der Oberpfalz geboren, 
sich auf der Hochschule in Munchen spater speziell mathematischen Studien gewid
met hatte, urn nach seiner eingehenden theoretischen Vorbildung, die weit uber 
das hinausging, was man damals fur die Vorbereitung zum technischen Beruf 
fur notwendig erachtete, zum Bruckenbau uberzugehen. Er kam r876 in den Be
trieb der Gustavsburger Bruckenbau-Anstalt und ubernahm schon r884 die selb
standige Leitung der Abteilung. 1m Marz r888 wurde er nach Nurnberg berufen, 
urn von dort aus mit seinem Bureau die Gustavsburger Filiale zu leiten und gleich
zeitig auch als technischer Berater der Maschinenbau-A.-G. tatig zu sein. 1m 
Dezember r889 wurde er zum Vorstandsmitglied erwahlt und r892, nach dem Aus
scheiden des Direktor Friedrich Hensolt, wurde A. Rieppel alleiniger Vorstand 
der ganzen Fabrik. Damit beginnt der neueste Abschnitt in der Entwicklung des 
groBen Unternehmens, der ebenso wie damals, als Werder sein Amt antrat, auch 
wieder eingeleitet wird durch groBe neue Fabrikbauten, durch Neuorganisation des 
ganzen Fabrikbetriebes und durch riesige Bauten der Bruckenbau-Abteilung. Die 
Briicke uber den Nord-Ostsee-Kanal und die Mungstener Brucke lassen sich 
entwicklungsgeschichtlich als Einleitung zu einem besonders wichtigen Abschnitt 
der Fabrikgeschichte in Parallele mit dem Glaspalast und der GroBhesseloher Brucke 
stellen. Am r8. August r895 ubernahm der groBjahrig gewordene Sohn des Frei
herrn von Cramer- Klett den Vorsitz im Aufsichtsrat der Fabrik, da fast alle 
Aktien in seiner Hand vereinigt waren. 

Dber diesen neuesten Abschnitt laBt sich, da wir mitten in dieser Entwicklung 
stehen, ein abschlieBendes geschichtliches Urteil noch nicht bilden. Es sei deshalb 
nur versucht, im letzten Abschnitt diejenigen Tatsachen aneinanderzureihen, die 
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spater einmal als wertvolles Material fUr eine umfassende Geschichte auch dieses 
neuesten Entwicklungsabschnittes dienen konnen. 

Die neue Zeit, die fUr die Nurnberger Maschinenfabrik im letzten J ahrzehnt 
des neuen J ahrhunderts hereinbrach, hatte zunachst die Aufgabe, Versaumtes 
nachzuholen. Man war, mit veranlal3t durch die schlechten Zeiten, die man zu uber
stehen gehabt hatte, sehr wenig dar auf bedacht gewesen, die inneren Einrichtungen 
des Werkes den neuen Fortschritten der Technik anzupassen. Der Wettbewerb 
mit nach dieser Richtung hin fortgeschritteneren Firmen wurde hierdurch immer mehr 
erschwert. Hier half nur eine vollstandige Abkehr von dem bisherigen Sparsystem. 
Man mul3te sich zu durchgreifenden Neuerungen entschliel3en, die naturlich sehr er
hebliche Geldmittel beanspruchten. An den durchgreifendsten Plan A. Rieppels, das 
alte Werk ganz aufzugeben und vor der Stadt ein vollstandig neues Werk zu grunden, 
konnte man sich nur langsam gewohnen. Man glaubte zunachst noch mit einem Aus
bau des alten Werkes unter Erneuerung von Werkzeugmaschinen auszukommen. 
Bald aber zeigte es sich, dal3 die raumliche Begrenzung des aIten Fabrikgrund
stuckes eine Erweiterung nicht mehr zuliel3 und damit wurde die Verlegung des 
Werkes notwendig. Man sicherte sich noch rechtzeitig sudlich von Nurnberg ein 
Grundstuck von ausreichender Grol3e und konnte bereits im Fruhjahr 1897 mit den 
Erdarbeiten fUr den Neubau beginnen. Der Neubau war 1901 vollendet und damit 
hatte die Fabrik den fUr ihre ganze weitere Entwicklung ausschlaggebenden Schritt 
von einer unzureichenden alten Anlage zu einem nach den neuesten Grundsatzen er
richteten, mit allen Hilfsmitteln des Verkehrs und den best en Werkzeugmaschinen 
ausgestatteten, neuzeitlichen Werk rechtzeitig getan. Das zur VerfUgung stehende 
Gelande umfal3te uber 36 ha, wovon 26, 138 ha mit 8,18 ha uberbauter Flache auf 
das Werk kamen. Eine Hauptforderung bei dem Entwurf des neuen Werkes, das 
Schaffen gunstigster Transportverhaltnisse zur und von der Fabrik und innerhalb 
der Anlage, war durchgefUhrt worden. Grol3e geraumige Hallen, ausreichende Licht
verhaItnisse, vorzugliche Transporteinrichtungen und ein~ grol3e Auswahl von viel
seitigen Spezialmaschinen kennzeichnen die gesamte Anlage, auf deren Einzelheiten 
hier nicht naher eingegangen werden kann1). Die Gesamtkosten fUr den Neubau 
einschliel3lich des Grunderwerbes und der Einrichtung betrugen fUr den ersten 
Ausbau rd. 13 Mill. Mark. 

Zugleich mit den Planen fUr das neue Werk mul3te der Leiter der Fabrik daran 
denken, nach welchen Richtungen er tatkraftig die bisherige Fabrikation ausbauen 
sollte, es mul3te ubcrlegt werden, ob man aIte Arbeitsgebiete verlassen und neue 
aufnehmen sollte. Der Wagenbau, dem die Fabrik in fruheren J ahrzehnten so grol3e 
Auftrage zu verdanken hatte, sollte selbstverstandlich beibehalten werden. Aber 
man war sich klar daruber, dal3 die Auftrage auf dies em Gebiete,. besonders bei der 
Schwierigkeit gegen fruher, groBe Auftrage aus dem Auslande zu erhalten, durch 
gleichmal3iger einlaufende Bestellungen aus dem Gebiete des Maschinenbaues erganzt 
werden mul3ten. Es war demnach erforderlich, in erster Linie den Dampfmaschinen
bau zu fOrdern, und es mul3te angestrebt werden, darin an die erste Stelle zu rucken. 
Wollte man dies errcichen, so ergab sich hieraus zugleich der scharfste Wettbewerb 
mit der Maschinenfabrik Augsburg2), die durch ihre hervorragenden Leistungen, 

1) Ausfiihrliche Bcschreibung s. Z. Vcr. deutsch. Ing. 1903, S. 1201. 

2) r840 hatte L. Sander in Augsburg eine kleine Maschinenfabrik gegriindet, die vier 
Jahre spater von C. Reichen bach und C. Buz iibernommen und unter der Firma C. Reichen
bachschc Maschinenfabrik cntwickelt wurde. Die Fabrik hatte damals nur 44 Arbeiter. Man 
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besonders im Dampfmaschinenbau, als eine der ersten Firmen auf diesem Gebiet seit 
langem anerkannt war. Es drangte sich deshalb die Frage auf, ob dies en beiden 
groBen bayerischen Maschinenfabriken ein Zusammenarbeiten nicht wesentlich 
gri:iBere Vorteile bieten wiirde als ein Gegeneinanderarbeiten. Die Verhandlungen, 
die durch diese Gedankengiinge veranlaBt, nunmehr Platz griffen, fiihrten bald zu 
einer Vereinigung. 1898 schlossen sich die beiden groBen Werke zu der Firma 
"Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Niirnberg, 
A.-G." zusammen, um einige Jahre darauf unter der kiirzeren Bezeichnung "Maschi-

Alles Werlr i" tier Ife.s;sler Slr'!fte vor tlem Wtfhrder Tor 

18'12 

\ \ L 

:J= 
19tJtJ 

.0 
c::J 

.0 
c:::::J c:::::J 

D c=J c:::::J c:::::J 

== =0. 
c=J c:::::J 

Nelle.!" Wed In Altimberg - Cib/lze"hq/ 

= 
1()() (J 1(J(J iI(J() .J(J(J W S(I(lm. 

-! J , 

Fig. 16. Entwicklung von Werk Niirnberg 1842 bis 1913. 

nenfabrik Augsburg-Niirnberg A.G." ihre Arbeit gemeinsam unter den beiden 
Generaldirektoren A. v. Rieppel-Niirnberg und H. v. Buz-Augsburg zu verrichten. 

baute im wesentlichen Buchdruckmaschinen und erlangte bald auf diesem Gebiete einen Ruf. 
Schon 1857 wandelte man die Firma in cine Aktiengesellschaft mit der Firma "Maschinenfabrik 
Augsburg" urn. Die Fabrik zahlte damals iiber 330 Arbeiter. Das Aktienkapital betrug 
600000 Gulden. In den soer Jahren entwickeltc sich in Siiddeutschland die Textilindustrie durch 
Einfiihrung moderner Maschinen immer mehr zu Gro13bctrieben. Besonders Augsburg wurde ein 
Hauptsitz dieser Industrie und Fabrikeinrichtungen, Lager, Transmissionen und dann vor allem 
auch Betriebsmaschinen, Wasserkraftmaschinen und Dampfmaschinen waren viel:. begehrte 
Maschinen. Die Maschinenfabrik Augsburg leistetc auf diescm Gebiete bald Vorziigliches. Ihre 
Fabrikate fanden gutim Absatz. Besonders auf dem Gebiete der Dampfmaschinen hat sie in Ver
bindung mit der Firma Sulzer. dann auf eigenen Wcgen Ausgezeichnetes geleistct (vergl. C. Mat
scho13, Die Entwicklung der Dampfmaschine). Auch mit der Waffenfabrikation hatte die Firma 
in den 60er und 70er Jahren viel zu tun. Von 1857 bis 1864 lag die Leitung cler Fabrik in den 
Handen von Carl Buz, der am 18. Oktober 1870 gestorben ist. Sein Sohn Heinrich von Buz 
hat seit dem Jahre 1864 bis 1. Juli 1913 an clerSpitze cles Unternchmens gestanden unci seiner Tat
kraft ist in erster Linie das stetige Wachsen und clie gro13e Bedeutung, die die Maschinenfabrik 
Augsburgsich iiber Deutschlancls Grenzen hinaus erobert hat, zuzuschrciben. Carl Reichen bach 
hat sich bis 1861 in erster Linie mit dem von ihm begriindeten Buchclruckmaschinenbau beschaf
tigt; er ist dann in den Verwaltungsrat der Fabrik eingetreten. Er ist am 19. August 1883 gestor ben. 
Wie stark sich die Augsburger Maschinenfabrik vcrgr613ert hat, ist auch aus cler Erh6hung des 
Aktienkapitals zu ersehen, das, wie bereits angegeben, bei der Begriindung der Aktiengesellschaft 
600000 Gulden unci 18996 Mill. Gulden betrug. Es wurcle 1907 noch auf 7,2 Mill. Gulden erh6ht. 
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Eine bedeutende Vergr6I3erung der gemeinsamen Firma wurde durch Neu
hegrundung einer Fabrik im Rheinlande in neuester Zeit erreicht. J e mehr die grol3en 
Maschinen aus Nurnherg und Augsburg im rheinisch-westfalischen Industriebezirk 
Eingang fanden, urn so mehr machte sich der EinfluI3 der hohen Transportkosten 
der Rohstoffe, die aus Rheinland und Westfalen nach Bayern zu schaffen und der 
grol3en fertigen Maschinenmassen, die aus Bayern wieder nach dem Rheinland zu 
transportieren waren, geltend. Man entschloI3 sich deshalb, urn wetthewerbsfiihiger 
zu bleiben, die Fabrikation der groI3en Maschinen in das Haupt-Rohstoff- und Ah-
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Fig. 17. Fabrikanlagen der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg A.-G. 1913. 

satzgebiet selbst zu verlegen. 1y10 hatte man in der Nahe von Duisburg Grundstucke 
fUr ein neues grol3es Werk erworben. Eins davon mit 10 ha Grundflache und 300 m 
Wasserfront unmittelbal' am Rhein wurde zunachst bebaut. Das andere mit 29 ha 
Grundflache, 500 m von dem el'sten entfernt, steht fUr Erweiterungen zur Verfugung. 
Zu.nachst wurden eine Giel3erei und eine Werkstatte fUr den Bau schwerer Maschinen 
unmittelbar am Rhein errichtet. 1m Oktober 19II wurde mit dem Bau beg onnen. 
Schon am 9. September 1912 konnte der erste Gul3 ausgefiihrt und diese Stucke schon 
an fangs November in del' Werkstatt vel'arbeitet werden. In erster Linie werden 
hier in Duishurg die Rahmen und Zylinder der GroI3gasmaschinen hergestellt und 
bearbeitet, wahrend die Steuerungsteile von Nurnberg bearbeitet hierhin geliefel't 
werden. Die Werkstatten sind nach den neuesten Erfahrungen von dem Werke seIher 
ausgerustet worden. Es sind jetzt rund 400 Mann dort beschiiftigt. 

Wir sehen, wie die von Klett VOl' 71 Jahren begrundete kleine bescheidene 
Maschinenfabrik heute aufgegangen ist in ein Unternehmen gr6I3ten Stils, das aus 
vier grol3en fabriziel'enden Werken Nurnberg, Augsburg, Gustavsburg und Duis
burg besteht. Nachdem der urn die Entwicklung so sehr verdienstvolle General
direktor H. v. B uz am 1. J uli 1913 aus der Leitung ausgeschieden ist, liegt die 
Gesamtleitung der vier Werke in der Hand des Generaldirektors A. v. Rieppel, 
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der durch sein Bekanntsein mit Werder und Cramer - Klett noch personlich 
an die groBen Traditionen des ersten Entwicklungsabschnittes ankniipftl). 

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die Geschichte der Maschinenfabrik 
Augsburg-Niirnberg zu behandeln. Dazu wiirde es notig sein, zunachst die 
Entwicklung der Augsburger Maschinenfabrik in der l';leichen Weise, wie es 
hier mit der der Niirnberger Maschinenfabrik versucht ist, fUr sich besonders 
zu schildern, was gewiB auBerst wiinschenswert ware und hoffentlich bald ge
schehen wird. Es wird hier geniigen, auf einige der wichtigsten Entwicklungs
linien der neueren Zeit in der Fabrikation des Werkes Niirnberg und Gustavsburg 
hinzu weisen. 

Da mpfkraftanlage n. 

Der Kraftmaschinenbau, der in friiheren J ahrzehnten gegeniiber dem Wagenbau 
mehr zuriickpetreten war, ist dank der hervorragenden konstruktiven Tatigkeit 
der Fabrik in den letzten J ahrzehnten zu groBer Bedeutung gelangt. Sehen wir 
uns zunachst die Entwicklung der Kolbendampfmaschine etwas naher an. Del' 
Dampfmaschinenbau hatte von r872 bis r884 unter der Leitung von Hil pert ge
standen. Man war in dieser Zeit in langsamem Fortschreiten mit dem Dampfdruck 
etwas hoher gegangen; konstruktiv laBt sich eine weitere Entwicklung der 
Formen verfolgen, auch die Leistungen sind groBer geworden. Der Nachfolger 
von Hilpert in der Leitung des Dampfmaschinenbaues wurde Georg Marx, 
geb. 1846, gest. 1904, der seine Lebensarbeit darin gesehen hat, auch dem Dampf
maschinenbau zu einer hervorragenden SteHung in Niirnberg zu verhelfen. 

Mit der Elektrotechnik beginnt eine neue Zeit und besonders stark machen 
sich die Anforderungen dieser neuen Technik auf dem Gebiete des Dampfmaschinen
baues geltend. Man ist ebensowenig zufrieden mit dem Dampfverbrauch, wie mit 
dem langsamen Gang der Maschine. Auch die Regulierung befriedigt nicht mehr. 
Es kommt die Zeit der Schnellaufer, die Maschineneinheiten wachsen ungemein, 
der Platzbedarf spielt in den Stadten eine Rolle, es kommen die Jahre der 
stehenden Maschine. 

Eine voriibergehende Erscheinung in dieser Entwicklungsreihe war die Hoyois
Pornitz-Maschine mit Glockenventilen zentrisch zur Kolbenstange und yom Kreuz
kopf gesteuerten AuslaB-Gitterschiebern. Sie war eine Maschine von auBerordent
lich giinstigem Dampfverbrauch, aber schwerfiilliger Konstruktion. SchlieI31ich 
wurde die liegende Ventilmaschine als vorherrschender Typ ausgebildet, mit 
GeradfUhrung nach Corliss und zentrisch damit verbundenen Zylindern. Nach 
S ulzers Vorgang wur'den die Ventile in der vertikalen Ebene der Zylinder an
geordnet; nach mancherlei Versuchen eine geeignete Steuerung zu finden -- (erst 
Schragnockensteuerung, dann auslosende Steuerung von Pichler) - fand man in 
der Marx-Steuerung eine Konstruktion, die ein J ahrzehnt lang allen Anforderungen 
entsprach. Der Wunsch nach noch hoheren Umdrehungszahlen, die beengten Platz
verha.ltnisse in stadtischen Zentralen, fUhrten zur Aufnahme der aus dem Land
dampfmaschinenbau damals fast verschwundenen stehenden Maschine im Anfang 
der 90er Jahre. Versuche, eigentliche Schnellaufer zu bauen (System Dorfel-Proell) 

1) Dem Vorstand gehoren zurzeit ferner an bei den vVerkdirektionen in Augsburg R. Buz, 
Dr. Guggenheimer und J. Lauster, in Niirnberg C. Barth, G. Lippart, L. Endres und 
Dr. Gertung, in Gustavsburg A. Bollinger, M. Carstanjen und A. Hering. 
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wurden bald wieder aufgegeben, dafiir der Bau von Maschinen mittlerer Um
drehungszahlen (roo bis 200 Umljmin) erfolgreich betrieben. Den Endpunkt der 
Entwicklung bezeichnet fUr die liegende Anordnung die reine Ventilmaschine, in 
der Regel in Tandemanordnung unter Verwendung iiberhitzten Dampfes, fUr die 
stehende Anordnung die Verbundmaschine mit Ventilsteuerung am Hochdruck
und Corlissteuerung am Niederdruckzylinder. 

Den Erfolg des Erreichten zeigte die Pariser Weltausstellung IgOO, auf der das 
Werk mit zwei stehenden Dreifach-Expansionsmaschinen von 3000 und IOOO PSe 
und einer Verbundmaschine von I500 PSe erschienen war. 

Das Werden der stehenden Maschine ist mit dem Namen H. Richter ver
kniipft, der I8g3 eingetreten, Ig02 die Leitung des Dampfmaschinenbaues iiber
nahm und Ig05 aus der Firma ausschied. 

Die stehende Maschine muBte aber wieder verschwinden, als die Dampfturbine 
anfing, sie im Platzbedarf erfolgreich zu bekampfen. Die liegende Maschine iiber
dauerte dies en Wechsel, sie wurde fortentwickelt durch die allgemeine Einfiihrung 
hoher Uberhitzung, Steigerung der Umlaufzahl und damit Ubergang zur Zwang
laufsteuerung (Bauart Lentz Ig06) und durch die Ausbildung fUr Abdampf- und 
Zwischendampfverwertung (Ig03), worin Krafterzeugung und Warmeausnutzung 
vorteilhaft vereint ist. Ein Sonderzweig war der IgOg aufgenommene Bau der 
Stumpfschen Gleichstrommaschine, die es als Einzylindermaschine im Dampf
verbrauch mit der Verbundmaschine aufnimmt. 

Mit dem Dampfmaschinenbau entwickelte sich gleichzeitig der Dampf
kessel ba u. Schon friihzeitig ging man von den althergebrachten Flammrohr
und Batteriekesseln iiber zum Wasserrohrkessel (I885 Patent Heine). AuBerdem 
wurden noch kombinierte (Flammrohr-Rauchrohr) Kessel gebaut; doch gelangte 
der Wasserrohrkessel allmahlich zur Vorherrschaft, nachdem die anfanglichen 
Mangel durch Ausbildung eigener Konstruktionen beseitigt waren. Dampfdruck 
und KesselgroBe stiegen dauernd. Die Kesselschmiede, die sich anfanglich im 
Nurnberger Werk befand, erwies sich bald als zu klein und wurde I8g3 
nach dem Gustavsburger Werk verlegt, wo sie bald einen betrachtlichen Um-
fang gewann. . 

Mit dem Bau von Dampfturbinen beschaftigte man sich schon friihzeitig. 
Schon I8g3 wurde die Erwerbung der Parsons-Turbine in Erwagung gezogen, 
IgOO/OI wurde eine Turbine nach System M iiller, Ig02/03 wurden zwei Turbinen 
eigener Bauart gebaut; Ig04 nahm man den Bau von Zoelly-Turbinen auf, 
nachdem inzwischen das Zoelly-Syndikat gegriindet war. Die Entwicklung des 
Dampfturbinenbaues hat seitdem einen auBerordentlich raschen Aufschwung ge
nommen. Die Konstruktion schritt fort von der urspriinglich zweigehausigen zur 
eingehausigen vielstufigen Maschine; aus dieser entstand die verkiirzte Bauart mit 
verringerter Radzahl und die kombinierte Maschine, bei der Geschwindigkeits
und Druckstufen verbunden sind. Innerhalb IO J ahren sank der Dampfverbrauch 
etwa auf die Halfte, die Leistungseinheiten stiegen gewaltig, ungefahr auf das 
Zehnfache. Diese Fortschritte waren teilweise nur moglich durch die gleich
zeitige Vervollkommnung der Nebenanlagen, insbesondere der Oberflachenkonden
sation, die heute ein groBes Sondergebiet geworden ist. 

Bis I. Oktober IgI3 gingen aus dem Werk Niirnberg 239 320 PSe Dampf
maschinen, 682 030 PSe Dampfturbinen hervor; die Heizflache der von Augs
burg, Nurnberg und Gustavsburg hergestellten Kessel betragt 2I7 568 qm. 
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Verbrenn ungskraftmaschinen. 

In der neueren Geschichte der Warmekraftmaschinen spielt die Entwicklung 
der Verbrennungskraftmaschinen eine wichtige Rolle. Man hatte sich daran 
gewohnt, die Gasmaschine als eine Kleinkraftmaschine anzusehen. Sie sollte es 
dem Gewerbetreibenden, der sich eine Dampfmaschinenanlage nicht beschaffen 
konnte, ermoglichen, wettbewerbsfahig zu bleiben. In den goer J ahren entstanden 
dann, veranlaBt durch das Bestreben, die Gichtgase der Hochofen unmittelbar 
in Gasmaschinen auszunutzen, die GroBgasmaschinen. Ungemeine Schwierig
keiten waren hier zu iiberwinden. Es zeigte sich, daB der Unterschied zwischen 
klein en und groBen Maschinen nicht nur in den Abmessungen liegt, sondern daB 
mit den groBen Leistungen auch grundsatzlich andere Verhhltnisse auftreten, 
daB vollstandig neue Konstruktionen zu schaffen waren. In der Geschichte der 
GroBgasmaschine nimmt die Niirnberger Maschinenfabrik eine hervorragende 
Stellung ein. Es sei deshalb hier auf die Entwicklung des Gasmaschinenbaues 
innerhalb der Firma etwas naher eingegangen. 

Die erste von Niirnberg gebaute Verbrennungskraftmaschine entstand 18go. 
Man baute damals kleine stehende Viertaktmaschinen von 2 bis 12 PSe fUr Leucht
gas nach der Bauart des Konstrukteurs Boris Lou t z k y. Eine dauernde Be
deutung aber gewann diese Fabrikation ebensowenig wie der Bau der HeiBluft
maschinen in Werders Zeiten. 

Ein Zufall fiihrte dann zur Ubernahme der gesamten Gasmaschinenabteilung 
eines anderen Werkes .. Das Krupp-Gruson Werk in Magdeburg-Buckau hatte 
schon friihzeitig Maschinen nach der Bauart So m bart hergestellt. Man entwickelte 
die Konstruktion weiter und kam zu eigenen AusfUhrungen, die man in GraBen 
bis zu 300 PSe - fiir die damalige Zeit sehr groBe Maschinen - herstellte. Auch 
eine Hochofengasmaschine hatte man in den goer Jahren schon in dem Gruson
werk erbaut. Die ganze Fabrikation des Gasmaschinenbaues paBte wenig in den 
Rahmen des Gruson-Werkes hinein. Man hatte schon mehrmals daran gedacht, den 
Gasmaschinenbau aufzugeben. Da fUhrte ein groBer Brand, der die Gebaude der 
Gasmaschinen-Abteilung zerstorte, zur Ausfiihrung des Entschlusses. Der Ingenieur 
Ebbs, der Leiter der Gasmaschinen-Abteilung regte v. Rieppel dazu an, die 
gesamte Gasmaschinen-Abteilung nach Niirnberg zu iibernehmen. In der richtigen 
Erkenntnis der groBen Entwicklungsmoglichkeiten wurde dieser Gedanke durch
gefiihrt und Ebbs iiberfiihrte 18g8 den gesamten Gasmaschinenbau des Gruson
Werkes mit Zeichnungen, Modellen und Maschinen nach Niirnberg. Diese Uber
siedelung fiel gerade in die Zeit, wo die deutsche Hiittenindustrie mit groBtem 
Interesse an der Frage der weiteren Ausnutzung der Abgase von Hoch- und Koksofen 
arbeitete. Niirnberg baute zunachst einfachwirkende Viertaktmaschinen von 200 
bis 1200 PSe in Zwillingstandemanordnung. Die groBte Leistung in einem Zy
linder betrug 750 PSe. Diese Einzylinder-Maschine Hiuft noch heute auf eiriem 
deutschen Hiittenwerk. Die einfachwirkenden Maschinen fielen sehr schwer aus 
und wurden deshalb sehr teuer. Man ging daher zur Konstruktion doppelt
wirkender Viertaktmaschinen iiber, auf die Ebbs, angeregt durch die Le
tombesche Gasmaschine auf der Pariser Weltausstellung Ig00 in seinem der 
Firma erstatteten Bericht besonders hingewiesen hatte. Bei der Durchkon
struktion einer solchen Maschine zeigte es sich aber, daB grundsatzlich neue 
Wege einzuschlagen waren. Ig02 verlieB Ebbs die Maschinenfabrik in Niirn
berg. Sein N achfolger wurde der leider zu friih verstorbene Konstrukteur 



Geschichte der Maschinenfabrik Niirnberg. 

Hans Richter!), der die neuesten Erfahrungen vom Geb;et des Kolbendampf
maschinenbaues in genialer Weise auf den Bau von Gro13gasmaschinen ubertrug. 
So entstand die doppeltwirkende Nurnberger Gro13gasmaschine, Fig. 18. Die 
erste, 1902 bestellte Maschine leistete 1500 PSe, wahrend heute schon Maschinen
einheiten bis zu 6500 PS (1625 PSe in einem Zylinder) ausgefiihrt werden. 

Neben dem Bau von Gro13gasmaschinen suchte man auch die Kleingasmaschine 
weiter zu entwickeln. Auch an der sehr regen Aufnahme, die das Generatorgas 
wahrend einiger Jahre fand, beteiligte sich die Maschinenfabrik durch den Bau zahl
reicher Anlagen. Bis Ende Oktober 1913 sind von der Nurnberger Maschinenfabrik 
im ganzen 657 Gasmaschinen mit 739660 PSe geliefert worden. Davon sind 330 
Maschinen uber 1000 PSe mit 657820 PSe Gesamtleistung. Von den gelieferten Gas
maschinen entfallen rel 76 vH auf Huttenwerke. Nach den Betriebszwecken kommen 
auf Antrieb von Dynamomaschinen rel 70 vH, auf Geblaseantrieb rd 28 vH. 

Neben den Gasmaschinen gewinnen heute in steigendem Ma13e die Diesel
mas (' h in en an Bedeutung. Es ist bekannt, welch ausschlaggebenden gro13en Anteil 

Fig. 18. Nurnberger GroBgasmaschine (Ausfiihrung von 1913). 

die Augsburger Maschinenfabrik an der Durchfiihrung des Diese1schen Erfinder
gedankens zur praktisch verwertbaren Maschine hat. Auch die Niirnberger Maschi
nenfabrik hat bereits 1897 bis 1899 Dieselmaschinen gebaut. Auf der Miinchener 
Ausstellung 1898 war eine Niirnberger Dieselmaschine in Zwillingsanordnung von 
40 PSe ausgestellt. Die Maschine bewahrte sich aber noch nicht. Es waren un
gemein groBe Schwierigkeiten, die die Entwicklungsgeschichte der Dieselmaschine 
innerhalb der Maschinenfabrik Augsburg deutlich zeigt, zu iiberwinden. Das Niirn
berger Werk gab'voriibergehend den Bau von Dieselmaschinen auf. Spater wurden 
dann zunachst nach Augsburger Zeichnungen kleinere stehende Maschinen aus
gefiihrt. Nachher wurden auch liegende Maschinen gebaut. 1m ganzen sind aus 
dem Niirnberger Werk 284 ortsfeste Dieselmaschinen mit 46755 PSe hervorgegangen. 

Kennzeichnend fiir die neueste Entwicklung ist das Bestreben, Gesamtkraft
anlagen nach gro13en wirtschaftlichen Gesichtspunkten einheitlich zu bauen, urn 
mit einem Mindestaufwand von Brennstoff und menschlicher Arbeit ein Hochst
ma13 von Leistung zu erreichen. Die Ausniitzung der Abfallenergien z. B. durch 
Abwarmeverwertung, die Verbilligung des Transportes durch zweckmaBige Gebaude
anordnung und leistungsfahige Transporteinrichtungen, gehoren hierher. 

1) Nachruf s. Z. Ver. deutsch. lng. 1910, S. 829. 
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Wagenbau. 

Was die Entwicklung des Eisenbahnwagens in den letzten J ahrzehnten an
belangt, so sind nach und nach immer mehr Sonderkonstruktionen erforderlich 
geworden. 1m Jahre 1882 wurde mit besonderer Tatkraft auch der Bau von StraBen
bahnwagen aufgenommen und die konstruktive Entwicklung betrachtlich gefordert. 
1893 wurde der erste Kranwagen gebaut. Das folgende J ahr bringt die erste 
fahrbare Impragnier-Anstalt, 1895 wurden die ersten Maschinen- und Hilfs
wagen fUr die mechanische Geleiseverlegung ausgefUhrt. 1900 werden die ersten 
Wagen fUr Bergbahnen gebaut, 1902 die crsten Selbstentlader, vierachsige Kohlen
wagen von 38 t Ladefahigkeit mit Bodenentleerung. 1904 wurden Kippwagen 
(nach beiden Seiten kippend) fUr groBe Erdarbeiten konstruiert. Von den Spezial
wagen seien hier vor aHem die groBen Kesselwagen zum Transport von Fltissig
keiten erwahnt, ferner die sechsachsigen Speisewagen und die vierachsigen Schlaf
wagen, sowie die Dampfmotorwagen. Eine interessante I\onstruktion ist der I9IO 
ausgefUhrte Plattformwagen von 80 t Ladetahigkeit zum Transport schwerer GuB
stucke. Die Haupttatigkeit aber blieb naturgemaB der Bau von normalen Gtiter
und Personenwagen. Urn welche Leistungen es sich hier handelt, kann man daraus 
ersehen, daB bisher tiber 92400 Eisenbahnwagen und tiber 3000 StraBenbahn
wagen und auBerdem 3000 UntergesteHe eigenen Systems geliefert worden sind. 
Welch ungemeine Fortschritte in der Konstruktion,' in dem Ersatz des Holzes 
durch Eisen und Stahl und vor aHem auch in der inneren Ausstattung und in den 
GroBenverhaltnissen der Wagen sich hier ergeben haben, das erkennt man leicht, 
wenn man die jedem aus eigener Erfahrung bekannten Eisenbahnwagen einmal 
vergleicht mit dem roHenden Material, das man auf Nebenbahnen noch findet, 
oder vergleicht mit den ersten AusfUhrungen der Ntirnberger Maschinenfabrik, die 
auf Seite 258 wiedergegeben wurden. 

Briicken und.Hochbauten. 

Die Ubersicht tiber die geschichtliche Entwicklung hat bereits erkennen lassen, 
welch groBe Bedeutung auch dieses Arbeitsgebiet in den 40er und 50er J ahren ge
wonnen hat. Der Glaspalast und die GroBhesseloher-Brticke sind die Wahrzeichen 
des technischen Konnens auf diesemGebiet, die weit in die spat ere Zeit noch hinein
ragen. Die Eisenbahnbrticke tiber den Rhein oberhalb Mainz mit tiber 2000 t Eisen
gewicht, die 1861/62 ausgefUhrt wurde, leitete eine groBe Anzahl von weiteren 
Auftragen ein. Gerber hatte mit der EinfUhrung des nach ihm benannten 
Tragers, eines Balkentragers mit freiliegenden Sttitzpunkten, groBe Erfolge auf
zuweisen. Auch heute noch wird dieses Tragersystem bei groBen Bauwerken viel 
verwendet. 1877 hat dann Gerber die Gelenkknoten anstatt steifer Knoten
verbindungen eingefiihrt, die zum erstenmal bei der StraBenbriicke am Bahnhof 
Ntirnberg 1877, dann spater auch bei den groBen BahnhofshaHen in Mtinchen und 
Mainz und auch bei vielen Briicken benutzt wurden. Rieppel hat dann spater 
den statisch unbestimmten Systemen, die zuerst schon bei der StraBenbrticke im 
Bahnhof Augsburg 1866 als kontinuierliche Trager ausgefiihrt wurden, groBes 
Interesse entgegengebracht. Nachdem dann sichere Rechnungsgrundlagen der 
statisch unbestimmten Systeme ermittelt worden waren, hat Rieppel sie bei zahl
reichen Briickenbauten angewendet, unter denen die 1894/97 erbaute Kaiser
Wilhelm-Briicke bei Miingsten, Fig. 19, besonders genannt sei. Diese Briicke gehort 
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mit 107 m Hahe und 170 m Spannweite der Mittelaffnung auch heute noch zu 
den graBten Briicken des Kontinents. Das Eisengewicht betragt 4944 t. 

Aus den Arbeiten der Briickenbau-Anstalt erwuchs eine immer weitergehendere, 
auch wissenschaftliche Beherrschung der theoretischen Grundlagen. Neben der 
Weiterentwicklung der Rechnungsmethoden und der konstruktiven Grundlagen 
lieB man es sich angelegen sein, auch die Herstellungsmethoden innerhalb der Werk
statt und vor allem die Aufstellungsmethoden auf dem Bauplatz soweit als moglich 
zu verbessern, denn die Aufgaben der industriellen Praxis liegen ja nicht nur darin, 
die gestellten Aufgaben technisch zu lasen, sondern auch die Gesichtspunkte des 

Fig. 19. Kaiser-Wilhelm-Briicke bei Miingsten (1894 bis 1897 erbaut). 
Spannweite der Mitteloffnung 170 m; Hohe !O7 m. 

Geldverdienens zu beriicksichtigen. Was die Aufstellung der Briicken anbelangt, so 
hat man besonders die Freimontagen planmaBig we iter entwickelt. Die erste Frei
montage ist von Gustavsburg 1875/76 beim Bau der 68 m weiten Mitteloffnung 
der Eisenbahnbriicke iiber den Inn bei Konigswart durchgefiihrt worden. Der 
geriistlose freie Vorbau ist dann vor aHem in groBziigiger Weise bei der Miingstener 
Briicke angewandt worden, ebenso auch bei der Schwebebahn Elberfdld-Barmen 
und anderen groBen Ausfiihrungen. 

Friihzeitig hat man sich auch mit der Ausfiihrung der Briickenpfeiler und der 
Griindung beschaftigt und auch die Beton- und Maurerarbeiten ausgefiihrt, so daB 
man von der fertigen HersteHung einer ganzen Briickenanlage bis zur Verkehrs
iibergabe sprechen kann. Die Druckluftgriindung fiir Pfeiler und Widerlager hat 
man zuerst 1869 angewandt. Neben den festen Eisenbahn- und StraBenbriicken 
sind eine groBe Zahl von beweglichen Briicken, als Drehbriicken und Klappbriicken 
gebaut worden. In neuerer Zeit wurden viele Briicken nach dem Auslande gelie
fert, erwahnt seien hier nur die Ponton -Briicke iiber das Goldene Horn in Kon
stantinopel und die Hoangho-Briicke in China. 

Die alte GroBhesseloher Briicke hat so eine ungemein groBe Anzahl bemerkens
werter Nachfolger gefunden. Nicht minder bedeutsam sind aber auch die Nachfolger 
des ersten groBen Eisenhochbaues, des Glaspalastes. Es folgten ihm die Bahnhofs
hallen in Ziirich, Miinchen und Mainz. 

Bis 1892 hatte man sich noch nicht veranlaBt gesehen, den Eisenhochbau 
vom eigentlichen Briickenbau zu trennen. J e groBer aber nun die Aufgaben auch 
auf dies em Gebiete wurden, urn so notwendiger wurde es, hierfiir eine eigene Kon-

Beitrage I9I3. 19 
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struktionsabteilung zu schaffen. Auch hier hat man genau wie bei dem Briicken
bau sich nicht nur damit begniigt, vom technisch-konstruktiven Standpunkt ein
wandfreie Konstruktionen herzustellen, sondern man hat von Anfang an weit
gehende Riicksicht auf ihre asthetisch wirkende Ausgestaltung genommen. Kiinst
lerische Gesichtspunkte mit den technischen Konstruktionen zu vereinigen, war 
c1as Ziel, das man sich gesetzt hatte, und man hat deshalb schon seit langem Wert 
darauf gelegt, mit kiinstlerisch gut durchgebildeten Architekten gemeinsam die 
Entwiirfe durchzuarbeiten. Die ausgefiihrten Anlagen beweisen, welche reichen 
Friichte dieses Hand·in-Handarbeiten zwischen Ingenieur und Architekt getragen 

Fig. 20. ' Stadtischc Fcst- und Ausstellungshallc in Frankfurt a . I'll. (1907 his 1909 crballt). 

Die ilber 6000 qrn rnes,;ende Grundfliiche der Halle (J 12 III groOte Liinge, 67 rn grof.ltc Breit(.') 
ist vollig frei von inncrcn Stiitzen, <ler 1\littclpunkt der Late'rIll' liegt 39 m hocll. 

hat. Eine groBe Anzahl interessanter Einze!heitell sind auch in dieser Abteilung nach 
undnach ausgebildet worden. Es sei hier nur auf die massiven Dacher mit einer 
Eindeckung. aus Bimsbeton mit Eiseneinlagen hingewiesen, die gute Ergebniss~ 
gezeitigt haben. Man ist schliel3lich dazu i.ibergegangen, Anlagen mit dem zu
gehotigen Mauerwerk, den Glasarbeiten usw. schliisselfertig herzustellen, und da 
das Werk alich die innere Einrichtung grof3er Kraftwerke und Fabrikanlagen durch 
die Kraftmaschinenabteilung und die Kranbauabteilung herstellen kann, so sind 
cine groBere Anzahl vollstandig einheitlich durchgebildeter und ausgefi.ihrter Anlagen 
entstanden. Unter den groBen, besonders interessanten Bauwerken der letzten Zeit 
seien hier nur die Bahnhofshallen in Metz und Basel, ferner die Helling-Anlagen 
von Tecklenborg in Geestemiinde und vom Vulcan in Stettin, die gro!3e Fest- und Aus-
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stellungshalle der Stadt Frankfurt am Main mit 12000 Sitz- und 6000 Stehplatzen, 
sowie die Schwebebahn Barmen-Elberfeld und die Hochbahn in Hamburg genannt. 

Sehr interessante Arbeiten sind auch entstanden auf dem Gebiete des Gas
werkbaues und des Eisenhiittenwesens. Hochofengeriiste, Fordergeriiste und vor 
allem . Riesengasbehalter mit dem patentamtlich geschiitzten Wolbbassin sind hier 
zu nennen. Hierzu kommen Speicher und Werkstatten flir die verschiedensten 
Industrien sowie in der neuesten Zeit interessante Ausflihrungen von Luftschiffhallen. 

Eine besondere Abteilung bilden die Eisenwasserbauten, die das Werk als 
groBe Schleusen- und Wehrverschliisse und vor allem in Gestalt der sehr 
bemerkenswerten vValzenwehre (erste Ausflihrung 1902), die nach eigenen 
Patenten ausgefiihrt werden, mit Erfolg erbaut hat. Ein Teil dieser Arbeiten 
wird in der Briickenbau-Abteilung des .1\iirnberger Werkes ausgefiihrt, die iibcr
wiegende Mehrzahl jedoch im Gustavsburger \VErk, das sich vornehmlich im 
letzten J ahrzehnt zu einer der bedeutendsten Briickenbauanstalten Deutschland~ 
entwickelt hat, Fig. 22 und 23. 

Hebezeuge. 

Ebenso ist die Abteilung fiir Transportmaschinen zu erwahnen, die im Niirn
berger Werk ihren Hauptsitz hat. Auch hier gehen die Anfange bis weit in die erste 
Zeit des Werkes zuriick. Damals wurden fiir den Eisenbahnbedarf Schiebebiihnen. 
Drehscheiben und Krane vornehmlich mit Handantrieb gebaut. Nach und nach ent
wickelten sich dann weitere Hebe- und Transporteinrichtungen, hauptsachlich infolge 
der Aufnahme des elektrischen Antriebes. Das Werk baut heute groBe Laufkrane, 
Drehkrane und Verladebriicken, daneben Aufziige, Spills, Drehscheiben, Schiebe
biihnen, Wagenkipper, Einrichtungen zum Transport von Massengiitern usw. Neben 
den normalen Konstruktionen wurden mit besonderem Erfolge Sonderbauarten aus
gebildet, die den eigenartigen Betriebsverhaltnissen der Hiittenindustrie und des 
Hafenverkehrs angepaBt sind. Uber 2000 Hebezeuge mit einer Gesamttragfiihig
keit von iiber 25000 t, darunter Einzelausfiihrungen bis zu 200 t Last, gegen 
60 Verladebriicken bis 87 m Stiitzweite und ISO m Briickenlange wurden aus
gefiihrt. Ein groBer Teil des erheblichen Absatzes ging in das europaische und 
iiberseeische Ausland. 

Auch den Bau von Materialpriifungsmaschinen, der auf die groBartige 
Leistung Werders zuriickzufiihren ist, hat man weiter betrieben. Neben den 
Werderschen Materialpriifungsmaschinen, die heute noch ausgefiihrt werden, baut 
man Maschinen nach Bauart Martens und nach eigenen Konstruktionen. 

Diese kurze Ubersicht wird im Rahmen dieser Abhandlung geniigen, urn ein 
Bild der vielseitigerr heutigen Tatigkeit des groBen Werkes zu geben. Ausgezeich
nete, geradezu mustergiiltige Druckschriften ermoglichen es jedem, der Interesse 
dafiir hat, sich weiter hieriiber zu unterrichten. 

Es sei jetzt noch versucht, soweit dies moglich ist, auch zahlenmaBig eine Vor
stellung zu geben von dem, was heute erreicht ist. 

In dieser Ubersicht, die wir iiber die neueren Leistungen in ganz kurzem CmriB 
hier zu geben versuchten, sind die Lebensarbeiten vieler Menschen verkorpert. An 
den menschlichen Faktor im industriellen ArbeitsprozeB wird beim Berichten iiber 
das, was vollbracht ist, oft zu wenig gedacht. Wer aber in den Werdegang dieser 
groBen Schopfungen der Technik eindringt, wird erkennen, daB rp.an in allen dies en 
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von Menschen fUr Menschen geschaffenen Werken in ausschlaggebender Weise auf 
die Tatigkeit, auf das Wissen und K6nnen, auf die Tatkraft von zahlreichen Menschen 
vom Arbeiter bis zum leitenden Mann an der Spitze des ganzen Unternehmens 
angewiesen ist. Es wiirde deshalb hier ungemein interessant sein, wenn es der Rah
men der Arbeit gestatten wiirde, in die Organisationsverhaltnisse des ganzen Unter
nehmens naher einzudringen. Einige wichtige Angaben hieriiber sind in der Zeit
schrift des Vereines Deutscher Ingenieure enthalten 1). Hier sei nur zusammenfassend 
darauf hingewiesen, daB von den leitenden Mannern der Fabrik diese Bedeutung des 
menschlichen Faktors stets erkannt worden ist. Man weiB, daB die auBere Disziplin, 
so notwendig sie in jedem organisierten Betrieb ist, doch nicht das einzige bleibt, 
worauf es ankommt. Man erkennt, daB Lust und Liebe zu der Tatigkeit wichtige 
Faktoren sind, die allein die Tatkraft verbiirgen, die fUr den technischen Fortschritt 
unerlaBlich ist. Auf die Ausbildung gelernter Arbeiter legt man groBen Wert. In 
N iirnberg besteht eine Werkschule bereits seit 44 J ahren, und man ist in neuerer 
Zeit mit dem weiteren Ausbau eingehend beschaftigt. J a, man ist jetzt auch in vor
bildlicher Weise daran gegangen, die Ausbildung von Praktikanten, von jungen 
Mannern, die spater als Ingenieure tatig sein sollen, planmaBig in die Hand zu nehmen. 

Wer mit den Arbeitsverhaltnissen solcher groBer industrieller Werke auch nur 
einigermaBen vertraut ist, weiB, wie es nicht nur darauf ankommt, geistreiche 
Ideen in den Bureaus zu entwickeln und ihnen auf dem Papier konstruktive Formen 
zu geben, sondern daB oft die groBen Schwierigkeiten erst dann beginnen, wenn es 
heiBt, diese Aufgabe nunmehr in der Werkstatt in Eisen und Stahl auszufUhren. 

In richtiger Erkenntnis dieser Tatsache hat die Firma im Maschinenbau schon 
Anfang der goer Jahre die gesamte Betriebsleitung und aIle damit zusammenhangen
den Arbeiten von dem bisher iiblichen empirischen Verfahren, der sogenannten 
Meisterwirtschaft, freigemacht und sie, wie die Entwicklung der Konstruktionen, 
auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut. Man hat genaue Kostenfeststellungen 
eingefUhrt und hierbei fUr jede Werkzeugmaschine neben Aufschreibung der Re
paratur-, Platzkosten usw. auch den Kraftverbrauch mit Dynamometern gemessen; 
die Arbeitsakkorde, friiher von Meistern geschatzt, wurden nun auf Grund der 
Maschinengeschwindigkeiten und genauer Beobachtung der Nebenarbeiten rech
nerisch festgelegt. Die technischen Einrichtungen und Arbeitsverfahren wurden 
sHindig den allgemeinen Fortschritten der Technik sowie der Aufnahme neuer Er
zeugnisse angepaBt; es wurden friihzeitig Schleif- und Frasmaschinen eingefUhrt, 
die Genauigkeit der Werkstattarbeit durch Kaliber, spater durch das Grenzlehren
system erh6ht, durch planmaBige Beobachtungen und Verbesserungen die Leistung 
der Werkstatten gesteigert und die Herstellungskosten vermindert. Von wesent
lichem EinfluB hierbei ist das Verhiiltnis zu den Arbeitern. Auf ein Vertrauens
verhiiltnis zu den Arbeitern wurde groBter Wert gelegt; durch personliche Fiihlung
nahme gelang es in vielen Fiillen, die Arbeiter von der Notwendigkeit bestimmter 
MaBnahmen zu iiberzeugen und fUr ihre Arbeit zu interessieren. So wurden z. B. 
bei der umfangreichen EinfUhrung des Schnelldrehstahls - gleich nach seinem Be
kanntwerden auf der Pariser Weltausstellung Ig00 - die Arbeiter an der erzielten 
Ersparnis durch entsprechende Akkorde beteiligt, wodurch man Schwierigkeiten 
vorbeugte. Bis zum Eingreifen der groBen gewerkschaftlichen Organisationen blieb 
das Verhiiltnis der Arbeiter zur Werkleitung im wesentlichen sehr friedlich. Durch 
eine groBere ArbeiterQewegung im Jahre Ig05, die durch auBerhalb des Werkes 

1) 1903, S. 1335. 
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liegende Ursaehen veranlaBt wurde, konnten die bestehenden Verhaltnisse nur 
vorubergehend getrubt werden. 

Dureh diese wenigen Beispiele konnen die umfassenden und wiehtigen Auf
gaben der Werkstatte naturlieh nieht ersehOpft werden. 

Die groBen Leistungen der Ingenieure, die an der Spitze des Werkstattbetriebes 
einer groBen Firma stehen, werden auBerhalb der Firma noch oft nieht ihrer Bedeu
tung nach gebuhrend gewurdigt. Innerhalb der Firma allerdings weiB man sehr 
wohl, was man gerade diesen Mannern zu verdanken hat. Die Leiter des Betriebes 
kommen nicht aus nur mit einer gut en teehnisehen Vorbildung, es muss en Mensehen 
sein, die Menschen zu behandeln verstehen, wenn sie Erfolg haben wollen. Wenn 
irgendwo, so braucht ein Werk hier Personliehkeiten. Auch eine Geschichte der 
Technik und Industrie wird nur dann ihren Aufgaben ganz gereeht werden konnen. 
wenn sie diese Seite der Tatigkeit mit berucksiehtigt. Das geschieht heute nicht 
immer in genugendem MaBe. Es liegt das auch wieder daran, daB wir oft nur 
aus dem, was gedruckt worden ist, unsere gesehichtliehe Erkenntnis schopfen. 
Da kann es denn vorkommen, daB wir wohl den Namen eines Mannes erfahren, 
der zu hundert guten Dampfmasehinensteuerungen noeh eine dazu erfindet, mit der 
gunstigstenfalls oft nur eine versehwindend kleine Besserung erreicht werden kann, 
aber niehts von dem Manne horen, der es durch seine mensehliehen Eigenschaften 
verstanden hat, in seinem Werke Arbeitseinstellungen zu verhuten, die die Ent
wicklung auf lange Zeit gehemmt hatten. Erst wenn wir mehr und mehr lernen 
werden, diese menschliehe Seite der Ingenieurtatigkeit anzuerkennen, wird hier 
eine Besserung eintreten. 

Das gilt auch fUr die Manner, die von lei tender Stellung aus dafUr zu sorgen 
haben, daB nieht nur produziert wird, sondern daB diese Erzeugnisse aueh nutz
bring end abgesetzt werden. Ein Fabrikunternehmen ist ja nicht eine Sehopfung. 
die isoliert fUr sich allein dasteht. Ungemein eng sind die Maschen des Netzes, 
die es mit der AuBenwelt, und bei dem Werk, das hier zu behandeln ist, kann man 
ohne zu ubertreiben sagen, mit allen fUnf Erdteilen verbinden. Wenn man einmal 
versuchen wurde, aIle die Personen zusammenzustellen, mit denen die Augsburg
Nurnberger Masehinenfabrik in einem einzigen Jahre als Kaufer und Verkaufer 
in Verbindung tritt, so wurde man erstaunt sein uber die Mannigfaltigkeit dieser 
naeh auBen geriehteten Beziehungen. Hier kommt nicht minder wie im inneren 
Betrieb der Mensch als ausschlaggebender Faktor fUr den Erfolg in Betracht. Auch 
die groBe Arbeit, die hier von den leitenden Herren bestandig zu leisten ist, wird 
oft sehr unterschatzt, wenn man nur an die teehnisehen Fragen, nur an die Ent
stehung der einzelnen Fabrikate denkt. 

Aus dem Zusammenwirken aller dieser Krafte auf den versehiedensten Arbeits
gebieten entsteht das, was wir aueh bis zu einem gewissen Grade zahlenmaBig als 
Ergebnis der gesamten Entwicklung bezeichnen konnen. Die Gesamtzahl der 
Beamten und Arbeiter in den vier Werken, die heute das ganze Unternehmen 
bilden, betragt rd 16000. Die Entwicklung der Arbeiterzahlen im Werk Nurnberg 
laBt Fig. 21 erkennen. 1912 waren im Werk Nurnberg 5225 Arbeiter beschiiftigt, 
von denen 60 vH als gelernte Facharbeiter zu bezeiehnen waren. Interessant 
ist es, gegenuber der in nicht teehnischen Kreisen oft behaupteten ungemeinen groBen 
Freizugigkeit der Arbeiter auch hier feststellen zu konnen, daB nicht weniger 
als 28,7 vH der Arbeiterschaft aus Nurnberg und Umgegend und 62,1 vH aus 
dem ubrigen Bayern waren. Nur 1,5 vH der Arbeiter stammen aus dem Auslande 
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und 7,7 vH aus dem nicht bayerischen Deutschland. Die gesamte Lohnsumme ist 
in den letzten 10 J ahren von 1902 bis 1912 von rd 3 Mill. Mark auf tiber 7,7 Mill. Mark 

l 
1- -

H 

1 n 
+ I 

I' I 1 I 

~ 
~ 

ssoo 

sao 

.. 000 

jV. 

;J 

2 

000 2 

1SOQ 

gestiegen. Bei dem 
Lehrlingsersatz sucht 
man in erster Linie die 
S6hne von eigenen Ar
beitern zu berticksich
tigen. Das geht so wei t, 
daB man viele Jahre 
hindurch hiermit voll
shindig ausreichte ; nur 
in den letzten J ahren 
hat man auch in gr6Be
rem MaJ3stabe auJ3er
halb des Werkes ste
hende Familien zum 
Ersatz der gelernten 
Arbeiter herangezogen. 

--'"' J It 1 00 5 Sehr interessant ist 
es auch, sich einmal zu 
vergegenwartigen, wel
che Rohstoffmengen 
innerhalb des Ntirn-

rrI1l l I III 

Fig. 21. Zahl der Arbeiter im Werk Niirnberg 1847 bis 1912. 

berger Werkesallein jiihrlich verbraucht werden. Es ergibt sich daraus auch, 
weIche Rolle ein soIches Werk als Konsument einnimmt. Der Verbrauch von Kohle 
ist in den letzten 10 J ahren von rd 9200 t auf rd 18000 t g estiegen. An Koks 
wurden im letzten Jahre 5300 t verbraucht. Der Gesamtverbrauch an Eisen be~ 
trug im Jahre 19II/12 46322 t, davon entfielen auf Walzeisen allein tiber 20000 t, 
auf Roheisen 13000 t, auf bearbeitetes Eisen und auf Stahl uber 9000 t und der 
Rest auf Alteisen. An Metall wurden verbraucht rd 500 t, an Holz rd 30 000 cbm. 
Alles tibrige Material, was sonst verwendet wird, betriigt nicht weniger als rd 9300 t. 

Was das Werk Gustavsburg anbelangt, dessen Entwicklungsgang seit J ahr
zehnten auf das engste mit der Ntirnberger Fabrik verbunden ist, so ist die Zahl 
der im Werk selbst beschaftigten Arbeiter im letzten J ahrzehnt von II33 auf 1887 
gestiegen. Die Zahl der gelernten Arbeiter hielt sich hier zwischen 43,6 und 43,2 vH. 
Auch hier ist es interessant festzustellen , daB nicht weniger als 57,1 vH der Ar
beiter aus Gustavsburg und Umgegend stammen, 19,3 vH aus dem tibrigen Hessen 
und aus dem tibrigen Deutschland 22,6 vR. Das Ausland ist nur mit I vH an 
der Arbeiterschaft beteiligt. Die Lohnsumme ist von etwas tiber 2 Mill. auf rd 
4,5 Mill. Mark gestiegen. Die Gesamtzahl der A rbeiter vom Werk Gustavsburg 
einschliel3lich der auswartigen und tiberseeischen Baustellen ist in Fig. 22 dar
gestellt. Auch in Gustavsburg wird Wert darauf gelegt, den Lehrlingsersatz aus 
den eigenen Arbeiterfamilien zu nehmen. Wenn die Anmeldungen aus diesem Kreise 
nicht ausreichen, greift man auf auBerhalb des Werkes stehende Familien zuruck. 
In den letzten J ahren hat man zwischen 8 und 14 v H der Lehrlinge aus fremden 
Familien entnehmen mussen. 

Was den Materialverbrauch in Gustavsburg selbst anbelangt, so ist er in den 
letzten 10 Jahren an Walzeisen von rd 18600 t auf rd 41100 t gestiegen. Die 
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entsprechenden Zahlen fUr bearbeitetes Eisen und Stahl sind I835 und 4II5 t, fUr 
Gul3eisen 62I und I774 t, fUr Armaturen 30 und 279 t. Der Wert des verarbeiteten 
Holzes ist in dem genannten Zeitraum von 44 I92 auf 870 843 Mark gestiegen und 
der Wert anderer verarbeiteter Materialien von I6068 auf rd 728000 Mark. Wie 
sich die Leistung in t ausgedriickt bei fertigen Konstruktionen in den wichtigsten 
Teilen des Werkes Gustavsburg seit dem Jahre I900 entwickelt hat, ergibt sich 
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Fig. 22. Zahl der Arbeiter irn \Verk 
Gustavsburg einschliel3lich der aus
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aus der Figur 23. 
Was den Gesamtumsatz der Maschinen

fabrik Augsburg-Niirnberg A.-G. anbelangt, so 
betrug er einschl. Nebenkosten (Verpackung, 
Fracht, Zoll, Montagen usw.) I903/04 rd33,2Mill. 
Mark. 1m letzten Rechnungsjahr (I9I2/I3) war 
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Fig. 23. Tonnenleistung an fertigen 
Konstruktionen von Werk Gustavsburg. 

er auf rd 99 Mill. Mark gestiegen. Der Anteil des Absatzes nach dem Auslande bet rug 
I903/04 rd 9,5 Mill. Mark, der des iiberseeischen rd 3>4 Mill. Mark. Die entsprechen
den Zahlen fur das letzte Rechnungsjahr sind 29,6 Mill. und I4,7 Mill. Mark. 

Diese trockenen Ziffern, die hier aus dem grol3en statistischen Material der Fabrik 
angefUhrt wurden, umschlie13en die Ergebnisse tatkraftiger Arbeit. Die Niirnberger 
Maschinenfabrik schliel3t auch in ihrer Entwicklung im 20. J ahrhundert sich wurdig 
an die grol3e Tradition jener Zeit an, wo der grol3e Unternehmer Cramer - Klett 
mit dem genialen Ingenieur Werder zusammen die Grundlagen des Werkes schaffen 
konnten. Das von diesen grol3en Pionieren der deutschen Industrie geschaffene Werk 
schliel3t sich aber auch in seiner heutigen glanzenden Stellung wurdig an jene Hingst 
vergangenen Zeitcn Nurnberger Gewerbetatigkeit an, in der Nurnberg mit an erster 
Stelle genannt werden mu13te, wenn man von des alten Deutschlands grol3en Leistun
gen in Industrie und Gewerbe sprach. 
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Christopher Polhem und seine Beziehungen zum 
Harzer Bergbau. 

Von 

lngenieur Otto Vogel, DUsseldorf. 

"Doeh so sehr uns die groBen Werke der 
Kunst und Teehnik, die Ergebnisse der wissen
sehaftliehen Forsehung oder die Ergebnisse der 
Weltgesehiehte zu fesseln vermiigen, unwider
stehlieh gedriingt, wendet sich unser Geist den 
Menschen zu, die sie geschaffen, entdeckt, be
wirkt haben. Wir sue hen ihre Herkunft und 
Schicksale zu ergriinden, ihrer Geistesarbeit 
nachzuspiiren, ihr Charakterbild auszugestalten, 
ihre SteHung in der Kulturgeschichte zu be-
stimmen." Otto H. Mueller. 

1m Jahre 1763 schrieb Calvoer in seiner: "Historisch-chronologischen ::\'ach
richt des Maschinenwesens auf dem Oberharze" 1) : 

"Wei! der vorteilhafte Bergbau gar sehr auf die Ersparung der Kosten, und diese 
auf wohl eingerichtete Maschinen ankommt: So ist Anno 1707 der schon damals beruhmte 
Mechanicus, Christoph Polhammer, nachhero Herr von Polhem 2), aus Schweden 
her geladen worden, urn das Maschinenwesen auf dem Harze zu untersuchen." 

Der damalige Harzer Bergsyndikus Heinrich Hartwig Knorre auI3erte sich 
In einem Schreiben an den Berghauptmann Heinrich Albert von dem Busch 
in Hannover sehr anerkennend tiber seinen schwedischen Gast: 

"Herr Polhammer ist gar ein habHer Mechanicus, welcher sowohl Theoriam als 
Praxin verstehet, und aIler Maschinen Beschaffenheit aus dem Fundament untersuchet." 

Calvoer selbst aber sagt an einer anderen Stelle3): 

"Dem Herrn von Polheim4) haben die hiesigen Bergwerke viel zu danken, und aIle 
gegenwartige verbesserte V orrichtungen von Kunsten und Treibwerken sind von der 
Zeit an, da man denselben auf dem Harze zu kennen das Gluck gehabt, und der ver
storbene Maschinendirektor Ripking, der zeitige Maschinendirektor Hansen und 
der Kunstmeister Schwarzkopf bei ihrem Aufenthalte in Schweden seinen Unterricht 
genossen haben, zu ziemlicher VoIlkommenheit gestiegen, indem er der erste Urheber 
der von der Grube entlegenen Treibwerke und der wohl eingerichteten Wasser- und 
Treibkiinste ist. Es ware nur zu wunschen, daB von seinen Erfindungen mehrere bei 
den hiesigen Bergwerken appliciret werden konnten." 

1) Calvoer a. a. O. I, S. 111. 
2) Vgl.: Beitriige zur Gesehichte der Teehnik und Industrie 1. Bd., 1909, S. 14. 
3) Calvoer a. a.' O. II, S.66. 
4) Dber die verschiedenen Sehreibweisen des Namens vgl. S. 301. 
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Da liber das Leben und die vielseitige Tiitigkeit Polhe ms, den seine Lands
leute schon bei seinen Lebzeiten mit berechtigtem Stolz den "Archi medes des 
Nordens" oder noch zutreffender den "Vater des schwedischen Maschinen
wese ns" nannten, und der ohne Zweifel zu den groBten Ingenieuren aller Zeit en 
und N ationen gehort, in der deutschen Fachliteratur merkwiirdigerweise so wenig 
bekannt geworden istl), so will ich im folgenden den Entwicklungsgang und die 
Leistungen dieses groBen Mannes schildern und seine Beziehungen zum Harzer Berg
bau etwas eingehender besprechen. Ich stiitze mich dabei in der Hauptsache auf 
die im Anhang aufgefUhrten Quellen. 

Die ersten J ahrzehnte des 17. J ahrhunderts waren fUr die wirtschaftliche Ent
wicklung Schwedens von ganz hervorragender Bedeutung: stammten doch aus jener 
Zeit die erst en Anliiufe zur Bildung eines industriellen GroBbetriebes, indem man 
vor aHem die Wasserkriifte des Landes auszunutzen suchte, wiihrend gleichzeitig 
die Kapitalbildung und die Arbeiterorganisationen in neue Bahnen gelenkt wurden. 

AHenthalben rich tete sich die Aufmerksamkeit auf die Ausbeutung der vor
handenen Naturschiitze 2), und viele Ausliinder kamen, angelockt durch den Glanz, 
der sich urn das nordische Reich verbreitete, in das Land. Aus dieser Zeit stammt 
auch der kriiftige Aufschwung der schwedischen Eisen- und Stahlerzeugung; mancherlei 
neue Arbeitsweisen wurden eingefUhrt und Hiitten- und Hammerwerke in groBer 
Zahl errichtet, so daB die Eisengewinnung des Landes im Verlauf einiger J ahrzehnte 
sich vervielfachte. Daneben wurde unter dem EinfluB des stark pulsierenden 
Lebens, das die Verbindung mit dem Auslande im Gefolge hatte, ein internationaler 
GroBhandel geschaffen, dessen Hauptsitz in Stockholm war. 

1) Meines Wissens macht nur Dr. L. Bec k im 3. Band seiner vortrefflichen "Geschichte 
des Eisens" nahere Angaben iiber Pol hem und seine auB.erordentlichen Verdienste urn die 
Entwicklung der schwedischen Eisenindustrie. 

2) "Die schwedischen Bergwerke", so berichtete der Franzose Ga briel Jars im Jahre 1774, 
"standen friiher unter der Aufsicht von Bergbeamten, welche wenig davon verstanden. Die 
Erfahrung erleuchtete die Leute mehr, ob man gleich bis auf die Zeiten der Konige aus der 
Familie von Gustav keine sonderliche Kenntnis vom Bergwesen hatte: Wie diese aber auf den 
Thron gelangten, so lieJ3en sie Fremde, und hauptsachlich Deutsche, als Bergdirektoren und 
Bergmeister kommen, welches besonders unter der Regierung Karl IX. erfolgte. Daher kommt 
es auch ohne Zweifel, daJ3 die schwedischen bergmannischen Kunstworter groJ3tenteils ihre 
Abstammung von den deutschen zu haben scheinen." " ... Man kannte die Maschinen ganz 
und gar noch nicht, deren man sich he ute zu Tage bedient." (J ars: "Metallurgische Reisen." 
Deutsch von Dr. Carl Abraham Gerhard. 1. Bd. Berlin 1777, S. 168.) 

In ganz iihnlicher Weise wie Jars iiuJ3erte sich in jiingster Zeit der schwedische Geschichts
forscher M. B. Swederus in einem Beitrag zur Geschichte des schwedischen Bergwesens. 
"Der allzeit praktisch veranlagte Gustav Was a hatte bereits friihzeitig damit begonnen, 
Schweden die hohere materielle Entwicklung Deutschlands zuteil werden zu lassen, indem er 
erfahrene Leute aus allen Zweigen der Industrie in sein Land kommen lieJ3; unter ihnen nahmen 
die Berg- und Hiittenleute natiirlich die erste Stelle ein. Diese ebenso notwendige wie erfolg
reiche MaJ3regel wurde in noch weiterem Umfang unter Karl IX. durchgefiihrt. Unter der 
Regierung Gustav Adolfs und seiner Tochter Christine wanderten vornehmlich aus den 
wallonischen Niederlanden, aber auch aus gewissen Gegenden Deutschlands, so aus der Lausitz 
und dem Harz, ganze Scharen von geschulten Arbeitern in die schwedischen Bergbaugebiete 
ein, und mit ihnen kamcn auch tatkraftige Leiter industrieller Anlagen. Auf Wunsch des Konigs 
hat iiberdies das am 26. Februar 1630 eingesetzte General-Bergamt erlaubt, einige ,Kunstknechte' 
und ,Meistergesellen' nach Deutschland zu entsenden, urn sich dort Erfahrungen in allen Dingen 
zu verschaffen, die zu rechten Wasser- und ande~en Kiinsten vonnoten sein konnten." (M. B. 
Swederus: "Bidrag till kannedom om Sveriges bergshandtering 1612-1654." Jernkontorets 
Annaler 1910, S. 30 u. 38.) 
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.Ahnlich wie in Schweden selbst lagen damals die Verhiiltnisse auf der seit dem 
Frieden von Bri:imsebro im Jahre 1645 wieder mit Schweden vereinigten Insel 
Gotland. Auch hier wendete man sich mit Zuversicht der Ausbeutung der ver
schiedenen Naturschatze zu und suchte gleichzeitig durch eine verbesserte Handels
und Schiffahrtsordnung die Stellung der Biirgerschaft von neuem zu kraftigen. Wie 
im iibrigen Schweden, so machte sich auch auf Gotland eine starke Einwanderung, 
vor allem aus Holland und Deutschland bemerkbar. Wie nunmehr unzweifelhaft 
feststeht, befand sich unter den deutschen Einwanderern auch der Stammvater 
der Familie Polhammer. Diese soll, wie behauptet wird, denselben Ursprung 
haben wie das aus der i:isterreichischen Geschichte riihmlich bekannte Adelsgeschlecht 

Christopher Polhem 
geb. 18. Dez. 1661 gest. 30. Aug. 1751 

von Polheim, von dessen gleich
namiger Stamm burg noch die letz
ten Uberreste bei Grieskirchen in 
der Nahe von Wels in Oberi:ister
reich erhalten sind. Es war eines 
der altesten und angesehensten 
Geschlechter Osterreichs, dessen 
Stammbaum sich bis in das 
10. J ahrhundert zuriick verfolgen 
\al3t und beriihmte Pralaten und 
Kriegsleute zu seinen Mitgliedern 
zahlte; einige von ihnen waren 
durch Heirat sogar mit auslandi
schen Herzi:igen verwandt. Zu An
fang des 16. J ahrhunderts war ein 
Wolfgang von Polheim Statt
halter seines Heimatlandes, ein 
Ehrenamt, das auch mehrere seiner 
N achkommen innehatten. Spater 
allerdings wurden verschiedene 
Familienmitglieder gezwungen, das 
Land zu verlassen, da sie - wie 
der damalige i:isterreichische Adel 
im allgemeinen - eifrige Anhanger 
des Protestantismus waren. Der 

letzte miinnliche Nachkomme der i:isterreichischen Linie, Adolf Peter Graf von 
Polheim und Wartenburg, starb im Marz des Jahres 1900. 

Wie Christopher Polhem in der von ihm verfal3ten Lebensbeschreibung 
erwahnt, stammten seine Vorfahren aus Ungarn. Ein ungarischer Adliger mit 
Namen Polheimer, der urn das Jahr 1600 sich zu der Lehre Luthers bekannte, 
verliel3 seines Glaubens halber die Heimat und begab sich nach Pommern, wo er 
ein biirgerliches Gewerbe betrieb und seinen alten adligen N amen in den mehr 
nordisch klingenden Polhammer, bzw. Polhammar abanderte1). 

1) Obwohl diese recht romantisch klingende Erzahlung mit kleinen Abweichungen in allen 
von mir benutzten Quellen sich wiederfindet, so hege ich doch gewisse Zweifel an der Richtig
keit dieser hochadligen Abstammung und der spateren Veranderung des Namens Polheim bzw. 
Polheimer in Polhammer. Es hat namlich, was die schwedischen Forscher samt und sonders 
iibersehen haben, im 16. Jahrhundert in Osterreich schon eine Familie Polhammer gegeben. 
Ein Hans Polhammer, der um 1560 in Innsbruck 1cbte, erfreute sich als Atzma1er eines 
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Als Christopher Polhems Grol3vater etwa urn 1620 starb - wahrschein
lich in Stralsund -, hinterliel3 er zwei S6hne. Der altere, Wulf Christopher mit 
Namen, solI auf einer Seereise an der schroffen Kuste der Insel Gotland Schiff
bruch gelitten haben, worauf er sich in der alten Hansestadt Wisby, Fig. I, als 
Handelsmann niederliel3. Sein jungerer Bruder Hans Ad a m hatte 1669 eine 
Stelle als Buchhalter bei dem Posthause in Stockholm inne. Wann die beiden 
Bruder nach Schweden kamen, ist nicht bekannt; wahrscheinlich war es zu der 
Zeit, als Pommern durch den westfalischen Frieden eine schwedische Provinz 
geworden war. 

Urn das J ahr r660 verheiratete sich Wulf Christopher Polhammar, der sich in 
Wisby zu einem "bedeutenden Kaufmann mit vielen Schiffen auf der See" empor 

Fig. I. Ansicht der Stadt Wisby. 
Nach einem Kupferstich aus dem Jahre 1707. 

gearbeitet hatte, aber mittlerweile auch schon "ein alter J unggeselle" geworden 
war, im Alter von etwa 50 Jahren mit der 35jahrigen Christina Eriksdotter 
Schening aus Vadstena in Oster-Gotland. Das erste Kind, das diese,r Ehe ent
stammte, war Anna Margareta. Sie wurde nach dem noch vorhandenen Tauf
register der Stadt Wisby am Sonntag Septuagesimae des J ahres r66r getauft. Von 

sehr guten Rufes. [Atzmaler nannte man diejenigen Kunstler, die es verstanden, die reichen 
Arabesken usw. auf Stahl zu ubertragen. Die Atzmalerei wurde 1512 von Albrecht Durer 
erfunden und hat sich im 16. Jahrhundert zur hi:ichsten Blute entwickelt. Vgl. Dr. L. Beck, 
Geschichte des Eisens II, S. 367 u. 378.] 

Polhem, der erst verhaltnismaBig spat, als er namlich 1713 seiner hohen Verdienste 
halber geadelt werden soUte, seinen Stammbaum aufsteUte bzw. durch seinen Freund, den 
damaligen Bibliothekar an der Universitat Upsala, Eric Benzeli us, und den Assessor Elias 
Brenner aufstellen lieE, mag besonderen Wert darauf gelegt haben, seine Herkunft von einem 
alten Adelsgeschlecht abzuleiten. 

Der Geschlechtsname Polheim wird in den auf uns gekommenen Urkunden sehr ver
schieden geschrieben. Die Glieder der FamiJie, weJche nach Gotland ubersiedelten, schrieben 
sich Polhammer. Unser Christopher nannte sich vor seiner Erhebung in den Adelstand Pol
hammer, daneben aber kommen auch die Formen Polhammar und P:'iIhammar vor, 
Der letzteren N amensform bediente sich Christophers Bruder J 0 han, wahrend dessen Si:ihne 
sich Polhammar schrieben. Christopher selbst nannte sich, nachdem er geadelt worden war, 
zunachst Polheimer (es finden sich auch die Formen Palheimer und Polhaimer), dann 
Polheim; schlieBlich aber schwedisierte er den Namen und schrieb ihn Polhem. Die Nach
kommen von Johan Polhammer anderten ihren Namen in Anlehnung an den i:isterreichischen 
Adelsnamen und nannten sich Polheimer; die letzten GHeder der gotlandischen Zweige der 
Familie aber haben den alten Familiennamen ganzlich abgelegt. 
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ihrem jungeren Bruder, dem noch in demselben Jahre geborenen Christo pher, 
findet sich hingegen in dem sehr gut gefUhrten Kirchenbuche nicht eine Zeile. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach erblickte er am 18. Dezember das Licht der Welt, 
doch Hi.f3t sich sein Geburtstag nicht mit voller Sicherheit angeben. Bisher wurde 
allgemein angenommen, daB der 18. November Polhems Geburtstag war. Die Quelle, 
aus der diese Angabe stammt, ist die Gedachtnisrede, die Professor Sa m uel Kli n
genstierna aus Upsala im Auftrage der schwedischen Akademie der Wissenschaften 
am 25. J uni 1753 im groBen Saale des Ritterhauses zwei Jahre nach Christopher Pol
hems Tode gehalten hat. Das Eigentumliche dabei ist, daJ3 Professor Klingenstierna, 
der in sehr weitgehendem MaJ3e Polhems eigene Aufzeichnungen uber sein Leben 
fUr die oben erwiihnte Gedachtnisrede benutzt hat, gerade hinsichtlich des Geburts
tages von seiner Quelle abweicht, denn in dieser kleinen Autobiographie, die Polhem 
in den 40er J ahren des 18. J ahrhunderts fUr die kurz vorher gegrundete Akademie 
der Wissenschaften niedergeschrieben hat und die noch in deren Bibliothek auf
bewahrt wird, gibt Polhem selbst an, dan er am 18. Dezember 1661 in Visby 
geboren sei!). Klingenstierna hat seine Angabe offenbar einer Notiz uber Polhems 
Leben in der Stockholmer "Post-Tidning" fur das J ahr 1751 entnommen; es ist 
ganz gut moglich, daJ3 es sich dort urn einen einfachen Druckfehler handelt, und daJ3 
es statt 18. November 18. Dezember heiJ3en muG. Nach einer dritten Uberlieferung 
soll Polhem am 20. Dezember geboren sein; sein ~effe Anders erwahnt namlich in 
einem Briefe vom 10. November 1743 an Verwandte in Gotland, "dan der liebe 
Oheim am nachsten 20. Dezember 82 Jahre alt werden wird". 

Von Polhems Jugendzeit wissen wir nicht vieI. Sein Vater, der anfanglich in 
sehr guten Verhiiltnissen gelebt hatte, erlitt in den spateren J ahren viele harte 
Schicksalsschliige. Sein Gut Nystugn im Kirchspiel Tingstade brannte ab, wobei 
eine Menge Wertsachen und wichtige Dokumente "crloren gingen; einige seiner 
Schiffe mit nicht versicherten Ladungcn scheiterten, und zu allem Ungluck brachte 
eine neu eingerichtete Gerberei dem schwer gepruften Manne die schlimmsten Ver
luste. Wulf Christopher starb im Jahre 166C) und lien seine Familie in den durftigsten 
Verhaltnissen zuruck. 

Wie unser Christopher sc1bst crzahlt hat, besuchte er die "Trivialschule", 
d. h. das Progymnasium seinerVaterstadt 2). Oh seine Mutter nach dem Tode ihres 
Mannes noch in vVishy wohnen blieb, oder ob der junge Christopher bei Bekannten 
Unterkunft gefunden hat, ist nicht mehr fcstzustellen. Nur so viel wissen wir, daJ3 
die Witwe, die ihn und seine zwei jungeren Bruder zu versorgen hatte, trotz ihrer 
schlecht en Lage alles tat, um ihren Altesten wenigstens Lesen und Schreiben Iernen 
zu lassen. Als aber Frau Christina nach kurzer Zeit (1671) sich wieder verheiratete, 
und der Stiefvater, der Baumeister G or a n Silk e r, ein harter und geiziger Mann, 

1) In ciner andcren Ausgabc dieser Biographie heiLlt es: "Gegen Seh1u13 des Jahres 1661." 
2) Vgl. b in Abb. I. Bei a soll P01hems Gelmrtshaus gestanden haben. Die Stadt

schu1e in Wisby, die schon im Mittelalter gcgriindet worden war, war zu P01hems Zeiten sehr 
verarmt. Zwar gewahrtc ihr die Stadt cinen jahrlichen Zuschu13 von 150 Ta1ern Si1bermunze; 
jcdes Kitchspic1 auf der Inse! sollte 24 Ore zusteuern und jedes Bauerngut hatte nach alter 
Sitte jahrlich cincn gcwissen Beitrag "zu der armen Kinder Untcrricht bei der Schu1e in 
Visby" zu liefern. Allein Stadt unc] Land schein en ihrcn Verpflichtungen spaterhin nur mange1-
haft nachgekommen zn scin, denn bereits im Jahre 1649 wurde ernstlich daruber gek1agt, daB 
der gemeine Mann sich weigerte, die pflichtmii13ige Unterstutznng zu 1eisten, so daB "sowohl 
Docenten a1s Discenten sich durch Betteln crnahren mnBtcn". A1s Konrektor der Schu1e wird 
um jene Zeit Jakobus Diraeus C'fwiihnt. 
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den wiBbegierigen Knaben nicht weiter in die Schule schicken wollte, kam dieser 
im Alter von IO Jahren zu seinem Oheim Hans Adam Polhammer nach Stock
holm. Seine heimatliche Insel hat Christopher nie wieder besucht, doch erinnerte 
er sich spater oft und gern seiner dort zuriickgebliebenen armen Verwandten, und 
es ist ein schoner Zug in dem Charakter dieses groBen Mannes, daB er jene freund
schaftlichen Beziehungen auch dann noch aufrecht erhalten hat, als er schon zu 
groBem Ansehen und hohen Ehren gelangt war. 

In Stockholm besuchte Christopher mit den Kindern seines Onkels die soge
nannte "Deutsche Rechenschule", allein der so schon begonnene Unterricht wurde 
jiih abgebrochen, als sein Oheim im Jahre I673 starb; der nunmehr I2 jiihrige Chri
stopher war jetzt gezwungen, hinaus in die weite \Velt zu ziehen, urn sein Brot bei 
fremden Menschen zu suchen. Er fand auch bald eine Stelle als Kleinknecht bei 
Frau l\Iargareta Wallenstedt, der Witwe des beriihmten und verdienstvollen 
Diplomaten und schwedischen Reichsrats Mattias Biorenklou. Diese wiirdige 
Dame erkannte sehr bald die guten Anlagen des anstelligen Knaben, namentlich 
seine Fiihigkeit im Rechnen, und so machte sie ihn zum Gutsschreiber auf einer ihrer 
Besitzungen und ernannte ihn im Jahre I675, als Christopher somit I4 Jahre alt war, 
zum Inspektor auf ihrem Freigut zu Vansta in Soderstrom. Hier blieb er fast 10 Jahre 
lang. Polhems eigene Aufzeichnungen iiber diese Zeit lassen erkennen, welche un
gemeine Tatkraft und welch gewaltiger Wissensdrang in ihm steckten: nicht al1ein, 
daB er Tag fiir Tag piinktlich und gewissenhaft sein Amt versah, er fand auch noch 
Zeit, sich mit den einfachsten Mitteln und ohne jede fremde Hilfe eine Werkstatt 
einzurichten, wo er in seinen freien Stun den sich zuniichst allerlei Werkzeuge ver
fertigte, mit denen er dann Messer, Scheren und andere Geriite, wie Bratenwender 
und spiiter sogar verschiedenerlei kunstvolle Uhren herstellte, die er hierauf fUr wenig 
Geld an die Nachbarn verkaufte. Bei diesen Arbeiten erkannte er aber retht:bald, 
daB es ihm nicht moglich sei, ohne besondere theoretische Kenntnisse seine prak
tischen Anlagen weiter auszubilden. Bekanntlich waren zu jener Zeit die meisten 
Lehrbiicher der Algebra und Geometrie in lateinischer Sprache geschrieben, von der 
Polhem jedoch zu sein~m groBten Leidwesen kein Wort verst and. 

Eines Tages kam ein junger Geistlicher aus Sorunda, einem benachbarten Kirch
spiele, in Polhems Werkstatt, urn einige Messer und Scheren zu bestellen; er war 
nicht wenig verwundert, als er hier eine ganz komplizierte Drehbank erblickte, die sich 
Polhem mit den allereinfachsten Mitteln selbst angefertigt hatte. Der Geistliche 
machte daraufhin dem jungen Inspektor ernstliche Vorstellungen, wie unrecht es 
doch eigentlich von ihm wiire, hier sein Pfund zu vergraben. Er riet ihrp, nach 
Striingniis zu iibersiedeln, weil er bei seiner groBen Geschicklichkeit und Findigkeit 
dort leicht seinen Unterhalt verdienen und gleichzeitig auch die Schule 
besuchen konnte. Diese recht verlockenden Aussichten leuchteten Polhem voll
kommen ein und spornten seinen Wissensdrang von neuem dermaBen an, daB er 
beschloB, seinen Inspektorposten zum niichsten Kiindigungstermin aufzugeben. 
Allein die Reichsriitin Biorenklou, die ihren tiichtigen Beamten nicht gern verlieren 
wollte, machte sich iiber dessen Vorhaben, die Schul bank noch einmal driicken zu 
wollen, recht lustig, und es gelang ihr denn auch, den "frommen und fiigsamen 
Polhammar" teils durch mancherlei Versprechungen, teils durch "hoflichen 
Zwang" zu veranlassen, noch einige Jahre in ihren Diensten zu verbleiben. 

Urn jene Zeit kam ein Landmesser nach Vansta hinaus, der einen Plan von dem 
ganzen Gutsbesitz anfertigen sollte. Polhem verfolgte, wie sich leicht den ken liiBt, 
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diese Arbeiten mit dem allergr6Bten Interesse, und schon nach ganz kurzer Zeit 
hatte er dem Landmesser alle Handgriffe abgelemt. Den theoretischen Teil der 
Landmesserei hingegen suchte er sich aus einem deutschen und einem schwedischen 
Lehrbuche anzueignen. Leider fand er in diesen Biichem aber nicht das, was er 
eigentlich suchte. So begann er denn einige alte Landkarten, die in einem Saale zu 
Vansta hingen, mit dem ihm eigenen Eifer zu studieren, allein der erHiutemde Text, 
der die Karten umgab, war nach damaliger Gepflogenheit lateinisch abgefaBt. 
Dieser miBliche Umstand erweckte aufs neue Polhems Herzenswunsch, Latein zu 
lemen. Urn sein Vorhaben endlich ausfUhren zu k6nnen, wendete er sich mit seinem 
Anliegen vertrauensvoll an den Hausgeistlichen der Frau Reichsratin, der ab und 
zu nach Vansta hinauskam. Vielleicht urn den jungen Mann auf die Probe zu stellen, 
vielleicht aber auch, urn ihn auf leichte und bequeme Art los zu werden, lieh er ihm 
ein schwedisch-lateinisches W6rterbuch mit dem Bemerken, es zunachst einmal 
auswendig zu lemen. Polhem machte sich auch in der Tat an die undankbare 
Aufgabe, doch schon recht bald erkannte er die UnzweckmaBigkeit dieser Lehr
methode. Er beklagte sich dariiber bei Lars Olof Welt, der damals Hausprediger 
bei der Baronin Elin Flemming auf dem Gutshofe Fallnas im Kirchspiele Sorunda 
war, und einige Meilen vonlVansta entfemt wohnte. Welt war zuPolhem gekommen, 
urn bei ihm eine einfache Wanduhr zu bestellen; unser junger Kiinstler aberver
sprach ihm eine Uhr, die ganze, halbe und viertel Stunden schlagen, auch Datum 
und Mondesviertel anzeigen sollte, wenn Welt ihm nur beim Lateinlemen behilflich 
sein wollte. Dieser ging, wie sich leicht denken laBt, mit Vergniigen auf Polhems 
Vorschlag ein und riet ihm, nunmehr die lateinische Grammatik und Syntax ebenso 
auswendig zu lemen, wie er es vordem mit dem Lexikon get an hatte. In der Folge
zeit kam Welt alle Monate einmal nach Vansta, urn mit seinem eifrigen und wissens
durstigen SchUler die Arbeiten durchzusehen und ihm neue Aufgaben zu erteilen. 
Auf diese Weise brachte es Inspektor Polhem nach und nach so weit, daB er einen 
nicht allzu schweren lateinischen Text gelaufig iibersetzen konnte. Die Uhr, die 
Polhem seinem Lehrer als Gegenleistung geliefert hatte, befand sich viele Jahre 
lang im Pfarrhofe Osmo, wo Lars Welt spater Pastor war. 

Urn seinem neuen Lehrer naher zu sein, verlieB Polhem im Herbst I684 seine 
Stellung bei der Reichsratin Bi6renklou, die das Gut Vansta mittlerweile verpachtet 
hatte, und nahm einen gleichen Posten bei der Baronin BMt auf Fallnas an. Hier 
wurden die lateinischen Stunden mit noch regerem Eifer als bisher betrieben, und 
Polhem bekam von nun an taglich eine Lektion. Leider war die Freude wieder nur 
von recht kurzer Dauer, denn schon nach einem halben Jahr wurde Lars Welt zum 
Diakonus in Osmo emannt, und sein Amtsnachfolger auf Fallnas, Lars Halenius, 
der ebenfalls Polhems Lehrer war, wurde bald darauf Pastor in Helsingland. Zum 
Gliick wurde Polhem kurze Zeit danach mit dem Pastor in Sorunda, dem gelehrten 
Erland Dryselius, bekannt, der sich alsbald bereit erklarte, mit ihm weiter zu 
lernen, wenn er nur - so oft es seine Zeit erlaubte - zu ihm nach Sorunda kommen 
wollte. Polhem nahm dieses Anerbieten mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit 
an und ohne sich durch den fast eine Meile langen Weg von Fallnas nach Sorunda 
abschrecken zu lassen, wanderte er 7 volle Monate lang durch Wind und Wetter 
Tag fUr Tag in den befreundeten Pfarrhof und wieder nach Fallnas zuriick. Fiir
wahr keine kleine Leistung fUr einen jungen Mann, der auch sonst noch 
stark beschaftigt war. Sehr haufig machte er auch den ganzen Weg ver
gebens, wenn namlich Pfarrer Dryselius durch Amtsgeschafte in Anspruch ge-
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nommen und daher fUr seinen Schiller nicht zu sprechen war. Aber all dies vermochte 
Polhems Wissensdurst nicht zu verringem, und gem befolgte er spater den wohl
gemeinten Rat seines Lehrers, sich nach Upsala auf die Universitat zu begeben. 
Mit einem Empfehlungsschreiben von Dryselius an dessen Landsmann, den Mathe
matikprofessor Anders S pole ausgertistet, reiste Polhem tiber Stockholm nach 
Upsala. Da Professor Spole damals gerade infolge seiner mannigfachen Arbeiten 
als Rector Magnificus der Universitat au13erstande war, sich des jungen Mannes 
anzunehmen, begab sich Polhem, der keine Zeit verlieren wollte, wieder nach Stock
holm zurtick, und zwar in der Absicht, beim dortigen Landmesseramt unterzu
kommen. Daselbst angelangt, mu13te er langere Zeit auf Einla13 warten und so hatte 
er denn Mu13e, die auf dem Flur aushangenden Eintrittsbedingungen fiir die Land
messereleven zu studieren. Dabei wurde ihm recht bald klar, da13 er mit seinen ge
ringen Kenntnissen die Aufnahmepriifung wohl schwerlich bestehen wiirde, und so 
gab er denn seinen Plan, Landmesser zu werden, rasch wieder auf und reiste unver
richteter Sache nach Upsala zuriick, wo er nunmehr durch Vermittlung eines Be
kannten bei Professor Spole eingeftihrt wurde. Spole, der sich von den Fahigkeiten 
seines neuen Schiitzlings iiberzeugen wollte, erteilte ihm den Auftrag, zwei astro
nomische Pendeluhren, von den en die eine nicht recht und die andere iiberhaupt 
nicht gehen wollte, in Ordnung zu bringen. Polhem fiihrte diese Arbeit in ganz 
kurzer Zeit und zur vollsten Zufriedenheit seines Ganners aus; er erwarb sich dadurch 
dessen Gunst in so hohem MaGe, da13 der Gelehrte ihm einen Freitisch in seinem 
Hause anbot. 

Nachdem Polhem die vorgeschriebenen sog. "Depositionen" - eine alte 
Zeremonie, durch welche die neu angekommenen Studenten unter allerlei narrischen, 
ja oft geradezu brutalen Formen in die Genossenschaft der alteren Studierenden 
aufgenommen wurden - bestanden hatte, wurde er am I2. November I687, also 
im Alter von 26 Jahren, an der Universitat Upsala immatrikuliert. 

Die Universitat Upsala, die gewissermaGen den Mittelpunkt des damaligen 
wissenschaftlichen Lebens in Schweden bildete, stand zur Zeit, als der Studiosus 
Christopher Polhammer sich daselbst einschreiben lie13, in sehr hohem Ansehen. 
Das Studium der Mathematik, Physik und Mechanik nahm in der Hauptsache 
Polhems Zeit in Anspruch; daneben setzte er aber mit gleichem Eifer seine huma
nistischen Studien sowohl als auch seine praktisch-mechanischen Arbeiten fortI). 
So verbesserte er u. a. das Lautewerk der gro13en Glocke in der alten Domkirche 
dergestalt, da13 zum Lauten 4 Mann geniigten, wahrend frtiher I8 dazu natig waren. 
Er verfertigte tiberdies in seiner freien Zeit eine astronomische Wanduhr, die den 
Auf- und Untergang der Sonne wah rend des ganzen J ahres, das Zu- und Abnehmen 
des Mondes und andere "kiiriose I nventionen" zeigte. Ganz besonderen Ruhm aber 
erwarb er sich im Jahre I688 durch die Reparatur der beriihmten astronomischen 
Uhr zu Upsala, die schon urn I506 von dem Manch Petrus Astronom us be
gonnen, aber nicht vollendet worden war. Es hatte sich auc;h bisher kein Uhrmacher 
erdreistet, Hand an dieses Wunderwerk der Uhrmacherkunst zu legen, das nicht 
nur die genaue Zeit anzeigen, sondem auch "das ganze Calendarium mit dem Computo 

1) In dem vom Rektor Petrus Lagerlof nach Polhems Abgang von der Universitiit 
ausgefertigten testimonium academicum heiBt es u. a., "daB Polhem bei seinen Studien 
seinem naturlichen ingenium folgte und wenige ihm gleich waren in Mathematik und 
Physik und vor aHem in dem Teile, den man Mechanik nennt. Aber selbst in den humanistischen 
Fiichern hatte er sich beachtenswerte Kenntnisse crworben". 

Beitrage '9 13· 20 
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Ecclesiastico, den Lauf der Sonne und des Mondes in ihren Zirkeln sowie den Wechsel 
des Mondes mit seinen Quadraturen darstellen und ferner anzeigen soUte, an welchen 
Stunden des Tages ein jeder Planet die ganze Woche hindurch regiere" u. a. m. 

In seinem "kurzen Bericht uber die vornehmsten mechanischen Inventionen" 
erwahnt Polhem, daB diese beruhmte Uhr von dem :\I6nch Petrus Das ypodi us, 
dem Erbauer der bekannten Uhr im StraBburger Munster, yerfertigt worden war. 
Diese Angabe Polhems ist indessen nicht zutreffend. Die Uhr in Upsala ruhrt in 
Wirklichkeit von einem M6nch aus dem Kloster zu Vadstena namens Petrus, 
genannt Astronomus, her, der ein Deutscher von Geburt war. Die StraBburger 
Uhr dagegen wurde von dem Professor der :\Iathematik Konrad Dasypodius 
(eigentlich Konrad Ra uchfu13)l) entworfen und in den Jahren I572 bis I574 von 
zwei Brudern Habrecht aus Schaffhausen ausgefiihrt. Die Angabe Polhems be
ruht mithin auf einer irrefuhrenden Namensverquickung. 

Polhem baute in zweijahriger angestrengter Arbeit 2) die Domuhr v6llig urn 
und verbesserte sie so, daB man sie nur alle 6 Wochen aufzuziehen brauchte, wah
rend sie fruher taglich aufgezogen werden muBte; auch ersetzte er die ursprung
lich vorhanden gewesene Unruhe durch ein Pen del von 20 Ellen Lange. Die Be
schaftigung mit der astronomischen Uhr "beforderte", so sagt er, "all mein GlUck 
in der Welt". Sie wurde mit einem Stipendium yon 60 Talern Kupfermiinze fur cin 
J ahr belohnt, und lenkte, was noch viel wichtiger war, die Aufmerksamkeit 
weiter Kreise auf Polhems wunderbare mechanische Begabung. Leider wurde 
jenes sinnreiche Kunstwerk bei einer groBen Feuersbrunst, die im Jahre I702 

einen groBen Teil yon L;psala in Asche legte, vollig zerstort. 1m Jahre I7IO verfertigte 
Polhem eine neue Schlaguhr fur den Dom. 

Polhems Studienzeit an der Uniyersitat Upsala wahrte nicht sehr lange. 1m 
Jahre I690 finden wir ihn in Stockholm mit der Konstruktion einer neuartigen 
Fordervorrich tung fur Er zgru be n beschaftigt. i\ach mehrmonatlicher 
flei13iger Arbeit war das betreffende Modell fertiggesteUt und soUte dem Konige 
Karl XI. im Betriebe vorgefuhrt werden. Es waren allein IO Mann notig, urn 
das schwere, etwa 9 Ellen lange Holzmodell in das Kgl. Schlo13 zu schaffen, wo es 
der Konig mit "aller gnadigstem \Vohlbehagen" in Augenschein nahm; nach der 
Besichtigung wurde es dem Bergkollegium in Verwahrung gegeben. 

Die erwahnte Fordereinrichtung oder "Forderkunst", wie der damalige 
Fachausdruck lautete, hatte eine ganze Anzahl von Vorteilen vor den bis dahin 
gebrauchlichen und war uberdies sehr einfach in ihrer Konstruktion. Sie brachte 
das Erz von der Gewinnungsstelle in der Grube bis an den Schacht, dann durch 
den Schacht bis an die Tagesoberflache und von hier bis zur Hutte, wo die Forder
tonnen selbsttatig ausgeleert wurden, indem der Boden sich offnete. Dann schlo13 
er sich wieder, und die Tonnen kehrten zur Abbaustelle zuruck. Statt der ge
brauchlichen teuren und wenig halt baren Lederseile3) wurden nur zwei holzerne Stangen 

1) Zeitschr. f. deutsche Kulturgeschichte. Hannover 1872, S.465. 
2) Wiihrend dieser ganzen Zeit gonnte sich Polhem, wie er in seiner eigenen Lebens

beschreibung erziihlt, tiiglich nicht mehr als drei Stunden Schlaf. Er erhielt fur seine 
Bemuhungen freie Kost, aber keine Bezahlung. 

3) Urn jene Zeit verwendete man in Falun lederne Forderseile. Zu jedem einzelnen Seil 
waren ungefiihr ISO Ochsenhiiute notig. Schon die alten Norweger und Irliinder pHegten aus 
der dicken und ziihen Haut vom WalroB Riemen zu Schiffsseilen zu schneiden. (Sprengel: 
"Beschreibung der harzischen Bergwerke". Berlin 1753. S. 44.) 
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verwendet. Als Triebkraft diente Wasser; Arbeiter wurden nur zum Fullen der 
Tonnen gebraucht. 

Das Ergebnis der obenerwahnten Vorfuhrung war fur Polhem und seine spatere 
Tatigkeit von sehr groBer Bedeutung. Seine Arbeit trug ihm namlich eine Unter
stutzung vom BergkoUegium fur eine im Inlande vorzunehmende Studienreise ein, 
die er im Sommr I69I in Gesellschaft des Auskultanten Samuel Buschenfelt 
d. Al t. unternahm. Er besuchte dabei die wichtigsten Gruben 1m ganzen Berg
werksbezirk, "urn sich aUe notigen Kenntnisse und Erfahrungen in den Stucken, 
die zum Bergwesen gehoren, zu verschaffen". ::\och vor PolhemsAbreise lieB ihm 
der Konig eine Belohnung yon 300 TIl'. Silbermiinze aus dem Hochofenzehent uber
weisen und verfugte gleichzeitig, daB ihm fortan vom Staat eine jahrliche "Pension" 
odeI', besser gesagt, ein Gehalt von 500 TIl'. Silbermiinze ausgezahlt werden soUte. 

Polhem war nun so gestellt, daB er ans Heiraten den ken konnte. Am 28. De
zember I69I feierte er seine Hochzeit mit Maria Hoffman, del' Tochter eines 
aus Deutschland eingewanderten Architekten. Diesel' Ehe entstammten zehn Kinder: 
flinf Sohne und funf Tochter, \'on den en jedoch nur ein Sohn, G a bri e 1, und vier 
Tochter den Vater uberlebten. Die }Iutter starb I735 in Stockholm. 

"'enelen wir uns nun Polhems praktischer Tatigkeit zu. 
,.}Ieinc aUererste Probe in der Praxis", erzahlt Polhem selbst, "war ein Druck

werk, um das Wasser aus der Eisengrube bei Hallestad (in Oster-Gotland) zu 
schaffen." Er hatte den Auftrag dazu im Herbst I69I "om BergkoUegium erhalten, 
und es wmde ihm neben Ersatz der Reisekosten ein Tagegeld von 3 TIl'. Silbermunze 
bewilligt. Die erwahnte Grube, in der Xahe der StuckgieBerei \"on Finspong gelegen, 
war so tonnlagig (geneigt), daB Belegschaft und Pferde bequem aus- und einfahren 
konnten. Den auf del' Sohle der Grube yorhandenen Raum benutzte P olh em zm Auf
stellung eines Pferdegopels, del', von vier Pferden bewegt, zum Antrieb del' "Was s er
kunst" diente. Die 4 Messingzylinder waren je 5 bis 6 Viertelellen 1) (74 bis 89 cm) 
hoch und hatten 7 bis 8 Zoll (I7 bis 20 cm) im DurchmesseI', Die erforderlichen Steig
rohren wollte Polhem in Finspong aus GuBeisen herstellen lassen, aUein elie Gruben
besitzer, darunter Louis de Geer d. ]., wollten lieber auf die ganze Pumpenanlage 
verzichten, als sich in solche Unkosten sturzen. Polhem sah sich daher gezwungen, 
holzerne Rohren zu verwenden. Da schon zur Zeit als das fragliche Pumpwerk noch 
im Bau war, der Erzreichtum der Grube erheblich abnahm, so blieb die Anlage 
unvollendet, und es kam wegen der Bezahlung des ausbedungenen Honorars zu 
einem lang dauernden Rechtsstreit zwischen Polhem und den Grubenbesitzern. 
Die letzteren behaupteten, daB die Arbeit just doppelt so viel gekostet hatte, als 
von Polhem ausgerechnet worden ware, daB die Wasserkunst siebenmal hinter
einander probiert worden unel nach jeder Probe entzwei gegangen sei u. a. m. 
Polhem hingegen machte geltend, daB man ihm schlechtes :Material geliefert hatte, 
und daB bose l\Ienschen Steine in die Pumpenrohre geworfen hatten, wodurch die 
Ventile zerstort worden waren u. dgl. Del' ganze ProzeB, der sich b;s zum Jahre I706 
hinzog, ist in ge'Yissem Sinne auch von kulturgeschichtlichem Interesse, da er 
uns mancherlei Einblicke in das nicht gerade sehr rosige Bergmannsleben der 
damaligen Zeit bietet. 

Polhem flirchtete - und vielleicht nicht ohne Grund - wegen der Anlage 
in Hallestad in ein gewisses "Disrenomme" zu kommen. Allein er besaB gute 
Freunde im Bergkollegium, an denen er einen starken Ruckhalt hatte: die Assessoren 

1) Eine Viertelelle = 0,148 m. 
20* 
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Peter Cronstrom und Harald Lybecker, von denen der.letztere Bergmeister 
bei Stora Kopparberg war, sowie der Priisident des Kollegiums, Graf Fa bia n Wrede, 
waren seine miichtigen Gonner: 

1m Herbst des Jahres 1692 erhielt Polhem vom Bergkollegium den Auf trag, 
beim Schacht Blankstoten in Falun seine verbesserte Forderanlage, zu der 
er, wie wir oben gesehen haben, bereits 1690 das Modell angefertigt hatte, praktisch 
auszufUhren, Sein Honorar wurde in der Weise bestimmt, daB er wiihrend der Dauer 
der Arbeit in Falun tiiglich einen Taler Silbermunze erhalten sollte, "weil es ein 
teurer Ort ist", und auBerdem die Pferdemiete fur ein Pferd. Ein Baumeister, 
der aus Stockholm mitkam, erhielt 6 Ore Silbermunze. 

Leider gab es fUr Polhem auch in Falun allerlei MiBhelligkeiten. Der dortige 
Kunstmeister Olof Henriksson Trygg, der urn jene Zeit bereits in dem Ruf 
stand, der "allergeschickteste zu sein, den es geben kann", und der mit schelen 
Augen auf die Verbesserungen sah, die Polhem anbringen wollte, suchte ihm auf 
alle mogliche Weise entgegenzuarbeiten1). 

Trygg vert rat gewissermaBen die alte Arbeitsweise, das heiBt er bevorzugte 
Maschinen, die vorwiegend durch Menschenkraft bewegt wurden, wiihrend Polhem 
im Gegensatz dazu uberall fUr Anwendung der Wasserkraft eintrat. Zu gleicher 
Zeit als Polhem mit dem Bau seiner Fordermaschine begann, legte auch Trygg 
einen neuen Forderhaspel mit Seil und Korben nach seiner Art an. 1m Sommer 
1694 waren beide Maschinen nahezu gleichzeitig fertig und wurden am I. August in 
Gegenwart von Assessor L ybecker ausprobiert. Dabei zeigte sich, daB Polhems 
Maschine in 1 Stunde 22 Tonnen Erz zutage forderte, wiihrend Tryggs Forderhaspel 
- bei gleichem Wasserverbrauch - nur 16 Tonnen liefern konnte. 

Fig. 2 zeigt die Einrichtung der Polhemschen Forderanlage nach einer Zeich
nung von Sam. Buschenfelt, gestochen von J. van Vianen in Amsterdam2). 

In den sechziger J ahren des verflossenen J ahrhunderts ist diese Maschine wieder-

1) Recht bezeichnend ist folgende Bemerkung, die sich in Sprengels "Beschreibung der 
harzischen Bergwerke", Berlin 1753, S.38 findet: "Gute Erfindungen und Verbesserungen, 
we1che von andern herruhren, treffen wohl an keinem Ort groBere Hindernisse als in Bergstadten 
an. Die handwerksmaBige Erlernung des Bergbaues, die Eigenliebe und das Vorurteil des alten 
Herkommens zernichten viele heilsame Vorschlage, we1che von Mechanikverstandigen getan 
werden konnten. Indessen kann man auch die Erfinder nicht von aller Schuld lossprechen, 
wenn der uble Ausgang ihrer Vorschlage in diesem Stuck unparteiisch erwogen wird." 

2) Nach "Svecia antiqua et hodierna" (Neudruck vom Jahre 1900, Stockholm, Kgl. Hof
buchdruckerei, II. Teil, Tafel 46 b). Dieselbe Zeichnung findet sich - mit einigen ganz gering
fugigen Anderungen - auch in dem Werk von Franz Ernst Bruckmann "Magnalia Dei 
in Locis Subterraneis oder Unterirdische Schatzkammer aller Konigreiche und Lander". Braun
schweig 1727. (Tafel VI. Gestochen von Georg Schmidt.) Beschreibung S. 237. "Anno 1694 
ward hier eine schone Berg-Machine, urn die Ertze desto leichter zu gewinnen ! von dem vor
trefflichen Mechanico Ch. Polhammer inventiret und angeleget / davon wir die Zeichnung 
hie bey communiciren. Machina nova ad metalla longe facilius, et minore sumtu ex metallorum 
fodinis extrahenda & attollenda ceteris omnibus, quibus usi sunt antea in aerifodinis commodior 
& durabilior, cum pro Coraceis funibus non nisi ligno sit instructa, auctoriate & sumtibus S. R. 
Maj. Sueciae Aerifodinae Fahlunensi (Stora Kopparberget) imposita, cujus autor est Christoph 
Polha.mmar, Math. & Meehan. Studios. Construxit. Anno 1694". Neue Maschine, urn viel 
leichter und ohne Kosten die Forderung der Erze zu beschaffen, viel bequemer und dauer
hafter, als aile anderen, we1che bis zu jener Zeit in den Gruben gebraucht sind, weil die 
Lederseile durch Holz ersetzt worden, erbaut auf Kosten und Befehl Sr. M. des Konigs 
von Schweden in den Kupfergruben von Falun usw. 

Sehr sauber nachgestochen wurde dann die Polhemsche Maschine fur eine Arbeit von 
Prof. Trasenster in der "Revue universelle des Mines" 1859, Tome VI, PI. 52. 
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holt Gegenstand eingehender Erorterungen gewesen. Das war so gekommen: Auf 
Anregung von Oberbergrat Albert in Clausthal wurde im Jahre r833 durch den 
spateren Oberberggeschworenen Dorell zu Zellerfeld die erste "Fahrkunst" im 
Spiegelthaler Hoffnungsschacht am Harz ausgefiihrt, wozu er ein fiir die Wasser
haltung entbehrlich gewordenes Kunstrad verwendete, das mittels zweier Krumm
zapfen und Kreuze zwei Schachtgestange bewegte 1). Im Verlauf von wenigen 
J ahren sind solche Fahrkiinste auch in anderen Bergwerksbezirken eingefiihrt 
worden 2). Spater hat man versucht, die Ehre der Erfindung dem Belgier 
Sarton (r776), einem Uhrmacher aus Liittich, zuzuschreiben 3). Es handelte sich 
indessen bei dessen Erfindung nicht urn die Fahrung, also nicht urn eine "Fahr
kunst", sondern urn das "Fordern mittels Gestangen", was aber, wie wir gesehen 

Fig. 2. Fiirderanlage bei dem Blankstiiten-Schacht in Falun. 
(Nach "Svccia antiqua et hodierna".) 

haben, schon r694 von Christopher 4) Pohlhammer eingefiihrt worden ist. Der 
Erfinder der Fahrkunst ist und bleibt Dore1l 5). Professor L. Trasenster von der 
Liitticher Universitat, der sich eingehend mit dieser Frage beschaftigt hatte 6), schreibt : 

1) Dr. Albert Serlo: Leitfaden der Bergbaukunde, 2. Auf I., Band 2, S. 168. Berlin 1873. 
2) "Dber die zum Fahren der Bcrgleute in den Schacht en angewendeten Maschinen oder 

die sogenannten Fahrkiinste. Nach Dclvaux de Fenffe von C. Hartmann. Leipzig 1844. 
3) Revue universelle de Mines 1859. T. VI, S. 266-270. 
4) Nicht Christian, wie Serlo a. a. O. S. 158 schreibt. 
5) VgI. hierzu auch den Aufsatz: "Wer ist der Erfinder der Fahrkunst" (Osterr. Zeit

schrift fiir Berg- und Hiittenwesen 1860, Nr. 29, S. 233 bis 237). 
6) L. Trasenster: "Notice sur l'etablissemcnt en Suede de machines d'extractiona 

tiges paralleles des l'annce 1694" (Revue universelle des Mines 1859, Band 6, S. 377 bis 388). 
Vgl. hierzu: Berg- und Hiittenmannische Zeitung 1861, Nr. 39, S. 365 bis 368. Ich fiihre 
das Folgende nach letzterer Quelle an. 
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"Die schon seit sehr langer Zeit bebauten Gruben von Falun in Schweden gaben 
durch eine groBe Anzahl bis zu Tage ausgehender Schachte Veranlassung zn immensen 
Arbeiten. Die Seile aus Hanf verdarben sehr rasch durch die Wirkung der Wasser, 
welche vitriolisch waren; die eisernen Ketten wurden wegen ihres Gewichts verlassen, 
welches den Wasserradern, so wie sie eingefiihrt waren, sehr beschwerlich fiel, und man 
war genotigt von Seilen Gebrauch zu machen, welche aus Lederriemen hergestellt waren, 
deren Preis sehr hoch, die Dauer ziemlich beschrankt war. In diesen U mstanden liegt 
es, daB Christoph Polhammar, Maschineninspektor auf den Gruben zu Falun, die 
Methode erfand, diese Seile durch ein System von zwei festen, mit Haken versehenen 
Gestangen und einer entgegengesetzt parallelen Richtung zu ersetzen. Die GefaBe 
zur Schachtforderung wurden durch eine der Fahrkunst analoge Bewegung zutage 
gebracht, und die leeren GefaBe mittels einer Kette ohne Ende in die Grube zuriick
geschickt. Mit Hilfe dieses Systems erzielte man den Vorteil, die haufigen Zerstorungen 
unterworfenen Seile abzuschaffen, die Mittel zur Ubertragung der Kraft cler Maschine 
vollkommen zu aquilibrieren, die Produkte durch eine ununterbrochene Bewegung der 
Umtriebskraft zutage bringen zu lassen, die erheblichen Schwierigkeiten in den Wasser
radern durch eine doppelte Schaufelung die Umdrehung del' Bewegung zu wechseln, 
urn die Beforderungsmittel zu entladen und hernach einzufordern, abzustellen. Diese 
Erfindung erregte lebhaft die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen, und verschiedene 
Beschreibungen und Zeichnungen sind davon in Schweden 1) und Deutschland ver
breitet gewesen." 

Der schwedische Gesandte Olaus Nauclerus hat im Jahre 1702 und 1703 

zu Upsala ein Werk unter dem Titel "Magna Fodina Cuprimontana" veri:iffentlicht 2 ), 

worin es in freier Ubersetzung heiDt: 

"Unter den mechanischen Vorrichtungen bei den Gruben von Falun [Fig. 3J muB man 
die Fordermaschinen von Polhammar, ebenso ausgezeichnet durch ihren Nutzen 
als durch ihre geistreiche und ungewohnliche Konstruktion,in den ersten Platz stellen, 
denn sie bringen eine ansehnliche Ersparung in den Ausgaben ein. Die erste ist auf 
dem Schachte von Blankstoten vorhanden, und der Vorzug gegen die anderen gewohn
lichen Maschinen ist der, daB diese in derselben Zeit mehrere beladene GefaBe heraus
schaffen kann, indem man dabei statt der Seile und Ketten lange zylindrische Holz
gestange anwendet, welche bei einer hin- und hergehenden Bewegung die GefaBe durch 
eiserne Haken ergreifen, dieselben emporheben, und die Erze und Substanzen, welche man 
in die GefaBe gelegt hat, auf eine bewundernswiirdige Weise zutage bringen. 

Da die Seile, aus 100 zusammengeflochtenen Riemen von Rindsleder gebildet, 
rund gerechnet 200 Reichstaler kosten und kaum 4 oder hochstens 5 Jahre dauern, 
wahrend die Holzgestange langer als 30 Jahre halten, so hat diese Maschine denselben 
Vorteil liber die gewohnlichen Maschinen. 

Die zweite Maschine, ebenfalls von Polhammar konstruiert, ist in dem Schachte 
Konig Karl XL, dessen Tiefe 570 FuB betragt und wo die Schachtforderung mit Hilfe 
eines Seiles bewerkstelligt wurde, eingebaut. Aber bei diesem Schachte, welcher noch 
abgesunken wird und eine Tiefe von 700 bis 800 FuB und dariiber erreichen soIl, be
schloB er Holz-Gestange anzuwenden, deren Starke mittels eines angelegten Flaschen
zuges durch eine Last von 100 Pfd. geprlift war. Die dritte Maschine ist auf dem 
Schachte Konig Karl XII. bei einer Tiefe von 444 FuB vorhanden, und die vierte 
ist in dem Schachte Konig Karl Gustav von 423 FuB Tiefe vorgerichtet. Diese Maschine 
wird die krii.ftigste sein und durch ein Wasserrad von 48 FuB Durchmesser bewegt. .. " 

1) So findet sich cine Beschreibung nebst Zeichnung in der Zeitschrift "Daedalus Hyper· 
boreus". Upsala 1716,2. Heft; feruer bei Carl Hindrich Konig: "Inleclning til Mechaniken 
och Bygningskonsten". Stockholm 1752, S. 156ff. 

2) Mir stand dieses Buch leider nicht zur Verfugung; c1er betreffemle Teil findet sich 
aber abgedruckt in dem in meinem Besitz befindlichen Werke: Johan. Friderici Leo
pold, M. D. "Relatio Epistolica de Itinere suo Suecico, anno MDCCVII facto, ad V. Cl. 
D. Joh. Woodward". Londini MDCCXX. S.49ff. Trasenster bringt (a. a. 0.) eine fran
zosische Dbersetzung nach Briickmann: "Magnalia Dei". II. Teil. Wolffenbuttel 1730, 
S. 912, und die Berg- und Hiittenmannischc Zeitung 1861, No. 39, S. 366 eine deutsche 
Dbertragung, die aber nicht ganz fehlerfrei ist. 
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"Ungeachtet der Erfolge der Maschinen Polhammers," heiBt es in dem Auf
satz von Trasenster weiter, "und ungeachtet der besonderen, sehr giinstigen Um
stande, wie die natiirliche Beschaffenheit der Wassergefalle, die Anwendung eines 
Wasserrades und das Gleichgewicht der Gestange, ist indessen die Erfindung ver
schwunden, ohne Zweifel nach Polhammers Tode, denn Jars besuchte Falun 
im Jahre I767 und spricht in seinen "Voyages metallurgiques" nur von gewohnlichen 
Radern zur Schachtforderung mit Seilen 1). "Die Erfindung Polhammers", fiigt 
Trase nster hinzu, "ist hiernach mehrere Male wiedererschienen. Hubert Sarto n, 

~ 

I 
Fig. 3. Plan der Kupfergruben in Falun. 

(Naeh]. F.Leopold: Relatio Epistoliea de Itinere suo Sueeieo I720.) 

ein Uhrmacher zu Liittich, hat im Jahre I8I3 ein Patent auf eine Vorrichtung mit 
Gestangen genommen, die aber viel weniger vollkommen, als die von Polhammer 
ist. Eine Maschine, die auf demselben System beruht, ist durch Mehu 2 ) in den 

1) Diesc Bemerkung Trasenstcrs ist nicb.t ganz zutreffend. Die beiden Bruder Jars unter
nahmen allerdings im Jahre 1767 eine Reise nach Schweden, wobei sie aber in erster Linie die 
Eisenerzgruben nml Eiscnwcrke des Landes besuchten. Der Bericht, der daruber in ihrem 
bekannten Reiscwerk: "Voyages mCtallurgiques", Lyon 1774, ver6ffentlicht ist (eine deutsche 
Ausgabe hat Dr. C. A. Gerhard im Jahre 1777 in Berlin erscheinen lassen), triigt ja auch den 
Titel: "Sur les principales mines et forges de fer de la Suede". Von einer Beschreibung der 
Kupfergruben zu Falun und ihrer maschinellen Einrichtungen ist gar nicht weiter die Rede; 
die Gruben von Falun werden uberhaupt nur ein einziges Mal, und auch hier nur ganz nebenbei, 
erwiihnt (S.121). Alle Stellen, die von "F6rdereinrichtungen" handeln, beziehen sich somit 
nur auf schwedische Eisenerzgruben. 

2) Lasthebemaschine von 1\16 h u auf dem Davy-Schacht bei Anzin (Polyt. Centralblatt 
1849, S. 1062 bis 1063; 1852, S. 338 bis 339). 
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Gruben von Anzin erbaut worden, und Guibal und Warocque haben sehr viel 
vollkommenere Modelle vorgerichtet." 

Wann die Polhammersche Forderanlage in Falun eingestellt wurde, la13t sich 
nicht mit Sicherheit nachweisen. Wir wissen nur, und zwar aus einer von Polhem 
aus dem Jahre 1729 stammenden Arbeit, da13 sie damals, also nach 35 J ahren, noch 
in Betrieb war, und zwar "mit geringfUgiger Abnutzung und Veranderung, soda13 
sie allem Anschein nach wohl noch 50 oder 60 Jahre bei vollem Betriebe wiirde 
Dienst tun konnen, da das Holzwerk in Falun wegen des Rostrauches nicht leicht 
verfa ult 1 ). " 

Polhem machte urn jene Zeit auch noch einige andere Erfindungen. So 
konstruierte er einen Kolben ganz aus Holz, das heif3t ohne Leder, fiir Pumpen, 
wahrend die bisherigen Pumpenkolben Lederdichtung besa13en. Auch mit diesem 
Kolben stellte Assessor L y b e c k e r mehrere Versuche an, die ganz zufriedenstellend 
ausfielen. Fiir die Holzkompagnie in Falun ersann Pol hem ein Sagewerk, das er 
der Gesellschaft unter giinstigen Bedingungen anbot. Er erfand iiberdies ein Bohr
werk fiir Pumpenrohre, eine Maschine, urn Gestein damit zu sprengen u. a. m. Auf 
einzelne dieser Neuerungen werden wir an anderer Stelle noch zuriickkommen. 

1m Friihjahr 1694 ging Polhem als Mitglied einer technischen Kommission nach 
Dannemora, urn die dortigen Grubenverhaltnisse zu studieren und Verbesserungs
vorschlage zu machen. 

Bevor noch Polhems "Forderkunst" in Falun sozusagen offiziell "abgenom
men" worden war, wurde im Schol3e des Bergkollegiums bereits der Beschlu13 ge
fa13t, dal3 Polhem auf Staatskosten eine langere auslandische Reise unternehmen 
solle. Damals war es namlich vielfach iiblich, dal3 man sich zur weiteren Ausbildung 
auf einige Zeit in das Ausland begab, sei es, urn sich mit eigenen Augen von dem 
Stand der Technik in fremden Landern zu iiberzeugen, sei es, urn an fremden Lehr
anstalten zu studieren und an den wissenschaftlichen Arbeiten beriihmter Lehrer 
teilzunehmen. 

Eines Tages - es war Ende J anuar 1694 - wurde Polhem in dasBergkollegium 
gerufen, urn dort iiber einige technische Fragen Auskunft zu geben. Bei dieser Ge
legenheit entspann sich folgendes Zwiegesprach zwischen dem damaligen Prasidenten 
des Kollegiums, dem Grafen Fabian Wrede, und Christopher Polhem. Se.Exzel
lenz: "Verstehen Sie sich auf Algebra und wo haben Sie die gelernt?" Polhem: 
"Zum Teil in Upsala, zum Teil aus Biichern." Se. Exzellenz: "Haben Sie sonst noch 
verschiedene Inventionen und Speculationen?" Polhem: "J a." Se. Exzellenz: 
"Haben Sie Biicher?" Polhem: "J a." Se. Exzellenz: "Haben Sie Lust zu reisen?" 
Polhem: "J a!" 

Das Ergebnis dieser ebenso kurzen wie trocknen Unterredung war, daD das Berg
kollegium bei Karl XI. urn eine Reiseunterstiitzung fUr Polhem einkam, die auch 
bewilligt wurde, und zwar in Hohe von jahrlich 300 Tlr. fUr die Dauer von 3 J ahren; 
dazu kam au13erdem noch die J ahrespension von 500 Tlr. Silbermiinze, die Polhem 
bereits seit 1691 geno13. Eine gleiche Summe erhielt der schon oben erwahnte 

1) Joh. Browallius sagt in seiner Arbcit, den Rostrauch in Falun betreffend (Abhand
lungen der Konigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, V. Band, auf das J ahr 177 3, 
S. 54): "Das Holzwerk, das in freier Luft steht, wie aile holzernen Gebaude, wird hier nach 
und nach ganz braun ... Vermittels der durchdringenden Kraft des Rauches (vom Rosten der 
Kupfererze) werden die Hauser nach und nach gegen Feuer und Vermoderung verwehrt, so 
daB sich hier viele finden, die viele hundert Jahre gestandcn haben." 
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Buschenfelt, die im Sommer r696 fUr beide urn roo Tlr. Silbermunze extra er
hoht wurde. 

Die Abreise erfolgte indessen nicht vor dem Herbst. Am 25. September unter
zeichnete der Konig eigenhandig den lateinisch ausgefertigten ReisepaB nach dem 
Ausland fur: "noster Christophorus Pohlhammar studio bonarum artium, praesertim 
in iis, qua rem metallicam spectant", und einige Monate spater wurde von dem 
Rektor der Universitat Upsala das bereits oben erwahnte "testimonium academicum" 
a usgestellt. 

Die Reise ging uber Deutschland zuerst nach Holland, "woselbst die meisten 
Maschinen zu sehen waren, die zum Teil sehr kunstlich und kiirietls" waren. Der 
Aufenthalt in Holland wahrte langer, als urspriinglich vorgesehen war, weil Polhems 
Reisekasse erschopft war und ein aus Schweden erwarteter Wechsel nicht recht
zeitig eintraf. Zum Gluck streckte ein guter Freund aus Stockholm das Geld zur 
\Veiterreise nach England vor. 

Von London begab sich Polhem nach Oxford, wo er mit dem Professor der 
Mathematik und Geometrie J oh n Wallis, einem der Begrunder und erst en Mitglieder 
der "English Royal Society!)" bekannt wurde. Pol hem verblieb den ganzen Sommer 
uber in England; Mitte September kehrte er nach Holland zuriick. Von Leyden 
aus schrieb er an das Bergkollegium nach Stockholm und bat wiederholt urn Geld, 
"da dort alles so teuer ist". Seinen unfreiwilligen Aufenthalt in Holland benutzte 
Pol hem zur Durcharbeitung einiger Erfindungen, die sich seiner Ansicht nach 
leicht in die Praxis umsetzen lieBen. In dem einen Falle handelte es sich urn ein 
Kriegsgerat nach Art der alten Wurfmaschinen (Katapult), "urn den Feind zu ver
nichten. wenn er Sturm lauft". Eine andere Erfindung bestand in bombensicheren 
Schanzen. 

Von Holland ging die Reise nach Paris. Der Aufenthalt daselbst war nur von 
kurzer Dauer; er reichte aber doch hin, urn den N amen Po lh am mer auch dort bekannt 
zu machen. Professor Klingenstierna berichtet daruber in seiner obenerwahnten 
Gedachtnisrede mit folgenden Wort en : 

"Die Mathematici zu Paris waren bei der Ankunft des Herrn Polhammars im Jahre 
I695 beschiiftigt gewesen, eine Uhr zu erfinden, welche neben der allgemeinen euro
paischen Zeit auch die turkischen, judischen, babylonischen und italienischen Stunden 
weisen und schlagen sollte. Es ist bekannt, daB die Turken den Tag nach dem Auf
und Untergange der Sonne in I2 gleiche Stunden einteilen, und es auch ebenso mit der 
Nacht machen, ungeachtet der Tag des Sommers lang und des Winters kurz, die Nacht 
aber hingegen des Sommers kurz und des Winters lang ist. Die babylonischen und 
italienischen Stunden nehmen ihren Anfang von der morgens und abends auf- und 
niedergehenden Sonne, und darnach ist Tag und Nacht eingerichtet." 

"AIs der damals an dem Konig!. franzosischen Hofe sich aufhaltende schwedische 
Gesandte, Herr Cronstrom, dem Herrn Polhammar berichtete, wie man in Paris 
an einer solchen Uhr zwar gearbeitet, die Arbeit aber, weil sie gar zu schwer gewesen, 
wieder niedergelegt hatte, auBerte sich Herr Polhammar, daB er die Sache nicht fur 
gar so schwer hielte, daB er sich nicht getrauen sollte, dieselbe ausfindig zu machen. 
Er hatte schon bei seiner Arbeit an dem Upsalischen Uhrwerke sich an solchen Gedanken 
so gewohnt, daB er in einem Augenblicke die Schwierigkeiten und zugleich auch die Art, 
diesel ben zu heben, einsehen konnte. Der Herr Envoye ermunterte ihn, daran zu denken. 
Er tat auch solches und verfertigte sobald ein Modell daruber. Herr Cronstrom, der 
sich die Ehrc der schwedischen Nation angelegen sein lieB, eilte den franzosischen 

1) Einige Angaben tiber die Grtindungsgeschichte dieser schon im Jahre 1662 ins 
Leben gerufenen wissenschaftlichen Gesellschaft hat L. O. Horward im "Journal of the 
Washington Academy" 1913. Nr. 4, S. 121 bis 128 veriiffentlicht. 
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jWathematicis und insonderheit dem beriihmten Herrn Perrault zu berichten, daB 
ihr Problem aufge16st worden ware. Dieser Mann, dem die Schwierigkeit hinlanglich 
bekannt war, konnte nicht glauben, daB sie so leicht iiberwunden wiirde, bis der Herr 
Polhammar ihn davon zu seiner groBen Bewunderung iiberzeugte. Er versprach, daB 
er ihn bei seinem Konige eine anstandige Belohnung dafiir auswirken wollte, und behielt 
deswegen das Modell bei sich. Herr Polhammar nahm hingegen auf sich, die Uhr nebst 
deren Schlagwerk selbst zu verfertigen. Herr Perrault lieB nichts weiteres von sich horen, 
worii ber sich der Herr Polhammar nicht wenig verwunderte; j edoch verfertigte er nach 
seiner Zuriickkunft in Schweden eine solche Uhr, was urn so viel schwerer zu bewerk
stelligen war, als in Stockholm der Unterschied zwischen den Sommer- und Winter
tagen groBer als zu Paris ist. Eben diese Erfindung wurde auch einige Zeit hernach zu 
Paris nach dem von dem Herrn Polhammar iiberlieferten Modell auf das prachtigste 
und kostbarste bewerkstelligt, denn es sollte eine solche Uhr als ein Geschenk von dem 
franzosischen Hofe an den tiirkischen Kaiser gesendet werden. Es ist auch nachher 
wegen dieser Uhr eine Beschreibung gedruckt worden, darinnen Herrn Polhammars 
Name als des ersten Erfinders auf Erinnerung der Herrn Envoye Cronstrom nicht ver
gessen worden ist." 

Polhem und sein Reisegenosse Buschenfelt verlieJ3en wahrscheinlich schon 
an fangs 1696 Paris, urn sich nach StraJ3burg zu begeben, von wo sie ihre Reise nach 
Leipzig fortzusetzen gedachten, da der ursprtingliche Plan, eine Fahrt nach Italien 
und in das schone Ungarland zu unternehmen, wegen Geldmangels aufgegeben 
werden mul3te, auch waren infolge des damals tobenden Krieges die \Vege in den 
Grenzgebieten recht unsicher. So sahen sich denn unsere beiden Reisenden veran
lal3t, einen groJ3en Umweg tiber Basel, Aarau, Schaffhausen, Ulm, Augsburg und 
Ntirnberg zu machen, urn endlich nach Leipzig zu gelangen. Hier erkrankte Buschen
felt, und Polhem war gezwungen, seine Reise allein fortzusetzen. Er ging zunachst 
nach Freiberg und Dresden, wo er die "groJ3en Kunstkammern" in Augenschein 
nahm. Die Heimreise erfolgte dann tiber Norddeutschland und Danemark, worauf 
er im Herbst 1696 wieder in Stockholm anlangte. 

In dem recht kurz gehaltenen Bericht, den der Vielgereiste gleich nach seiner 
Heimkehr dem Bergkollegium unterbreitete, zahlte er die verschiedenen Arten 
von Maschinen, \Verken und Fabrikbetrieben auf, die er im Auslande genau und 
"mit FleiJ3" besichtigt hatte. Es waren darunter Sage-, 01-, Papier-, Farben-, Gips-, 
Bohr- und Poliermtihlen, Hammerwerke sowie vVindmtihlen zum Mahlen von Mehl, 
GrieJ3, Tabak, Senf u. a. m., ferner Kalkwerke, Ziegeleien und Zementfabriken1), 

Seidenspinnereien und Spulwerke, Websttihle ftir Stoff, Samt, Bander, Spitzen und 
Strtimpfe. Besondere Beachtung hatte er auch den Wasserbauten geschenkt: Schleu
sen, Damme, Ramm- und Baggermaschinen, Hebezeuge aller Art hatten seine Auf
merksamkeit in hohem Grade gefesselt; desgleichen die Glas- und Spiegelfabrikation, 
ferner die Herstellung von astronomischen Uhren, Schlag- und Spieluhren, mathema
tischen und physikalischen Instrumenten, sowie Raritaten aller Art. Nahere Beschrei
bungen und Zeichnungen der betreffenden Maschinen und sonstigen Vorrichtungen 
brachte Po lhem nicht mit heim; er hatte alles nur seinem Gedachtnis eingepragt, 
und dieses scheint in der Tat ganz phanomenal gewesen zu sein. Wenn er eine 
Mas chine auch nur ein einziges Mal gesehen hatte, so konnte er, wie verwickelt sie 
auch sein mochte, sie in allen ihren Einzelheiten genau nachbilden. 

1) Von dieser Zeit stammt auch Polhems Interesse fiir die Ziegelfabrikation, das in 
der Errichtung von Ziegel6fen u. a. in Vasteras, Falun und Roslagen, sowie in bemerkens
werten Abhandlungen iiber Ziegel- und Zementfabrikation gipfelte. Die letztere nament
lich beschiiftigte ihn bei verschiedenen Gelegenheiten, und man kann wohl sagen, daB die 
schwedische Zementfabrikation eigentlich damals ihren Anfang genom men hat. 
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Olme Zweifel hatte Polhem wiihrencl der zweijiihrigen Auslandsreise die An
regung zu vielen seiner Erfindungen erhalten. Die Icleen, die von da an in seinem 
Gehirn aufgespeichcrt waren, reiften allmiihlich aus und nahmen im Laufe der 
Zeit greifbare Gestalt an; und so kann er mit Fug und Recht als Erfinder einer 
groBen Zahl von Maschinen angesehen werden, die jetzt seinen Namen tragen. 
Von vie1en sagt er selbst, daB sie eine Frucht seiner Studien im Auslande gewesen 
sind; auch auf ihn paBt Goethes Ausspruch: 

"Selbst erfinden ist schon; doch gliicklich von andern Gefundenes 
Frohlich erkannt und geschiitzt, nennst du dies weniger dein?" 

Urn seine mannigfachen Reiseerfahrungen fruchtbringend verwerten zu konnen, 
machte Polhem bald nach seiner Ruckkehr den Vorschlag, in Stockholm ein mecha
nisches Laboratorium, oder, wie er es benannte, ein "laboratorium mechanicum" ein
zurichten. In der Begrundung dazu sagte er u. a.: "Die vielen tuchtigen ingenia, 
die zu allerhand Spekulationen Lust haben und sonst ihr Pfund vergraben, konnten 
dadurch zu vielen schonen Dingen angeregt werden, namentlich weil die Mechanik 
eine Grundlage der ganzen Philosophie ist." Von den im Laboratorium befindlichen 
Maschinen, "sowohl eigenen als fremden", sollte man jederzeit diejenigen auswiih
len konnen, die von Behorden oder Privatpersonen gebraucht wurden. SchlieBlich, 
so meint Polhem, sollten die Ausliinder sehen, daD in Schweden "auch ohne ihre 
Mithilfe etwas gemacht werden kann". Polhem hatte auch bereits ein Programm 
fUr die Arbeiten in diesem Laboratorium aufgestellt. In allererster Linie wollte er 
selbst eine Gelegenheit haben, alle seine Erfindungen und Ideen in die Praxis um
zusetzen, und zwar "ebensowohl in Manufaktur- und Kriegssachen als auch fUr 
den Bergbau". 

Unter seiner Leitung sollten allerlei "instrumenta experimentalia, die sowohl 
zur Physik als zur Mechanik gehoren, wie auch antlia pneumatica, hydraulica (Luft
und Wasserpumpen)" angefertigt werden; auch sollten Instrumente verfertigt wer
den, urn den "gradus motus" von Feuer, Wasser und Wind zu ermitteln; desgleichen 
Kunstarbeiten, wie astronomische Uhren, Globen, Glockenspiele usw. hergestellt 
werden. 

Das "Laboratorium mechanicum" sollte also in erster Linie eine Anstalt zur 
Ausbildung von Technikern,l) ferner ein Laboratorium im modernen Sinne, d. h. 
zur Veranstaltung von theoretischen und praktischen Untersuchungen auf dem 
Gehiete der Mechanik, und endlich auch, um wieder einen modernen Ausdruck zu 
gebrauchen, eine permanente Ausstellung von allerhand Maschinen von Polhem 
und anderen sein. 

Auf Anraten des Bergkollegiums hin erteilte die vormundschaftliche I~eichs
verwaltung (fUr den damals noch nicht mundigen Karl XII.) am 20. April 1697 
Christopher Pol hem die Erlaubnis, das beantragte Laboratorium mechanicum ein
zurich ten, und bewilligte gleichzeitig aus der Kasse des Bergkollegiums einen jiihr
lichen ZuschuD von 1500 Talern Silbermunze. Davon sollten 300 Tlr. dem Vor-

1) Untcr Polh e ms Sehiilern sind besonders zu erwiihnen: sein Sohn Ga briel. ferner Giira n 
Wallerius, spiiter Assessor im Bergkollegium, Daniel Menliis, spiiter Professor der Mathe
mathik in Lund, Samuel Sohlberg und Daniel af Thunberg, die sieh beide bei dem Bau 
des bekanntcn Trollhiittakanales hervortaten. Zu nennen sind sehliel3lieh noeh Carl J oha n 
Cronsteclt, Augustin Ehrenswiird, Johan Tidemann, Peter Elvius und ganz 
besonders der beriihmte E rna n u el Swede n borg, der viele Jahre hindureh Polh e ms Assistent 
und treuer Mitarhciter war. 
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steher (Polhem) als Gehalt zukommen, wahrend ebenfalls je 300 Tlr. fiir einen ge
schickten Schreiner, der nach MaBstab und Zeichnung arbeiten konnte, und einen 
tiichtigen Schmied bestimmt waren, 200 Tlr. fiir die erforderlichen Hilfsarbeiter, 
wahrend der Rest von 400 Tlr. zum Ankauf von Werkzeugen und Materialien dienen 
sonte. Der von Haus aus groB angelegte Plan kam indessen aus Griinden, auf die 
ich hier nicht naher eingehen will, nur mit erheblichen Einsehrankungen zur Dureh
fiihrung, und so ist das Laboratorium wohl niemals das geworden, was Polhem 
eigentlich vorgesehwebt haben mag. Dessenungeaehtet war es fiir die damalige 
Zeit von nicht geringem Nutzen. 

In dem von Polhem begriindeten und einige Jahre hindureh von ihm ge
leiteten Laboratorium mechanicum gab es aueh eine besondere Abteilung, die man 
das "Wasserlaboratorium" nannte. In diesem befanden sich besondere Ein
richtungen zur Priifung von Wasserradern verschiedener Bauart. Man konnte den 
Rinnen, die das Wasser zufiihrten, verschiedene Neigung geben und vermoehte 

so den EinfluB der letz
teren auf Geschwindig
keit, Wasserverbraueh 
u. dgl. zu ermitteln. 

Eine ausfiihrliehe 
Beschreibung dieses 
W asserlaboratori urns, 
das wohl das erste 
seiner Art war, hat 
Martin Triewald in 
einer seiner Vorlesun
gen iiber neue N atur
kenntnisse (1728 bis 
1729) gegeben. Es sind 
mit dieser in Fig. 4 ge-

j~~~~~~~~!m~~'II~~~~lllgC~lL zeiehnetenEinriehtung zahlreiehe Untersu-
Fig. 4. Einrichtung zum Prufen von Wasserriidern. ehungen durchgefiihrt 

worden, deren Ergeb
nisse zunaehst in Tabellenform zusammengestellt und dann von Polhem in be
sonderen Arbeiten behandelt wurden. 

Die vielen schon en Modelle des Laboratoriums wanderten spater groBenteils 
in die sogen. Konigl. Modellkammer1); ein Teil gelangte dann in das "Stora Kop
parberg Bergslags Museum" in Falun, und der Rest befindet sieh jetzt noch in der 
Sammlung der teehnisehen Hochsehule zu Stockholm. 

H a us rna n n, der (zu Anfang des 19. J ahrhunderts) auf seiner skandinavisehen 
Reise aueh die Stoekholrner Modellkammer in Augenschein nahm, schreibt dariiber: 

"Der groBte Reichtum der Sammlung besteht in Modellen von Bergwerks- und 
anderen Maschinen, von Miihlenwerken mancherlei Art und okonomischen Geriit
schaften. Unter den ersteren interessierten mich ganz vorziiglich die Modelle vieler von 
dem beriihmten Polhem angegebener und zum Tcil auch ausgefiihrtcr Maschinen, 

1) Nach einem im Jahre 1779 von dem cJamaligen Vorsteher Jonas Norberg herausge
gebenen Verzeichnis der in der Konigl. Modellkammer in Stockholm befindlichen Maschinen und 
Modelle wurden daselbst nicht weniger als 55 von Pol hem selbst herstammende Stucke verwahrt. 
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durch deren Anblick man zur innigen Bewunderung des fruchtbaren Genies dieses 
groBen Mechanikers aufgefordert wird. Unter den Modellen von Polhe ms Bauten 
zeichnet sich besonders ein groBes, trefflich gearbeitetes, von den Stockholmer Kanal
und Schleusenanlagen [Fig. 5J, zur Bewirkung der Wasserkommunikation zwischen dem 
Miilaren und dem Salzsee aus"1). 

Unter den in der Konigl. Modellkammer verwahrten Modellen wird auch eine· 
Windmiihle erwahnt, die bei Sturm nicht schneller gehen soUte, als bei gewohn
lichem Wind, doch mit urn so groBerem Effekt, je starker der Wind blast. Ein 
Modell dieser Windmiihle kam nach Leipzig und eines in den Harz. 

Von sehr groBem Interesse, namentlieh vom Standpunkt des Unterrichts- und 
Lehrmittelwesens, war auch eine Sammlung von Modellen, die unter der Bezeieh
nung "Polhems mechanisehes Alphabet" noeh heute in dem Stora Koppar
bergs Museum in Falun aufbewahrt wird. Es umfaBte urspriinglieh 80 Stiieke, 
jetzt sind nur noeh 40 davon vorhanden. Von diesen 40 Modellen, die samt und 
sonders in Holz ausgefUhrt sind, stammt sicherlich eine Anzahl noeh von Polhem 

Fig. 5. Modell einer Schleuse nebst Klappbriicke. 
Aus der Sammlung der Techn. Hochschule in Stockholm. Fig. 6. Anemometer. 

selbst her. Manche unter ihnen sind wohl nur als Kuriositaten zu betrachten und 
ohne jede Bedeutung fUr die Teehnik; die meisten aber dienten zur Veranschaulichung 
der damals bekannten einfachen Bewegungen oder waren Naehbildungen von aus
gefUhrten Maschinen 2) und Maschinenteilen. 

Polhem hat sich nicht nur mit der Meehanik, sondern mit allen Zweig en der 
Physik eingehend besehliftigt. 

Fig. 6 zeigt ein von ihm erfundenes Anemometer. 
Am 17. Februar 1698 wurde Polhem zum Direktor iiber das Bergmaschinen

wesen ernannt, der im Rang gleich hinter dem Bergmeister folgte. Dieser "Direktor" 
war ein neuer Titel, der eigens fUr Polhem gesehaffen wurde, urn ihn auf billige 
Weise auszuzeiehnen, denn eine Gehaltserhohung war nieht damit verkniipft. Naeh 
Verlauf von zwei Jahren - es war bald nach dem Tode seines Widersaehers Olof 
Trygg - wurde Polhem als dessen Nachfolger zum Kunstmeister in Falun gewahlt; 
ein Posten, den er von 1700 bis 1716 innehatte. Als Kunstmeister bezog er ein 

1) Hausmann, Reise nach Skandinavien, III. Teil, S.424. Gottingen 1814. 
2) Es fanden sich darunter Modelle von Forder- und Wasserhaltungsmaschinen, Maschinen 

fiir die Metallbearbeitung und die Textilindustrie, fiir die Landwirtschaft und das Bauwesen, 
sowie Apparate fiir rein wissenschaftliche Zwecke. Da Polhem kein Freund von Zeichnungen 
war, bildeten diese Modelle das vornehmste Hilfsmittel fiir seine Arbeiten. 
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J ahresgehalt von 400 Tlr. Silbermunze; alles in allem gerechnet hatte er damals 
ein J ahreseinkommen von 1200 Tlr. Silbermunze; ebensoviel bekamen die Assessoren 
im Bergkollegium auch, wahrend sie friiher nur 900 TIr. hatten. 

Polhem nahm jetzt seinen Wohnsitz in Falun. Aus dieser Kunstmeisterzeit 
stammen die meisten seiner bergmannischen Arbeiten. Bald nach der Heimkehr 
von seiner schon mehrfach genannten graBen Reise baute er eine Forderanlage im 
Schacht Konig Karl XI.; er verwendete dabei ein Kunstgestange mit 2 Kurbeln. 
Ahnliche Anlagen wurclen spater auf dem Schacht Konig Karl XII. gebaut, wo 
aber nur eine einfache K urbel zur Anwendung gelangte, ferner bei den Schachten: 
Konig Karl Gustav, Fleming und Konig Friedrich, aIle bei dem Kupferbergwerk 
in Falun. 

Fast gleichzeitig mit cler Fordereinrichtung im Schacht Konig Karl XI. baute 
Polhem auch eine solche hir den tonnlagigen Schacht der Humbobergs-Grube im 
Kirchspiel Norrbarke in der Nahe von Smedjebacken. Die Fordervorrichtung 

Fig. 7 u. 8. Forderanlage bei der Humbobergs-Grube. 

Fig. 7 und 8 bestand aus zwei mit Haken versehenen Stangenpaaren, von denen 
das eine die beladenen Karren, die hier an Stelle von Tonnen verwendet wurden, 
ausfOrderte, wahrend das andere Paar die leeren Karren wieder in die Grube 
hinabbefOrderte. Das I,-ad hatte einen Durchmesser von 21 Ellen, das Feldgestange 
war 1932 Ellen (= II47 m) lang. Die Tide der Grube in der Donlage betrug zur da
maligen Zeit II5 Lachter (= 205 mi. Die Kosten der ganzen "Kunst" beliefen sich 
nach einer Angabe von Hiilphers auf mehr als 60000Tlr. Sie blieb bis zum Jahr 
1717 in Betrieb, wo sie bei einem Einsturz der Grube zerstOrt wurde. 

Das Feldgestange einer anderen, ebenfalls um jene Zeit erbauten Kunst bei 
den Bispbergsgruben war rund 2500 m lang. Bei dieser letzten Kunst wurden, 
wie Polhem selbst sagt, viele Verbesserungen "gegeniiber der alten Manier" an
gebracht. 

Worin bestanden nun, so mussen wir uns fragen, cliese Verbesserungen, die 
Polhe m selbst zu den besten seiner "Erfindungen" zahlte? - Irgendwelche 
Originalzeichnungen oeIer nahere Beschreibungen von Polhems Hand liegen 
nicht vor. Wir konnen claher nur Vermutungen aussprechen. 
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Auf Fig. 9, die einen Teil der Falungrube darstellt, erblickt man im Vorder
grunde den Schacht Konig Karl XI. mit dem Feldgestange. Ein solches vermag 
wohl die Bewegungsrichtung in vertikalem, aber nicht in horizontalem Sinne zu 
verandem. 

Fig. 10 zeigt eine ~iltere deutsche Wasserkunst. Man erkennt ohne wei teres 
eine gewisse Ahnlichkeit in der Konstruktion mit der Faluner Kunst. Was hier
bei besonders in die 
Augen tallt ist, daB sich 
an der Wasserradwelle 
nur eine einzige Kurbel 
befindet, von del' die Kur
belstangc ausgeht, die 
das Feldgestange treibt 
(vgl. Fig. 20). Bei einer 
derartigen Einrichtung 
muBte jedcs Pumpwerk 
sein eigenes K unstrad 
haben, was natiirlich 
eineunnotigc Verschwen
dung an Wasser zur F olge 
hatte. Polhe ms Verbcs
serung bestand nach 
H. Sundholm 1) zu
nachst in der Anwen
dung von zwei Kur
beln, wodurch die Feld
kiinste verdoppelt wer
den konnten, dann abel' 

Fig. 9. Falun-Grube mit Karl XL-Schacht. 

auch in der Benutzung richtig berechneter Winkelarme und Wendeb6cke. Hier
durch erreichte er nicht nur, daB von einem und demselben Kunstrade mehrere 
Pump en und Forder
einrichtungen betrie
ben werden konnten, 
sondern daB die Kraft 
auch in verschiedenen 
Richtungen und auf 
wei tere En tfem ungen 
mit besserem Effekt 

Fig. ro. Wasserkunst. (Nach Calvoer.) 

iibertragen werden konnte ais bisher. Streng genommen sind beide Neuerungen 
nicht als Erfindungen Pol hem s anzusprechen, denn schon "Anno 1695 sind 
zween krumme Zapfen in einem Kunstrad auf dem Rosenhof und drey Konigen 
gesetzet, urn mit einem Kunstrade zwey Gestange zu treiben " ."2). Auch die 
Verwendung von Winkelarmen und Wendeb6cken dort, "wo man das Feldgestange 
auf die Seite nach einer anderen Weltgegend brechen muB"3), muB vor Polhem 

1) Minnesskrift. Stockholm 1911. S. 188. 
2) Calvoer, a. a. O. S.42. 
3) Christ. Tra ugot t Deli us: "Anleitung zu der Bergbaukunst". Zweite Auilage, 2. Bd., 

S. 121. Wien 1806. 
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schon bekannt gewesen sein, wie ein Blick auf die aus dem Jahre 1696 stam
mende Karte der Silbergruben in Sala, Fig. II, erkennen HiBt l ). 

Bei der Nyhyttan-Kupfergrube, die dem Landeshauptmann Freiherrn Nils 
Gripenhielm gehorte, hatte Polhem als Ersatz fUr die teueren und leicht ver
schleiBenden Hanfseile eine Holzkette konstruiert, "die fast so wie eine Uhrkette 
gemacht war", und iiber eine sechskantige Welle ging, die quer iiber dem Schacht lag. 

Fig. 1 I. Plan der Silbergrube zu Sala aus dem Jahre 1696. 

Als Bergrat Harald ,Lybecker in Falun Kenntnis davon erhielt, wollte er 
diese Neuerung bei dem Schacht Konig Karl XI. in Falun gleichfalls ausprobieren. 
Es wurde daselbst auch sofort eine Holzkette angefertigt, die aber nie zur Anwen

, • 6 \ D , .. \ (\ 

dung gekommen ist, weil die dortigen 
Bergleute sich weigerten, weiter zu 
arbeiten, falls diese holzeme Kette 
je benutzt werden wiirde. Fig. 12 

zeigt eine Holzkette nach einem 

CllJ 

Fig. 12. Modell einer Holzkette. Fig. 13 bis 19. Einzelheiten der Holzkette. 

im Museum der Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag befindichen Modell, die man 
fUr jene Faluner Kette hiilt. rch wiirde darin viel eher das Modell einer Balken
kette erblicken, die Polhem 1748 zum Absperren der Stockkolmer Hafeneinfahrt 
in einer Gesamtliinge von 536 Ellen (317 m) zur AusfUhrung brachte. Das Wesent
liche in der Konstruktion lag darin, daB die Kette sowohl in horizontaler als auch 
in vertikaler Richtung sich ausbiegen konnte, urn der Wellenbewegung des Meeres 
zu folgen. Fig. 13 bis 19 zeigen einige Einzelheiten dieser Kettenkonstruktion. 

1) Nach Briickmann: "Magnalia Dei". 
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Als zu Anfang des 18. J ahrhunderts mit dem nordischen Krieg schwere Zeiten 
iiber Schweden hereinbrachen1) , und groBe Scharen von Notleidenden und 
Bettlem nach Falun gezogen kamen, urn in den dortigen reichen Kupfergruben 
Arbeit und Verdienst zu suchen, iiberlegte Bergrat Lybecker mit Polhem, ob 
es nicht moglich ware, die vielen Grubenpferde abzuschaffen, "die Clem Vieh das 
ganze Heu wegfraBen, so daB es dem Bergvolk an Milch und Butter gebrach". Pol
hem kam auf den Einfall, Erzwagen zu bauen, auf denen Leute sitzen und sich 
mit den Handen vorwarts haspeln konnten. Der Gedanke kam aber nicht zur Aus
fUhrung, denn mit der Wiederkehr besserer Zeitert verschwand auch das Heer der 
Bettler wiederum aus Falun, und andere Leute hatten sich sicherlich nicht herbei
ge1assen, derartige neumodische Karren zu bedienen. Polhem kannte den Wider
willen der Bergarbeiter gegen jegliche Neuerung schon von friiher her; muBte er 
doch, als er in Falun ganz gew6hnliche Schubkarren an Stelle der bis dahin gebrauch
lichen Tragbahren einfUhren wollte, sich extra Leute aus Salberg verschreiben, 
weil die Bergarbeiter in Falun sich weigerten, mit den Schubkarren zu fahren2). 

Wie bekannt, sind die Faluner Gruben im Laufe des 17. Jahrhunderts wieder
holt von schweren Einstiirzen heimgesucht worden. Wenige Jahre nach dem Re
gierungsantritt Gustav Adolfs ereignete sich ein solcher Einsturz in BlankestOten 
(1614), doch scheint derselbe nicht von sehr groBer Bedeutung gewesen zu sein. 
Viel schwerer waren die Verheerungen, welche die Einstiirze in den 30 er J ahren 
des 17. J ahrhunderts anrichteten; sie aIle aber waren in ihrer Wirkung nicht zu ver
gleichen mit den beiden entsetzlichen Grubenkatastrophen des J ahres 1687 (am 
25. April und 24. Juni), die den ganzen Kupfergrubenbetrieb zu vemichten drohten3). 

Noch nach Jahren bildeten die abgestiirzten Erd- und Schuttmassen ein groBes 
Hindemis fUr den Bergbau, das nur mit vieler Miihe zu beseitigen war. Ais Polhe m 
in Falun war, forderte Bergrat Lybecker ihn auf, eine Fordervorrichtung zu kon
struieren, mit der man die abgestiirzten Massen bequemer als bisher fortschaffen 
konnte. Polhem kam diesem Wunsche nach und kliigelte in der Tat eine ent
sprechende Transportvorrichtung aus, die im Modell fertiggestellt wurde; man 
hatte auch schon mit den Vorarbeiten zum Bau begonnen, als plotzlich der Befehl 
kam, die Arbeiten einzustellen, weil man es fUr sicherer hielt, das abgestiirzte Erd
reich zur Unterstiitzung der Bergwande liegen zu lassen. Was die Konstruktion 
dieser leider nicht zur AusfUhrung gekommenen Forder- und Transportvorrichtung 
anbetrifft, so scheint sie sich in der Hauptsache an das eingangs beschriebene 
Modell angelehnt zu haben, doch war als Antrieb hier Wasserkraft in Aussicht 
genommen worden. 

Die vielen beachtenswerten Neuerungen und Verbesserungen, die Polhem in 
den J ahren 1697 bis 1706 auf dem Gebiete des Bergwesens, vor allem bei den welt
beriihmten Kupfergruben in Falun mit groBem Erfolg durchgefiihrt hatte, machten 
seinen N amen bald auch auBerhalb der Landesgrenzen bekannt. So kam es denn, 
daB KurfUrst Georg Ludwig von Hannover, der nachmalige Konig Georg I.
von England, in dessen Gebiet der an Erzen so reiche Oberharz lag, Polhem bat, 
dahin zu kommen, "urn die Bergmaschinen in dem Harzwalde zu ver-

1) Vgl. Andreas FryxelJ, Geschichte Karl des Zwolften. Nach dem Schwedischen be
arbeitet von Anton von Etzel. Leipzig I 860, S. 33I u. a. a. O. 

2) Vgl. Blad for Bergshandteringens Viinner I9II, Heft I, S. 4I8. 
3) Swederus, Bidrag till kiinnedomen am Sveriges bergshandtering. I6I2-I654. (Jem

kontorets Annaler I909, S. 35.) 

Beitrage 19I3- 2I 
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bessern". Er wandte sich gleichzeitig auch an den Schwedenkonig Karl XII., 
der im April 1707 seine Genehmigung zu Polhems Reise in den Harz erteilte, worauf 
dieser vom Bergkollegium auf die Dauer von 3 Monaten beurlaubt wurde. 

Nach den wenigen noch vorhandenen Akten zu schlieBen, scheint Polhems 
Wirksamkeit mehr in der Abgabe von Gutachten und in der Ausarbeitung von Pro
jekten, als in irgendwelcher "effektiven Arbeit" bestanden zu haben. Bei der Ktirze 
der Zeit ware eine solche auch nicht gut moglich gewesen. 

Urn Polhems EinfluB auf das Harzer Bergmaschinenwesen richtig wtirdigen 
zu konnen, mtissen wir uns fUr einen Augenblick vergegenwartigen, wie die Ver
haltnisse in dieser Beziehung vor seinem Eintreffen beim dortigen Bergbau lagen. 
Urn einigermaBen verstandlich zu werden, muB ich dabei schon etwas weiter ausholen. 

Mit zunehmender Tiefe der Schachte stellten sich naturgemaB mancherlei 
Schwierigkeiten ein, die sowohl in der Hebung der Wasser als auch in der Schacht
fOrderung ihren Grund hatten. "Fast untiberwindlich schienen die Schwierig· 
keiten," sagt Lengemann 1), "die die bis zu 250 Lachter hinabgehende Tiefe 
der Schachte, der Forderung und der Wasserhaltung verursachte, und es ist hochst 
interessant bei Calvoer und anderen Autoren nachzulesen, auf we1che Ktinsteleien 
und Vorschlage man bei dem N achdenken tiber diese Hindernisse kam." 

Recht bemerkenswert und lehrreich ist in dieser Beziehung vor all em , was 
uns der Ftirstlich Braunschweigische Geheime Bergrat und ehemalige Stallmeister, 
Georg Engelhard von LohneyB zu Wolfenbtittel, in seinem 1617 zuerst in 
Zellerfeld erschienenen "Bericht von Bergwerken" tiber die zur Gewaltigung der 
Wiisser benutzten Hilfsmittel erzahlt2 ). 

"Die alten Bergleute", sagt er, "haben Heintzen 3) / Kerratt 4) / Bulgenkunst 5 ) / 

Taschen-Kunst6) / Pumpen / dal3 man Wasser mit Kannen gehoben an der Scheibe 
oder mit einem Rade / welches die Leute treten / und dergleichen erdacht und an
gerichtet / darin die armen Leute wie das Vieh haben ziehen / und sich abmergeln 
miissen / ob es wohl zu der Zeit gewaltige Kiinste zu schnellen Wassern gewesen / so 
haben sie doch viel gekostet anzurichten und zu erhalten / und ist auch grol3e Ge,fahr 

1) Das Berg- und Hiittenwesen des Oberharzes. 1895. S.89. 
2) A. a .. O. S. 3 nach der Ausgabe von 1790. 
3) Heintz ist "ein Rohrwerk / darinnen ein eisern Seyl mit Taschen gehet .' das Wasser 

damit aus der Grube zu heben (vgl. Abraham von Schonberg: "Ausfiihrliche Berg
Information." Leipzig 1693. Anhang: Redens-Arten bey Berg- und Schmeltz-Wercken. S.48). 
1m Jahre 1535 soil ein Steiger namens Michael TeuBler eine sogenannte "Heinzenkunst", 
d. i. eine Art Paternosterwerk, auf der Grube Wildemann eingebaut haben. Als er aber sein 
vermessen gegebenes Wort beziiglich der Siimpfung der Grube nicht halten konnte, wurde er 
von dem Herzoge mit Arrest bestraft. Solche Heinzenkiinste waren lange vorher schon bei 
den sachsischen Bergwerken in Gebrauch. Nach den Chronisten fahndete Herzog Heinrich der 
Jiingere formlich nach einem guten "Heinzensteiger" fnr seine Harzer Gruben. 

4) Kehrrad, d. h. ein Wasserrad, "welches sowohl uff die rechte als linke Seite umge
trieben wird / an dessen Welle der Korb und Brems-Rad ist / ist gleich wie ein ander Wasser
~ad gemacht / auBer daB ein Kehr-Rad drey Krantze und gedoppelte Schauffeln hat / die ver
kehrt sind / daB man es mit dem Wasser vor sich / und wieder zuriick treiben kan" (v. Schon
berg a. a. O. S. 53). 

5) Bulgenkunst (vgl. unten Taschenkunst). Georg Agricola gibt in seinem bekannten 
Werk: "De re metallica" folgende Erklarung: "utres, bulge / auch liderne seck". Aile hier er
wahnten "Kiinste" sind in dem genannten Werk abgebildet und beschrieben. 

8) Taschenkunst / "ist eine Wasser-Kunst mit einer Kette / daran lederne Taschen 
dreyviertel Lachter von einander / das Wasser durch eine Rohre iiber eine gekerbte und mit 
Eisernen beklammerten Waltze / wie eine Haspel / iiber sich ziehen / kann aber iiber drey Lachter 
nicht hochheben" (v. Scho n berg a. a. O. S. 97). 
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darbey gewesen / dann offtmahls ein eisern SeiF) an einer Bulgenkunst / aIle in in die 
zoo und mehr Centner gewogen." 

"Aber die ietzigen Kiinstler iibertreffen die Alten weit / ... dann man hat ietziger 
Zeit in Bergsachen viel andere Kiinste2) erdacht; Als da sind die Stangen-Kiinste 
mit dem krummen Zapffen3 ) / die das Wasser mit geringen Kosten iiber die 
lOa Lachter / ein Satz dem andern zu / biB zu tage auBheben ... " 

Loh ne yB erwahnt meines Wissens als erster diese "Wasserkunst mit dem krum
men Zapfen" beim Harzer Bergbau. Er schreibt in seinem schon genannten "Bericht 
von Bergwerken" an anderer Stelle4), dort wo vom Rammelsberg die Rede ist: 

"Da unterstund sich ein AuBlander aus dem Lande Meissen / mit Namen Heinrich 
Esche n bach / die Wasserkunst mit dem krummen Zapffen in den Rammelsberg zu 
hangen / wie wahl ihn iederman widersprach / dieweil es damals ein neu Ding / und zu
vor nicht gesehen worden / hat er doch mit Hiilffe des Allmachtigen / die Kunst also 
verfertiget / und in die Tieffe gerichtet / so gewaltig / daB nicht allein die Kunst die 
Wasser halt / sondern daB man auch in allen Zechen fUr dem Wasser sinken kann." 

Der Betrieb dieser "Kunst" scheint aber immerhin noch mit gewissen Schwierig
keiten verkniipft gewesen zu sein, denn LohneyB bemerkt weiter: 

"Diese Wasserkunst wird mit einem Kunststaiger6) regieret / der Tag und Nacht 
darauf wartet / damit / wann was bricht / er dasselbe wiederumb zu rechte macht / 
derohalben aIle Sachen zu dero Behuff im Vorrath sind." 

Trotz dieser Mangel bildete diese Stangenkunst schon einen gewaltigen Fort
schritt gegen die friiheren "Kiinste". Wir konnen dies wiederum aus einer 
AuBerung von Lohney B entnehmen: 

"Die Stangenkiinste mit dem .krummen Zapffen", schreibt er auf S. 6z, "sind unter 
allen andern Wasserkiinsten die bestandigsten und niitzlichsten / zu dem sind sie auch 
ohn groBen Kosten zu erbauen und zu erhalten / sintemal man dieselben in Gruben / 
Strecken / und Schachten anrichten kan / da schon kein Wasser in der nahe vorhanden / 
sondern wann es gleich 800 oder 1000 Lachter davon ist6)." 

Wo man der ortliohen Verhaltnisse halber gezwungen war, die Wasserrader 
weit ab von den Gruben anzuordnen, muBte man sog. "Feldgestange" anwenden. 

"Des Feld-Gestanges aber ist zweyerley," sagt Balthasar RoBler in seinem 
Anno 1700 zu Dresden erschienenen "Hell-poliertem Berg-Bau-Spiegel", "als einfach / 
welches man ein Geschleppe nennt / so auch das geringste und schwachste / so den 
Hub leicht verleuret ,I und nur das Wasser hebet ( wenn das Rad das Gestange zu sich 

1) Eisern Seil "ist die graBe Kette" (v. Schonberg a. a. o. S. 22). 

2) K u ns t / ist eineM achine die Wasser aus den Gruben zu heben (v. Scho n berg a. a. O. S.59). 
3) Krummer Zapffen / bestehet aus Bleuel / Hals / Arm / und Wartze / der Eleuel 

komt in die Welle I mit dem Hals liegt er im Zapffen-Klotz / der Arm gibt den:Hub / und die 
Wartze fiihret die Korb-Stange herum / das Gestiinge damit hin und wieder zu regieren (v. S cho n
berg a. a. O. S. 58). Der "Krumme Zapfen" soli im Harz 1565 eingefiihrt und dann bald 
auch bei den "ins Feld getricbcnen Stangenkiinsten" angewendet worden sein. 

4) S. 78. 
6) Kunst - Steiger /istder Bergmann/ derdie Kunst unterseiner Uffsicht hat (v. Schon

berg S. 59). 
6) Die "Stangenkiinste" sollen 1550 in Joachimsthal in Bohmen erfunden worden 

3ein, doch stand anfiinglich das Wasserrad ganz nahe bei dem Schacht. Wann und wo die 
"Feldkiinste" zucrst ausgefiihrt worden sind, vermochte selbst Calvoer, der wahl am ein
Jehendsten iiber das Bergmaschinenwesen im Harz berichtet hat, nicht zu ergriinden. (Auch 
Loh ne yB gedenkt mit keinem Wort ihres ersten Erbauers.) "Es kann also wahr sein", bemerkt 
Calvoer, "was man mich versichern wollen, daB Georg Illing, der Anno 1617 zum Oberberg
meister der Grubenhagenschen Bergwerke gesetzet worden, im Anfang des 17. Jahrhunderts 
auf dem Clausthalischen Bergwerke die ersten Feldkiinste gebauet hat." Bergrat A. Lenge
mann (Das Berg- und Hiittenwesen des Oberharzes, 1895, S. 89) sagt etwas bestimmter: "Die 
Kraftiibertragung von einem entfernt liegenden Wasserrad auf das Schachtgestiinge durch 
Feldgestiinge und Kunst-Kreuze wird dem Oberbergmeister Georg Illing 1617 zugeschrieben.I' 

21* 
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ziehet / und man kan keine doppelte Satze an ein soleh Geschleppe / und dessen Vor
welle hangen / wei! sich das Gestange biegen miiste / dessen Schwingen man an Bocke / 
und das Gestange unten dran hanget. Gleichfalls wird auch ein soleh einfach Feld
Gestange uff holtzernen Radlein oder Waltzen / welehe in den Saulen / (die in die Erde 

eingegraben werden /) um
lauffen konnen / hin und 
wieder gar leicht regieret. 

Dann ist gedoppelt Ge
stange / zu welehen Schwin
gen / StoB-Baume oder Steege 
uff die Bocke gelegt werden; 
sind bestandiger / und die 
baufalligen ungehindert wie
der einzuwechseln." (Vgl. 
Fig. 20.) 

Die Schachtforde
rung geschah anfangs nur 
mit dem gewohnlichen 
Haspel; bei zunehmender 
Teufe aber bediente man 
sich der Pferdegopel, und 
erst spater benutzte man 
auch hier Wasserrader 
(Kehrrader). Wahrend in 
Sachsen schon in der Mitte 
des 16. J ahrhunderts Kehr
rader zur Forderung ge
braucht wurden, wird vom 
Oberharz der Einbau des 

Fig. 20. Feldgestiinge. (Nach Balthasar RoOler.) ersten Kehrrades erst vom 

Jahre 1625 gemeldet. 
Zur Beschaffung des notigen Aufschlagwassers fUr die Wasserrader sind auf 

dem Harz schon recht friih bedeutende Teich- und Grabenanlagen geschaffen 
worden; dessenungeachtet fehlte es zeitweise an AufschlC\.gwasser, und so kam 
es denn infolge der Zunahme der Sumpfwasser in der Tiefe und der groBeren Hub
hohe hier und da zu einem Ersaufen der Tiefbaue. 

"Die Teiche, wenn sie voll sind," sagt Calvoer1), "geben wohl auf eine gute Zeit 
FluBwasser zum Betrieb des Berg-, Puch- und HiiUenwerks, wie denn die Clausthaler 
Teiche, wenn sie voll sind, fast ein ganzes Quartal das ganze Bergwerk mit notigen 
Wassern versehen, ob es gleich in der Zeit nicht regnet, ... " "Aber wie solehes bey 
allzu lange ausbleibenden oder wenigen Regen, oder bei starkem Froste, nicht bestiindig 
ist; also thut es auch, so wie anderes FluB wasser, keine liingere Dienste~), als es dazu 
den nothigen Fall hat. Daher den in ziemlicher Ebene hinter einander liegenden 
Schiichten zur Ausfiihrung des Grubenwassers am Tage nicht kann geholfen werden. 
Es wiirde also dem Bergbau an solchen Orten , wo die Aufschlagewasser 
gar nicht oder doch nicht hinliinglich sind, mit solchen Maschinen be
sonders geholfen seyn, die kein oder nur w e nig Wasser zu ihrem Umtrieb 

1) a. a. O. I, S. 96. 
2) ,,1m Jahre 1669", so berichtet der Heidelberger Professor Dr. Christoph Wilhelm 

Jakob Gattern im III. Teil seiner "Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen 
zu bereisen", Gottingen 1790, S. 236, "nahmen zu Clausthal infolge einer sehr lange anhaltenden 
trockenen Witterung die Aufschlagwasser so sellr ab, daO die Kunste, Pochwerke und Hutten 
ganz still gesetzt werden muOten." 
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nothig haben; oder mit solchen, die ohne Hiilfe des Wassers das herab
gefallene Wasser zu neuem Gebrauch wieder auf die notige Hohe erheben, 
und es in eine Art von Kreislauf setzen konn ten. Zu beiden sind mancherlei 
VorschHi.ge und Versuche gemacht worden." 

Es wiirde viel zu weit fUhren, an dieser Stelle auf alle einzelnen Vorschlage 
naher einzugehen. Erwahnt sei nur, daB auch der beriihmte Philosoph Leibniz 
in Hannover sich lange Zeit mit der Frage beschaftigt hat, das Grubenwasser unter 
Anwendung von Windmiihlen zu heben1); doch war er zu sehr Theoretiker und mit 
den wirklichen Verhaltnissen des Bergbaues offenbar nicht hinreichend vertraut, 
weshalb er nicht zum gewiinschten Ziele kam2). 

Nach eingehender Besichtigung der Gruben berichtete Polhem an den da
maligen Geheimen Rat und Berghauptmann Heinrich Albert von dem Busch 
nach Hannover, "daB die Harzer Kiinste insgemein nach der ,alten Manier' sehr 
gut und nach richtigen Griinden gebaut waren, so daB daran sehr wenig zu ver
bessern sei", wie er sich denn auch dariiber verwunderte, daB an den "gebrochenen 
Kiinsten die Leitarme und Feldkunststangen noch mehrentheils nach einer guten 
Proportion vorgerichtet sind, da doch dieser Orten niemand die erforderliche accurate 
Lange aus dem Fundament trigonometrica auszurechnen und anzugeben wisse, 
wiewohler vermeynet, daB, wenn dergleichen iiberall accurat ausgerechnet und 
nach dem wahren Fundament vorgerichtet werden sollten, sich noch hie und da, 
zur Erleichterung der Kiinste, einige Vortheile herfiir thun wiirden." 

Der damalige Zehntner zu Zellerfeld, Johann Valentin Pfeffer, berichtete 
bald nach des Kunstmeisters Ankunft an den Wolfenbiittelschen Geheimrat, Ober
hofmarschall und Oberbergrat von Stei n berg wie folgt: 

"Gestern hat der schwedische Herr ivIechanicus Polhammer die Bockswieser 
Kiinste, Graben und Radstuben, in Augenschein genom men und sich von allem in/or
miret, insonderheit aber diejenigen Kiinste, so in einem Wasserfall liegen, fiir andern 
wohl observiret, und endlich auf verschiedene dabey vorgekommene U mstande und 
formierte Frilgen sich vernehmen lassen, daB anstatt der 4 Kiinste beym Herzog Johann 
Friederich nur eine Kunst vorgerichtet werden konnte, weIche soviel Wasser herauf 
heben sollte, als diese 4 Kiinste, und ware soIches gar leicht zu practiciren, wenn nem
lich, anstatt 3/4 lachteriger eiserner Gossen 3) 11/4 lachterige gebraucht wiirden, damit 
der Hub noch eins so hoch herauskomme, und anstatt bisherigen halben Lachters hin
fiihro ein ganz Lachter hoch die Satze heben und folglich noch einmal so viel Wasser 
ausgieBen konnten, wozu aber das gesamte Kunstzeug, als Kreutze, Stangen, Schwingen, 
Stangeisen-Hangnagel und dergleichen viel starker und anstatt der Stangringe eiserne 
Schrauben gemacht werden miisten. Fiir allen Dingen aber sei der krumme Zapfen, 
nach Proportion des mehrern Hubs, soviel hoher, und das Kunstrad 6-7 Lachter hoch 
vorzurichten, wozu im Grumbach gar schone Gelegenheit ware, weil die Stangen in 
gerader Linie im ThaI herauf schieben, und iiber keine Berge gefiihret werden diirften, 

1) Vgl. Dr. E. Gerland: Dber Leibnizens Versuche, dem Mangel an Aufschlagwassern 
in den Gruben des Harzes mit Hilfe der Kraft des Windes abzuhelfen. (Berg- und Hiitten
mannische Zeitung I898, Nr. 24, S. 225 bis 228; Nr. 26, S. 243 bis 245.) Dr. E. Gerland: 
Uber einige weitere Versuche Leibnizens zur besseren Ausnutzung der Aufschlagwasser in 
den Gruben des Harzes. (Berg. und Hiittenmannische Zeitung I 900, Nr. 27, S. 3I9 bis 32I, 
Nr. 28, S. 331 bis 333.) E. Gerland: Leibnizens Arbeiten auf physikalischem und tech
nischem Gebiet. (Z. Ver. deutsch. lng. I909, Nr. 33, S. I307 bis I3I3.) 

2) Vgl. F. W. H. v. Trebra: Des Hofraths von Leibnitz miBlungene Versuche an den 
Bergwerksmaschinen des Harzes. (J. v. Born und v. Trebra: Bergbaukunde. I. Band, 
S. 305 bis 324. Leipzig I789 und II. Band, S. 299 bis 3I5. Leipzig I790.) 

3) Der "Satz" oder die Pnmpe bestand aus zwei h6lzernen oder einer eisernen R6hre 
welche man Gosse nannte,· und einem Kolben. 
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und dahero die Kunstradstube wol eine Stunde Weges von der Grube abgeleget werden 
konnte, ohne daB deswegen die Kunst etwas am Hube verlieren oder auch mehr Last 
bekommen wiirde". 

"Gegen diese Vorstellung," heiBt es in dem erwahnten Bericht weiter, "die einem 
von unsern Bergmeistern und Geschwornen ais ein Paradoxon geschienen und die dariiber 
die Kopfe geschiitteIt, habe in re praesenti das Dubium moviret: Weil bey einer so Iangen 
Kunst ofters Briiche, sowohl in ais auBer der Grube, vorfielen, und Zeit wahrender Re
paration die gesammte Grubenwasser hoch aufgingen, ob dann nicht zu besorgen, daB 
dadurch die sehr Wassernothige Grube noch mehr aufgehen, und die Intention, nemlich 
die Gewaitigung der Gruben, mehr behindert wiirde, ais wenn 3 bis 4 Rader im Gange, 
welche einander subleviren und nach gerade repariret werden konnten. Worauf Herr 
Polhammer geantwortet: DaB die Hauptkunst nach der Mathematic zu erbauen, wo
von soIche keine Briiche zu besorgen, eventualiter aber miiste jederzeit ein soIcher Vor
rath von allen Materialien seyn, daB die Reparation in wenig Stun den geschehen konnte". 

Der schon eingangs genannte Bergsyndikus K norre hat die von Polhem ge
machten zahlreichen Verbesserungsvorschlage gesammelt und unter dem Titel: 
"Herrn Polhammers Vorschlage zu Verbesserung und Erleichterung 
der bei den Harzischen Bergwerken gew6hnlichen Kiinste und anderer 
Maschinen, wie solche aus dessen Discoursen nachgerade angemerket" 
an die Bergbeh6rde in Hannover eingesandt. Wir geben das Verzeichnis mit einigen 
Anmerkungen verschcn nachstehend wieder. 

"I) DaB, wo man so viel Wasser hat, daB von einem WasserfaU 2, 3 oder 4 
Kunstrader zugleich betrieben werden k6nnen, man, anstatt solcher mehreren Rader 
nur ein einziges Kunstrad gebrauchen, und aUe solche Kiinste, wenn sie auch gleich 
in unterschiedene Gruben schieben, zusammen an das einzige Kunstrad hangen 
k6nne, sodann zwar mehr Wassers als vorhin, da nur eine Kunst daran gehangen, 
darauf geh6re, doch solle durch dieses Mittel wenigstens der dritte Teil des vorhin 
auf 3 oder 4 Kiinste gebrauchten Wassers ersparet werden." 

Polhem bemerkte hierzu in einem Schreiben vom IS. Juli 1707 an den Berg
hauptmann von dem Busch, worin er besonders hervorhob, daB er sich in der 
deutschen Sprache nicht gut ausdriicken k6nne, das folgende: "Bey dieser Gelegen
heit, da so viele Gruben liegen bey einander in einer Reihe, so ist viel besser, daB 
man im Platz fUr 4 a 5 Raten [Rader] braucht, nur aUein ein Rat [Rad] und ein 
Stanggang1) , der etwas starker muJ3 seyn als dieser, womit man nicht allein das 
Tagwasser viel menagiren kann, sondern auch eine gute Besparung darinnen, daJ3 man 
nicht so viel Raten, Stangen, Rennen 2) und Abgange des Wassers bedarf zu haben, 
weil eine gute starkes und recht gemachtes Rat mit seine bewuste Stangen viel 
besser seinen Effeckt machen kann, als viel kleine, die da Wasser absorbiret in seine 
eigene Bewegung, und theils unniitz verspilleP) wird. Denn man kann so lange das 
Wasser in so viel und kleine Theile vertheilen, daJ3 ein jeder Theil sein Rat ohne. 
Effect umtragen kann, weil ein jeder Stang und Rat nicht von sich selbst bewegen 
kann, sondern fodert ein jeder seine eigene Wasser zu Bewegung, und darum laJ3ts 
nicht zum Effect." 

,,2) Zu Sparung und zu vortheilhaftigern Gebrauch des Wassers die Rader anders, 
und nach einer bessern Abtheilung zu schaufeln." 

1) SoIche "Stangengange" hat Schwarzkopf einige Jahre spater an verschiedenen Stellen 
angelegt; namentlich aber dort, wo mit einem Rade zugleich Berg und Erz, und zwar aus 2 bis 3 
Gruben gefordert wurde. 

2) ranna (schwedisch) = Rinne, Rohre, Wasserleitung. 
3) spilla (schwedisch) = vergie13en, durch Unachtsamkeit verschiitten. 
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,,3) Wenn nach der Situation und Beschaffenheit des Orts, wo die Kiinste her
schieben sollen, solche etwa gebrochen werden miissen, die Feldkunststange bey 
dem Bruche nach accurater Lange und juster Proportion dergestalt vorzurichten, 
daB der Bruch den Kiinsten keine Beschwerung verursachen soIl." 

,,4) DeBgleichen bey den an die geraden Kiinste etwa zu hangenden Geschleppen 
durch accurate Vorrichtung der Leitarme nach dem rechten Fundament die sonst 
gewohnliche Beschwerung zu verhiiten." 

,,5) Die Feldkunststangen mit ihren Schlossem, deBgleichen die Schwingen und 
Kreutze vie1 dauerhafter1 ), und doch, zur Erleichterung der Kiinste, bequemer 
vorzurich ten. " 

,,6) Die Satze2) in den Gruben zu vortheilhafter zu vertheilen." 
,,7) Das Leder dabey gar abzuschaffen 3)." 

,,8) Wie auch der eisernen Gossen nicht mehr vonnothen zu haben, sondern mit 
holzernen viereckigten Kasten eben die Dienste zu thun, und zwar so, daB das Holz 
viel bestandiger und dauerhafter seyn soIl, als die kostbaren cisemen Gossen 4)." 

,,9) Wenn es in der Kahe bey einer Grube am Wasser auf ein Kunstrad etwa 
fehlen, hingegen aber weiter, auch wol cine halbe Meile davon, irgend in einem Thale 
ein guter Wasserfall fiirhanden seyn saUte, eine lange Feldkunst von da iiber Berg 
und ThaI nach der Grube schieben zu lassen 5)." 

1) J. G. Voigt: Bergwerksstaat des Ober- und Unterharzes. Herausgegeben von J. J. 
Madihn. Braunschweig 1771. S. 81. .. Auch hat man hier neu eingerichtete starke schwe
dis c h e K u n s t s tan g en, so mit holzernen Riegeln ansta tt der eisernen Ringe in den 
Schlossern versehen sind." V gl. auch S pre n gel, Beschreibung der harzischen Bergwerke. 
Berlin 1753, S. 43. 

2) Vgl. die FuBnote auf S. 325. 
3) Hierzu hat Polhem in einem Memorial vom 8. November 1707 aus Braunschweig geschrie

ben, daB er in Klausthal Kolben ohne Leder eingerichtet hatte, die fiir viel besser gehalten 
wiirden, und daB die Kolben ohne Leder schon friiher in Schweden practiciret und auch fiir gut 
befunden worden waren. Zu Calvoers Zeiten wuBte aber am Harz niemand mehr von solchen 
Kolben, und miissen dieselben, meint Calvoer, "bey den hiesigen, schlammigten und grandigten 
Grubenwassern ihre Dienste nicht gethan haben, daB sie daher nicht eingefiihret sind". 

In der von dem Lehrer an der Realschule zu Berlin, Joachim Friedrich S prengel, 1753 
herausgegebenen "Beschreibung der harzischen Bergwerke nach ihrem ganzen Umfange" heiBt 
es auf S. 43: "Vor vielen· Jahren hat man eine besondere Art von Kolben einfiihren wollen, die 
man auch ohne Leder zu den Kiinsten gebrauchen konne. An selbigen sind sonderlich Ventile 
von Blech gewesen, welche im Aufgehen die Locher des Kolbens zugeschlossen und bei dem Nie
derdriikken sich geofnet. Sie sollen gu te Wirkung gethan haben." Vgl. auch Johann Gott
lie b Voigts Bergwerksstaat S. 82. 

4) Polhem erwahnt in einem Schreiben, daB solche Kasten von trockenem Eichenholz 
gemacht werden miiBten, und daB er solche holzerne Satze zu Klausthal vorgerichtet hatte. 
Auch hiervon wuBte man zu Calvoers Zeiten nichts mehr. 

6) Cal voer berichtet a. a. O. 1. S. 47: "Es hat der zeitige Clausthalsche Maschinendirector, 
Herr Johann Carl Hansen, nach seiner Zuriickkunft aus Schweden, woselbst er sich eine 
geraume Zeit bei dem beriihmten Polhem aufgehalten, Anno 1728 den samtlichen Bergamts
bedienten (Beamten) zum Clausthal und Zellerielde, mittest eines Modelles, gezeiget, wie man 
eine Wasser- und Treibkunst mit lauter Winkelarmen, - der Weg der Gestange mag so 
irregular sein, wie er will, - vorrichten konne, ohne daB man am Hube etwas verliere." - Und 
J ohan n Carl Freiesle ben sagt in seinen "Bemerkungen iiber den Harz", 1. Teil, Leipzig 1795, 
S. 152: "Die Bruchschwingen, welche bei Feldgestangen so haufig vorkommen, ... sind vor
nehmlich erst 1728 durch den damaligen Maschinendirektor Hansen in Clausthal bekannt 
GewordEn, da man vorher durch ihre Vernachlassigung oft 12 bis 20 und mehr Zoll Hub in dem 
gestange einbiiBte. (Mehrere von den Harzer Feldgestangen sollen bisweilen 500 bis 600 Lachter 
lang gewesen sein. Freiesleben a. a. O. S. 147. ) 
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,,10) Wenn es am Holze zu Feldkunststangen ennangeln sollte, statt dessen 
kleine eiserne Feldkunststangen zu gebrauchen, da dann zwar Anfangs der Verlag ein 
mehreres kosten, die Kunststangen jedoch hingegen desto besUindiger seyn wtirden; 
und wenn man nach der Zeit der Kiinste gar nicht mehr vonnothen haben solite, 
das zu diesen Kiinsten gebrauchte Eisen allemal sein Geld wieder gelten konnte". 

"II) WO das Wasser aus den Teichen gezogen wird, ohne Verlierung einigen 
Wasserfalles zuerst ein auf eine gewisse Weise vorzurichtendes unterschlachtiges 
Rad in das Striegelgerinne1) solchergestalt anzulegen, daB so lange der Teich voll 
Wasser bleibt, daB die Hohe des iiber dem Striegelgerinne stehenden Wassers den 
Druck geben kann, dieses unterschlachtige Kunstrad eben den Effect thun konne, 
als die jetzo gewohnlichen iiberschlachtigen Rader. Wenn aber der Teich ablauft, 
und das unterschlachtige Rad dennochim Umgange erhalten werden sollte: So wiirde 
solchen Falls etwas mehr Wasser darauf gezogen werden miissen". 

,,12) An denjenigen Orten, wo man keine Wasserfalle auf hohe Kunstrader 
haben kann, niedrige Kunstrader von Ibis 2 Lachter Hohe mit einer sonderlichen 
Vorrichtung niitzlich zu gebrauchen." 

,,13) Windkiinste anzulegen von eben dem Effect, wie die Wasserkiinste, auch 
solchergestalt, daB dabey von gar zu starkem Winde kein Schaden zu besorgen 2), bei 
welch en Windkiinsten aber dennoch auch die Wasserkiinste auf den Nothfall bey
zubehalten seyn wtirden, damit man sich deren zu solcher Zeit, wenn etwa kein 
Wind wehen mochte, bedienen k6nnte. Wenn aber Wind fiirhanden, k6nnte das 
aufsothane Wasserkiinste sonst n6thige Wasser in den Teichen ersparet und aufge
sammlet werden." 

,,14) Vermittelst dergleichen Windkiinste das einmal auf die Wasserkiinste ge
brauchte Wasser zum andermaligen Gebrauche wieder in die Teiche zuriick zu 
bringen3)." 

"IS) Bey solchen Gruben, wo man einen tiefen Stollen hat, eine Invention an
zugeben, vermittelstderen man ohne Kunstrad, Pumpen oder Satze bloB durch Hin
einschlagung so vielen Wassers, als man aus dem Tiefsten haben will, die Wasser 
so tief unterm Stollen weg und bis auf den Stollen bringen konne, so tief der Stollen 
unterm Tage liegt4)." 

1) Striegelgerinne, starkes Gerinne aus Tannenholz, das das Wasser aus den Teichen 
abfiihrt. 

2) Vgl. S. 3I 7. 
S) Hieriiber hat Polhem an den Berghauptmann von dem Busch unterm 25. Juli 

1707 folgendes geschrieben: "Da es keine Stollen- und Tagewasser giebet, kann man mit 
guten Windmiihlen viel verrichten, wenn sie recht gemacht sind mit seine lange schmale 
und recht proportionirte Fliigeln, samt was sonst dabey zu observiren ist, urid wei!· eine 
solcheWindmiihle in Schweden bey Damore Grub allschon gemacht ist, die da einen guten 
Effect macht, wenns wehet, obschon dieselbige nicht so gar nach seiner rechten Proportion 
construiret ist: So kann man so viel weniger zweifeln, daB solche Windmiihlen soil niitz seyn 
bey diese Gruben, wo sie bedorfens, und wo die Gelegenheit giebt, da man das ausgezeichnete 
[ausgezogene] Grubewasser mit Windmiihlen in seine besonderliche Teichen etwas in die Hole 
[Hohe} bringen kann: So kan man bey stillem Wind davorn sich bedienen, die Grube allezeit 
zum Zumpfe [Sumpfe] halten, wenns nicht wehet. Denn die Windmiihlen konnen eine grausame 
groBe Last tragen zum Hebung des Wassers, wenn sie recht gemacht sind, und etwas wehet." 

') HiervonhatPolhem an den Herrn Berghauptmann von dem Buschgeschrieben.: "Nach
dem ick habe erfunden, was vor groBer Vorthei! ist mit diese Wasserstollen, die so tief unter der 
Erden liegen zum Abfall des Wassers: So kann ich gnugsam versichern, wann diese Gruben noch so 
tief und so groB wiirden, als sie jetztund seyn: So konnen sie doch mit Sicherheit vom Wasser con
serviret werden, so lange das Grubenwasser nicht mehr zunimmt, als das Tagewasser bey solcher 
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,,16) Wenn nahe bey den Gruben keine Gelegenheit zu Kehrriidern fiirhanden, 
dergleichen weiter davon ohne einige Beschwerung und vielmehr mit Erleichterung 
des Treibens, anzulegen 1)." 

,,17) Dergleichen solchergestalt vorzurichten, daB man vermitfelst eines einzigen 
Kehrrades, aus unterschiedlichen Gruben treiben konne 2)." 

"IS) Bey den Kehrriidern groBe Wasserkasten zu gebrauchen, und darinn beym 
Stiirzen und im Schiitzen der Rader das Wasser zu sammlen, damit nichtsvergeb
lich vorbey laufe." 

,,19) Solchergestalt auch kein Premsrad [Bremsrad] beym Kehrrade zu 
gebrauchen. " 

,,20) Die gar groBen und langen Kehrradswellen zu ersparen, auch deren 
Faulnis langer zu verhiiten." 

,,21) Desgleichen durch den Gebrauch kurzer Kehrradswellen ohne Korbe, auch 
den Gebrauch der weiten Kehrradsstuben iiber die Helfte einzuziehen und folglich 
viel Kosten und Holz zu ersparen." 

,,22) Eine andere Invention anzugeben, anstatt der Kehrrader, vermittelst ge
wisser Stangen mit Hacken, Erz und Berg vorteilhafter aus den Gruben zu treiben3)." 

,,23) Mit einer Wasserkunst, vermittelst eines daran zu hangenden Geschleppes, 
auch Erz und Berg aus der Grube zu treiben, so daB diese Kunst eben die Dienste 
eines Kehrrades mit verrichte, obgleich nur ein einfaches Rad dazu gebraucht wird, 
auf welches Rad zwar, wenn damit Wasser auch Erz und Berg zugleich aus der 
Grube geschaft werden soUte, wol etwas mehr Wasser erfordert werden mochte, 
sonst konnte damit eins urn das andere, bald Wasser, bald Erz und Berg durch 
das ordinaire Wasser heraus gebracht, in Fluthzeiten aber Kunst und Treibwerk 
zusammen gebraucht werden 4)." 

,,24) Vermittelst einer Kette ohne Ende das jetzo gewohnliche Treiben mit Pfer
den urn ein groJ3es und zur Ersparung Fuhrlohns zu erleichtern 5)." 

,,25) Zu dem Ende durch eine besondere Vorrichtung von Walzen und Schacht
stangen in den dohnlagigen Schiichten, auch andere anzugebende Commoditaten 
bey den Geipels und Vorhiiusern dem Treiben mehr Erleichterung zu geben, und 
die Gefahr bey Briichen des Seils desto mehr zu verhiiten 6)." 

guten Gelegenheit als hier ist, mit den Stollen, so bedarf man gar kein Wasserrad oder Stangen, 
weil man mit der natiirlichen Zug und Druck des Wassers durch Canalen und Windriihren aUes 
gut verrichten kann mit groBem Vortheil, so in Tagwassers Besparung, alsweniger Unkostung 
zu unterhalten." Knorre berichtete iiber diese "Invention" an den Berghauptmann: "Er 
soIche auf dem Burgstetter Zug wohl practicabel und vermeynet auf den Gruben, wo der 
13 Lachter Stollen e. g. 71 Lachter tief unterm Tage einbringet, die Wasser 70 Lachter 
tief unter sollchen Stollen durch eine gewisse Maschine mit kaum so vielem Tagwasser, als 
Grundwasser aus der Gruben heraus zu heben ist, hinauf zu bringen." Diese Erfindung hat 
Polhem Anno 1728 unter der Benennung "Siphonsmaschine" neuerlich vorgeschlagen. 

1) Dieses ist in Clausthal zuerst 1709 vorgerichtet worden. Calvoer 2. Theil, 4 Cap. 
3 Abth. S. 56. 

2) Ein soIches Treibwerk ist erstlich zu St. Andreasberg, hernach zu Clansthal angelegt 
worden. Calvoer a. a. O. 2. Theil 4 Cap. 3 Abth. S. 58. 

8) Calvoer a. a. O. 2. Th. 4. Cap. 3. Abth. S. 66. 
') Diese "Invention" ist spiiter von dem Kunstmeister Schwarzkopf ins Werk gerichtet 

worden. Calvoer a. a. O. 2. Th. 4. Cap. 3. Abth. 
6) Calvoer a. a. O. 2. Th. 4 Cap. 2. Abth. S. 33. 
8) Wie Polhem in einem Memorial anfiihrt, hat er zu Clausthal zum Treiben Tonnen 

mit RoUen vorgerichtet. 
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,,26) Verrnittest emes einzigen Rades in verschiedenen Puckwerken [Poch
werke] zu puchen1)." 

,,27) Anstatt des SchieBens in den Gruben zwar die gewohnlichen Locher bohren 
zu lassen, doch das Pulver zu ersparen und anstatt dessen durch eine in solche Bohr
locher zu setzende gewisse Art von Keilen das Gestein nachzutreiben2)." 

- Wie Calvoer zu berichten weiB, ist mitdem Mechanicus Polh~mmer "eine ge
wisse Summe accordiret worden, urn zwei Leute in den mechanischen Wissenschaften 
griindlich zu unterrichten". Er sollte die beiden jungen Manner standig bei sich 
haben und sie auch "beherbergen und bekostigen"; sie sollten bei ihm praktisch 
arbeiten, er aber sollte ihnen alles zeigen, was fiir das Studium von Interesse sein 
konnte. Dafiir wurden ihm 400 Speziestaler zugesagt. Nachdem Polhem seine 
Verbesserungsvorschlage dem Bergamt vorgelegt hatte, wurde ihm von diesem, 
"wenn er Maschinen von guter Wirkung verrichten wiirde, alles was man damit 
in den ersten 5 J ahren ersparen und gewinnen wiirde, als eine Ergotzlichkeit" ver
sprochen. Uberdies hat man ihm und seinem altesten Sohn, der aber leider bald 
darauf in Leipzig verstarb, zu Hannover und Wolfenbiittel "Privilegia" erteilt, 
"daB niemand die Maschinen nachmachen, oder er doch wenigstens seinen Nutzen 
davon haben sollte." 

Pol hem, der auf besondem Wunsch des kurfiirstlichen Bergamtes in Clausthal 
die Ausfiihrung einzelner seiner Vorschlage iibemommen hatte, verlangte nach 
einiger Zeit 600 Speziestaler als VorschuB auf die zu erwartenden Erspamisse beim 
Betrieb seiner Maschinen. Dieser VorschuB wurde ihm indessen nicht ohne weiteres 
bewilligt; man wollte ihm die verlangte Summe nur unter der Bedingung ausbezahlen, 
daB er sich verpflichtet, keinen weiteren VorschuB mehr zu fordem. Polhem, 
der sich durch dieses Vorgehen des Bergamtes3 ) verletzt fiihlte, verlieB den Harz 
und begab sich auf eine Reise nach Sachsen, doch schon bald darauf erhielt er die 
Aufforderung, sich auf dem Riickwege in Wolfenbiittel einzufinden, wo ihm der 
begehrte VorschuB auf die Erspamisse ausbezahlt werden soUte, falls die bereits 
eingerichteten Werke solche iiberhaupt liefem wiirden. Sollten hingegen keine 
Erspamisse gemacht werden, dann wiirde die betreffende Summe von dem aus
bedungenen Honorar fiir die Unterweisung und den Unterhalt der beiden SchUler 
einfach in Abrechnung gebracht. 

Nach dem Vorhergegangenen hatte der schwedische Gast allen Grund zu der 
Befiirchtung, die "Herren im Harz" konnten seine Maschinen innerhalb der "stipu
lierten 5 Jahre" 'iiberhaupt nicht in Gebrauch nehmen, so daB er dann gezwungen 
gewesen ware, seine beiden Schiiler fiir weniger Geld zu bekostigen; dazu war 
Polhem aber ein viel zu genauer Rechner. Nur die Erwartung, daB sie ihm nach 
Beendigung ihrer Lehrzeit bei der Einfiihrung seiner Maschinen im Harz von Nutzen 
sein konnten, veranlaBte ihn, auf die erwahnte Klausel einzugehen und den Ver
trag zu unterschreiben. - Wie diese ganze Geldangelegenheit schlief3lich und endlich 
geregelt worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Abrechnung scheint indessen 

1) Hievon soll der schon mehrfach genannteSch warz ko pfspater einModell gemacht haben. 
2) Maschinen znr Gewinnnng von Kohlen unter Vermeidung der SchieBarheit sind in 

nel)erer Zeit mehrfach aufgetaucht. Vgl. Dr. AI'bert Serlo. Leitfaden der Bergbaukunde. 
I. Bd. Berlin 1873. S. 268 bis 273. 

3) Ahnliche schiechte Erfahrungen hat der groBe Philosoph Leibniz im Jahre 1680 mit 
dem Clausthaler Bergamt gemacht, als er sich verpflichtet hatte, dem Mangel an Aufschlag
wasser in den Harzer Gruben mit Hilfe der Kraft des Windes abzuhelfen. (Vgl. Dr. E. Gerland 
in der "Berg- und Hiittenmannischen Zeitung" 1898, Nr. 24, S. 227.) 
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zu Polhe ms Zufriedenheit ausgefallen zu sein, denn auf einem Aktenstiick, das 
den Gegenstand beriihrt, findet sich folgender erlauternder Vermerk von Polhe ms 
Hand: "bekam ich fUr selbige Reise IOOO Speziestaler und I200 fUr die Information 
von zwei Leuten, die 21/2 Jahre bei mir hier in Schweden waren." 

In der Zeit als Polhem im Harz weilte, wurde die alte Kunst beim Schacht 
Konig Karl XI. das Opfer eines Brandes. Es erging daher der strenge Befehl 
an ihn, sich unverziiglich heim zu begeben, urn eine neue Kunst, deren Bau iibrigens 
schon friiher einmal beschlossen worden war, zu errichten. 

Kurfiirst Georg L ud wig sah seinen Gast nur ungern scheiden, denn er 
hielt sehr groBe Stiicke auf ihn. Er auBerte sich in einem Schreiben an Konig 
Karl XII. von Schweden: "Nun ist solches mit aller dexteritet und Geschicklichkeit 
zu unser sonderbahren satisfaction von ihm geschehen und hat er gar wahrschein
lich gezeiget, daB ein und andere niitzliche Veranderungen an be reg ten Kiinsten 
und machinen gemacht werden konnen." 

Da es Po lh ei m nicht vergonnt war, seine samtlichen Verbesserungs-V orschlage 
durchzufiihren, so hoffte der Kurfiirst im stillen, daB dieser bei einer anderen Ge
legenheit die Erlaubnis erhalten wiirde, noch einmal in den Harz zuriickzukehren 1), 

und selbst spater, als er (als Konig Georg I.) den englischen Thron bestiegen hatte, 
lieB er durch den hannoverschen Gesandten in Stockholm, Oberst Adolf Fried
rich von Bassewitz, bei Polhem anfragen, ob er nicht gewillt sei, mit 
seiner ganzen Familie nach England zu iibersiedeln und sich dort dauernd nieder
zulassen. Fiir diesen Fall versprach er ihm "ein hiibsches Landgut in der Nahe 
von London fUr sich und seine Kachkommen und iiberdies eine gute Belohnung." 
Ein ahnliches Anerbieten lieB ihm Zar Peter durch einen besonderen Abgesandten 
iibermitteln. Allein "aus Liebe zu seinem Vaterland", so heiBt es in den be
treffenden Akten, "schlug Polhem beide gleich ehrenvolle Anerbieten aus." 

Als Polhe m im Dezember I707 wieder in seine Heimat zuriickkehrte 2), waren 
in seiner Begleitung zwei "zu unterrichtende Personen3), nemlich Ber nhard 
Ri p ki ng, der die Markscheidekunst erlernet, nachher aber Maschinendirektor 
worden, und Christian Schwarzkopf, ein Zimmergeselle und jetziger Kunst
meister ... , welcher letztere das Kunstwesen und Treibwerk nach seinem Unter
richt und Anweisung merklich verbessert hat4)." Der eine eignete sich von Haus 
aus mehr zu theoretischen, der andere mehr zu praktischen Arbeiten. Nach Be
endigung ihrer Lehrzeit gingen sie nach dem Harz zuriick, wo sie die sogenannten 
"schwedischen Kiinste" einfUhrten, d. h. Forderanlagen, ahnlich wie Polhem 
solche fUr die Schachte Karl XI. und Karl XII. in Falun gebaut hatte. 

Der Versuch mit den beiden jungen Leuten muB sehr befriedigend ausgefallen 
sein, denn im Jahre I720 wurden wieder zwei junge Bergleute aus dem Harz nach 
Schweden gesandt, urn eben falls unter Polhems Leitung zu arbeiten. Der eine 
von ihnen, der Zimmermann Bahr, scheint sich nicht sehr lange in Schweden auf
gehalten zu haben, der "Schiiler" Johann Carl Hansen dagegen blieb bis zum 

1) Pol hem hat in seinem langen, erfolgreichen Leben (er starb hochbetagt am 30. August 
175 I) nie wieder Harzer Boden betreten. 

2) Der urspriinglich auf 3 Monate festgesetzt gewesene "Crlaub scheint demnach erheblich 
verliingert worden zu sein. 

3) Zu ihren Reisekosten hat die Kommunion nichts beigetragen. Vgl. D. Christoph 
Wilhelm Gatterer: "Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen." 
III. Teil, S. 369. G6ttingen 1790. 

4) Calvoer, a. a. O. 1. Teil, S. 1l6. 
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Herbst 1727 dort. Als er in seine Heimat zuriickkam, muBte er sich einem Examen 
unterziehen, welches ergab, daB die Unterweisungen sehr griindlich waren und 
auch fUr seine ganze kiinftige Tatigkeit von Bedeutung geworden sind. Polhem 
empfing daraufhin von dem kurfUrstlichen Berghauptmann von dem Busch ein 
besonderes Dankschreiben fiir seine "treue Information". 

Hansen, der spater als Maschinendirektor am Harz tatig war, stand viele 
Jahre lang in lebhaftem und intimem Briefwechsel mit seinem ehemaligen Lehr
meister, den er auch wiederholt in bergmannischen Fragen zu Rate zog. Auf seinen 
V orschlag hin wurde Pol hem spa ter auch aufgefordert, ein Modell des noch zu be
sprechenden Syphonwerkes anzufertigen, das er fiir die Harzer Gruben entworfen 
hatte, und das von Polhems Sohn Gabriel ausgefUhrt werden sonte. 

Calvoer rechnete zu den wichtigsten Erfindungen Polhems die Vorrichtung, 
womit man aus den tiefsten Schachten Erz und Berge ohne eisem Seil, vermittelst 
4 Stangen, herausbringen kann, deren zwei die ledigen Tonnen herabfiihren und 
zwei die vollen zutage bringen. Sie war so beschaffen, daB 3, 4 oder mehrere volle 
Tonnen kurz hintereinander zutage gebracht, und folglich ebensoviel leere Tonnen 
wieder hinabgelassen werden konnten, was mit einem gewohnlichen Kehrrad nicht 
anging. Es konnte daher "mit eben den Aufschlagwassem 3, 4 und mehrmal so 
viel ausgerichtet werden, als mit den Kehrradem der gegenwartigen Art, und mittels 
der eisemen Seile geschehen konnte." 

"Das Modell dieser Erfindung," berichtet Calvoer weiter 1 ) , "hat der Herr 
Maschinendirektor Hansen des hochstseligen KonigsGeorgII. Majestat, als Dieselben 
Anno 1729 den 24. Juli unsere Harzgebirge, und insonderheit Claus thai , mit Dero 
hohen Gegenwart beerthen, im Dorotheer und Caroliner Zechenhause gezeiget. Weil 
aber unsere Harzbergwerke ganz anders als die Schwedischen beschaffen sind, indem 
die letzteren ein Stockwerk sind, wofur man insgemein den Rammelberg vor Goslar 
halt, und daher die Schachte aller perpendicular oder seiger sind, und allein der darinn 
vorzurichtenden Kunste wegen niedergesunken werden; hier aber unsere Schachte nach 
der Dohnlage der streichenden Gange, und nicht einmal nach einer geraden Linie, ge
schweige denn perpendicular, abgesunken werden, folglich unsere Kunste nach der 
Figur der Schachte sich richten mussen: So hat diese vortreffliche Erfindung 
bis jetzo noch nicht vorgerichtet werden konnen, weil dazu ein Schacht er-
fordert wird, der wenigstens in einer Dohnlage niedergehet." . 

Der schon hiiufig genannte S pre n gel schreibt2) : "Die Vorschlage des Herm Com
merzienrats Polhem ... betrafen u. a. hauptsachlich den neuen Rosenhoferschacht, 
welcher, wegen des widersinnigen Fallens des Ganges, der Erzforderung viele Hinder
nisse verursachte. Er riet zu verschiedenen Maschinen, welche in Schweden wegen 
der seigem Richtung der Fahrten wohl angebracht werden konnten, hier aber nicht 
stattfanden, weil die Fahrten bald im Liegenden, bald im Hangenden flach anliegen. 
Er lieB u. a. Seile ohne Ende, wie bei einem Ziehbrunnen, gebrauchen. Sie stie
Ben aber haufig an, verwickelten sich in eine dicke Wurst und hielten das Treib
werk ofters auf." 

Calvoer, dem wir die wertvollsten Angaben iiber Polhems Tatigkeit imHarz 
verdanken, hat sich iiber dieses "Seil ohne Ende" etwas ausfiihrlicher geauBert 3) : 

"Wie das Gewichte des eisemen Seils mit der angefiilleten Tonne im Aufziehen 
abnehmen musse, erhellet also: Fiinf Lachter eisem Seil wiegen I Centner. 1st nun 
die ledige Tonne mit dem Sei! im Schachte 5 Lachter niedergegaD.gen, und also das 
Seil der aufgehenden Tonne urn so viel kiirzer worden: So wird das Gewicht dieser 

1) a. a. O. II. Teil, S. 66. 
2) a. a. O. S. 40. 
3) a. a. O. II. Teil, S. 33. 
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Tonne mit ihrem Seil in diesen 5 Lachtern urn 2 Centner vermindert, in 25 Lachtern 
urn 10, und in 100 Lachtern urn 40 Centner. Wo die Tonnen' einander im Schachte 
begegnen, da stehen die beyden Seile im Gleichgewichte, gleichwie auch die Tonnen, 
und bleibef nur noch auf der einen Seite das Gewichte des Erzes oder Bergs der voUen 
Tonne jibrig. Wird dieses etwa von 7 Centnern angenommen: So muB die ledige Tonne 
zum voUigen Gleichgewichte noch 17 1/2 Lachter niedergehen, darauf bekommt das Seil an 
der ledigen Tonne das Ubergewichte und die Pferde miissen die Trift zuriick halten." 

"Diese gro13e von dem Seil herriihrende Last, die sich bey tiefen Gruben bisweilen 
auf 30-40 Centner und noch wol mehr erstreckt, hat der Herr von Polheim Anno 
1707 dadurch aufzuheben versuchetl), dass er in dem Gaepel auf dem Hause Israel ein 
eisernes Seil ohne Ende urn den Korb der Spindel geleget, welches bis auf das FiiUort 
gereichet; an dasselbe hat er die Tonnen zu beyden Seiten angehiinget, daB sie durch 
den verwechselten Umgang der Spindel wechselweise auf- und niedergehen miissen, 
wobey das Seil sich bestiindig in dem Gleichgewichte erhalten hat, und nur die Last 
der angefiillten Tonnen zu heben gewesen; damit aber bey forfaUenden Seilbriichen 
die Triimmer oder eiserne Seile nicht in den Schacht fallen mochten: So hat er an der 
Spindel Fangeisen, das Seil aufanzufangen und zuriick zu halten, angefiigt." 

"Es ist aber das Treiben damit langsamer und beschwerlicher worden, indem das 
Seil Knoten geworfen, und die Schiirzen, womit die Tonnen angehiinget waren, sich 
oft umgeschlungen, und solche Friction verursachet worden, daB es entweder stehen 
oder brechen miissen. Uberdem musten die Pferde stets mit der voUen Last im Zuge 
bleiben, und konnten also zwey Pferde anstatt vier das Treiben, wie versprochen war, 
nicht verrichten, wie denn auch bey vorgefaUenem Seilbruche Pferde zu Schaden ge
kommen sind, weshalb man zuletzt aUes wieder abgesteUet haP)." 

Wahrend seines Ciausthaler Aufenthaltes hatte sich Polhe m gegen verschiedene 
Bergbeamte dahin geauBert, daB man nicht notig hatte, die Kehrrader dicht an dem 
Schacht anzulegen, daB man dieselben vieimehr auf eine halbe Meile Weges, und 
allenfalls noch weiter davon, nach Erforderung der Aufschlagewasser Iegen konnte, 
und wenn eine Tonne aus dem Schacht zu Tage ware, das weit entlegene Kehr
rad in dem Augenblick stille setzen, auch umkehren, und solchergestalt das Treiben 
be quem verrichten konne. "Dieses Vorgeben", meint Cal voer3), "ist zu der Zeit von 
vielen fUr unmoglich gehalten, ja von einigen verlachet worden, weil man vielleicht 
den Herrn von Polheim, der damais der deutschen Sprache noch nicht vollig 
machtig gewesen, nicht recht verstanden hat." 

Ais aber darauf Bernhard Ri p ki ng, nachmaliger Maschinendirektor zu Claus
thaI, mit dem damaligen Kunstmeister Cristian Schwarzkopf, "in die Infor
mation nach Schweden gesandt worden, und der erste in seinem Schreiben an den 
Herrn Geheimen Kammerrath und Berghauptmann und nachmaligen Geheimen Rath 
und Kammerprasident, von dem Busch, von obgedachten von der Grube weit 
entiegenen Kehrradern Erwahrung gethan, welche dem Clausthalischen Bergamte 
angezeigt worden: So hat der damalige Geschworene, nachhero Oberbergmeister, 
Georg Degen, der Sache nachgedacht, und ein dergieichen Treibwerk noch vor der 
Riickkunft der Herren Ripking und Schwarzkopf Anno 1709 bei dem Konig 
J osaphat vorgerichtet". 

1) Leibniz hatte schon denselben Vorschlag gemacht. 
2) Der Oberoergmeister Degen half eridlich diesen Beschwerlichkeiten ab, indem er, wie 

S pre ngel bemerkt, "cine sehcnswiirdige Welle ohngefahr mitten in diesem Schacht vorrichten 
lie/3, auf deren zwecn iiu/3erstcn Korben sich die Seile, weJche von Tage hernieder gehen, auf
winden, auf den zwei mittlern aber diejenigen, weJche in die Teufe niedergelassen werden, ab
winden. Hierdurch wurclen die Verhinderungen, weJche die gro/3e Tiefe, die Beugungen des 
Schachtes, die Last der Seiie, cler Tonne und des Erzes, und das starke Reiben der Seiie machten, 
sehr bequem gehoben." 

3) a. a. O. II S. 56. 
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Ein so1ches "Treibwerk" (Fig. 21) bestand aus einem Kehrrade mit zwei 
"krummen Zapfen" A und B, an dessen Welle ein Bremsrad G H und zwischen 
beiden eine Schindelwand I K war, ferner aus zwei Feldgestangen und einer Welle 
mit zwei K6rben E und F im Grubenhause. Die beiden krummen Zapfen A und B 
bildeten einen rechten Winkel miteinander. Die im Grubenhause liegende 'Korb
welle C D war so lang wie die Welle des Kehrrades; die Krummzapfen C und D lagen 
ebenso wie jene am Kehrrade. Das eine Kunstgestange (L M) war das "ordinaire 
Kunstgestange" dessen Bleuel bestandig liber dem krummen Zap fen des Rades hing. 
Der andere Bleuel N war an der groBen Schwinge dieses Kunstgestanges vor dem Gru
benhause. Wenn getrieben werden sollte, so wurde der Bleuel liber den krummen 
Zapfen der Korbwelle bei D gehangt; war aber das Treiben zu Ende, so wurde der 
Bleuel entweder von der Korbwelle abgehiingt und ging dann auf einer Walze mit 
dem Kunstgestange hin und her, oder er wurde von der groBen Schwinge abgehangt 
und ruhte. An dem andern Gestange, das auBer dem Treiben stille stand, hing der 
BleuelO bestandig liber dem krummen Zapfen der Korbwelle. Aber der Bleuel in 
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Fig. 21. Treibwerk. (Nach Henning Calvoer). 

der Radstube war von dem krummen Zap fen abgehangt, und wurde, wenn getrie
ben werden, sollte, daran gehangt. 

In der bereits an anderer Stelle erwahnten "Beschreibung der harzischen 
Bergwerke" (Berlin 1753) heiBt es S. 40: "Es hatte auch der berlihmte Herr 
Polhe m in Schweden sich anerboten, mit einem zehn Lachter tiefen Stollen und 
einem viertel Radewasser1), vermutlich durch den Druck der Luft, aus einer auf 
200 Lachter tiefen Grube ohne Kunst die Wasser herauszuschaffen. Als man aber 
wegen seiner gar zu groBen Forderungen nicht mit ihm einig werden konnte, so 
ward davon nichts ins Werk gestellet." Sprenge12) bemerkte dazu: 

"Obige MutmaJ3ung von dem Druck der Luft, welchen Herr Polhe m zu seinen 
Absichten gebrauchen wollen, ist unbegrundet. Vielmehr war es der Druck einer ge
ringen Masse Wassers, der diese vorteilhafte Bewegung wurken sollte. Es hat vielleicht 
die bekannte Feuermaschine, wovon im verwichenen Monat Hornung aus Dussel
dorf eine neue Art beschrieben wurde, zu dieser Erfindung Gelegenheit gegeben: denn 
wie man durch das Feuer die Luft, und durch die Luft einen in der Mitte beweglichen 
Wagebalken, an dessen iiuJ3ersten Enden die Zugketten befestiget sind, bewegen, und 
hierdurch das Wasser emporheben kann, so konnte man ohne Muhe wahrscheinlich 
schlieJ3en, daJ3 es moglich sei, mit wenigem Aufschlagewasser ohne Kunstrad und krum
men Zapfen vermittelst einer doppelten Rohre dergleichen Wagebalken, und durch den
selben die Schwingen, das Kreuz und die Zugstangen in Bewegung zu setzen." 

1) "Ein Rad Wasser" war eine gewisse Ma13einheit. 
2) a. a. O. S. 40. 
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Die Maschine, von der hier die Rede ist, war das Polhemsche "Sifon
Werk", von dem Calvoer schreibt1: "Anno I728 hat der Herr Commercienrath 
von Polheim in Schweden eine Siphonsmaschine vorgeschlagen, welche die 
Wasser aus den Gruben ohne Kunstrad heraus bringen, und bey allen Gruben, so 
Stollen haben, und aus welch en die Wasser weggeleitet werden konnen, appliciret 
werden saUte." 

Der Vorteil dieser Maschine bestand nach Pol hem in folgenden Stiicken: 

"I. DaB alle.s Wasser, so die Wasserrader unnutzlich verspillen, und aus den Schau
feln falle, bevor es seinen volligen Effect gethan, und welches ohngefehr 2/6 oder 3/7 

des ganzen ausmache, gesparet werden konne. 2. DaB alle die Frictionen und Schlei
fungen, so an den krummen Zapfen und Pumpstiefeln vorfallen, und wol die Helfte 
des Effects absorbiren konnen, unterbleiben. 3. DaB alles Leder zu den Kolben konne 
gesparet werden. 4. DaB man die Unkosten von Kunstwartern mehrerentheils ein
ziehen konne, weil eine Person mit mehrerer Commoditat viele einmal eingerichtete 
Siphonswerke best rei ten konne, als sonsten viele Leute ein Wassertreibwerk, ma~sen 
die Siphonsmaschine von sich selbst fliesse, anstatt dass die Treibkunst den gewohn
lichen Werken helfen musse, wie wenn das Bier durch den Spund eines Fasses zu pumpen 
ist, das durch den Heber von selbsten fliesst." 

In Summa, Pol hem zweifelte nicht, daB mit dieser Invention Tannen Goldes 
zu ersparen waren. 

Aus mancherlei Griinden, auf die hier Raummangels halber nicht naher ein
gegangen werden kann, ist der Polhemsche Vorschlag weder damals, "noch Anno 
I733, da er wiederum in Bewegung gekommen, beliebet worden". 

"Da aber," so heiBt es bei Calvoer weiter, "die Siphons mas chine auf der Bocks
wiese bey dem Herzog August und Johann Friederich sehr nothig geschienen, wo man 
die Erze, wegen starker inwendigen Wasser und Mangel eines tiefen Stollens, urn solche 
durch die Kiinste zu gewaltigen, nicht gewinnen konnen: So sind nachher dem Herrn 
Commercienra th von Pol h e i m aile verlangte Conditionen schriftlich eingewilliget 
worden, nemlich eine Anzahl Ducaten, urn einigen des Maschinenwesens kundigen 
Abgeordneten vom Harze das Modell zu zeigen und zu iiberlassen, und wenn von den
selben der versprochene Effect und die Application auf den Bocks'wieser Gruben mog
lich befunden wiirde, noch eine andere Summe an Ducaten fiir die Invention, und einen 
den Committirten zu ertheilenden Unterricht in der Theorie dieser Maschine." 

Es wurden daher im Februar I747 drei Deputierte mit den notigen Instruk
tionen und Schreiben von der Berghauptmannschaft beider Kommunionherrschaf
ten nach Schweden zu Polhe m gesandt 2), die indessen auf Grund ihrer Untersuchun
gen und der dart durchgefiihrten Versuche zu der Uberzeugung gekommen sind, 
daB es nicht moglich sei, "durch einmalige Operation die Wasser damit so hoch 
als mit einem Kunstsatz" zu heben. Sie sind im November desselben J ahres 
wieder zuriickgekommen, und haben das nun einmal bezahlte Modell jener Syphon
maschine mitgebracht. Gleich nach ihrer Ankunft in Schweden hatten sie eine 
Zeichnung nebst genauer Beschreibung der Maschine in die Heimat geschickt. 
Diese Berichte und Risse (vgl. Fig. 22 bis 24) sind spater von dem Hochfiirstl. 
Wolfenbiittelschen Geh. Kammerrat und Berghauptmann von Imhoff in ZeUer-

1) a. a. O. 1, S. 136. 
2) 1m Quartal Crusis 1748 sind die hal ben Reisekosten fUr die nach Schweden geschickten 

Deputierten, urn die Polhemsche Syphonmaschine zu besehen, in der Communion Zehnt
und Bergbau Accise Rechnung jedcn Orts mit 683 Rthlr. 32 Mgr. 5 ~ in Ausgabe gebracht 
worden. (Dr. Christoph Wilhelm Jakob Ga tterers Anleitung, den Harz und andpre Berg
werke mit Nutzen zu bereiscn. III. Teil, Gi:ittingen 1790, S. 369). 
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feld dem Prediger He n ni ng Cal voer in Altenau "communiciret" worden, der sie 
seinem schon wiederholt genannten Werke einverleibt hat. 

"In der ersten Figur," sagt Calvoer, "wird vorgestellet, wie das Wasser ver
mittest der Rohren und Wasserkasten durch die zusammengedriickte und wieder 
verdiinnte Luft bis auf den Stollen erhoben wird. In der zwoten Figur siehet man die 
Vorrichtung, mittest welcher durch Zufluss und Ablau£ 
des Wassers die Luft in den Cylindern oder Wasserkasten 
zusammengedriicket und wieder verdiinnet wird." 
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Fig. 22 bis 24. Polhemsche Syphonmaschine. (Nach Calvoer.) 

Nachdem die drei Abgesandten die Einrichtung dieser Maschine genau studiert 
hatten, "ausserten sie sofort gegen den Herrn va n Palhe i m zween Hauptzweifel: 

I) Ob durch den Druck del' concentrirten Luft, wenn z. E. 18 Satze fiirhanden, 
die Wasser durch 9 Satze zugleich in die Hohe getrieben werden konnen; und ob 2) hin
wiederum durch die Verdiinnung del' Luft, welche geschiehet, wenn die Wasser aus dem 
Hauptzylinder ab, und auf den Stollen fallen, und die in allen geschlossenen Gefassen 
befindliche Luft sich in dem nun leer werdenden Raum im Hauptzylinder mit ausbreitet, 
so viel effectuiren konnte, daB sich dass Wasser durch 9 32fiissige Ansteckekiele (Unter
setzrohren) zugleich ansaugen wiirde? worauf del' Herr Commercienrath geantwortet, 
dass die Moglichkeit davon bekannt und durch Versuche mit Quecksilber von Boyle 
und Belidor gnugsam bestatigt ware. Die Abgeordneten haben dagegen vorgestellt, 
dass ihnen aus diesen Biichern nichts andel'S bekannt sey, als dass, wenn der Mercurius 
28 Zoll odeI' die gegenwartige Barometerhohe haben soil, auch uber ihm ein reines vacuum 
erfordert werde, dahingegen bey dieser Maschine die Luft nur urn die HaUte verdiinnet 
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wird, vermoge der gesagten Generalregel, nach welcher der innere Raum des Haupt
zylinders so gross seyn muss, als der Inhalt aller geschlossenen Reservoirs zusammen." 

Sie haben auch mit Gutbefinden des Herrn von Polheim ein Modell von 
Glas gemacht (vgl. Fig. 24), urn dutch eine untriigliche Probe zu entscheiden, ob 
diese Maschine mit 32 fiiBigen Satzen vorzurichten sei oder nicht, und inzwischen 
dem Herrn Kommerzienrat II Fragen schriftlich zur Beantwortung vorgelegt. 

Auf diese II Einzelfragen hat Polhem nur folgende generelle Antwort 
erteilt : 

"Nebenstehende Fragen sind aIle von der Beschaffenheit, dass sie bey mir nicht 
die geringste Schwierigkeit finden, sondern es hat die Invention so ihre vollkommene 
Richtigkeit, dass weder diese noch andere zu ersinnende dubia vermogend sind die inten
dirten Nutzen der Siphonmaschine, was fiir Vorfiille auch immer seyn mochten, auf 
einige Art zu verhindern; und da nunmehra nichts im Wege liegt, das mit der Information 
nicht alsofort der Anfang gemacht werde, auch anbey ungezweifelt zu vermuten stehet, 
daB die Abgeordneten alles, was zur Vorrichtung der Siphonmaschine im graBen ihnen 
hinliinglich zu wissen nothig ist, in gar kurzer Zeit werden erlernen konnen: So bin ich 
erbothig, ungesiiumt dazu zu schreiten, sobald ein Hochlobliches Bergamt mir dazu 
wird Befehl ertheilet haben, nebst anbey gegebener Versicherung, daB das versprachene 
Honorarium, vor Abreise der respective Abgeordneten von hier, an mir ausbezahlet zu 
werden bereit stehe." 

"Das Ende aller dieser Consultationen war," so schlieBt Calvoer seinen ausfiihr
lichen Bericht iiber die Polhemsche Syphonmaschine, "daB die Herren Abgeordneten 1) 

ohm! weitere Erlernung der Theorie dieser sehr sinnreichen Maschine mit dem bezahlten 
Modell wieder nach Hause reiseten 2)." 

Gabriel Jars, der auf seinen bekannten Reisen im Jahre I776 auch den 
Harz besuchte, schreibt in dem Abschnitt, der von den verschiedenen Kiinsten, 

1) Es diirfte nicht allgemein bekannt sein, daB sich unter diesen "Herren Abgeordneten" 
auch der damalige Ingenieurleutnant und nachherige Oberstleutnant Win terschmid t 
befand; derselbe erfand nachher "eine merkwiirdige Wasserkunst [die Wassersiiulenmaschine], 
welche mit dem Vorschlage des Herrn von Polhem ziemlich iiberein kam. Durch den Druck 
des wenigen Quellwassers, welches man in den Stollen leitete, wurde das Wasser aus dem 
Schachte gehoben." (Julius Johann Madihn. a; a. O. S. 79.) 

2) Sprengel bemerkt dazu (a. a. O. S. 21): "Es war damals (1740) ein solcher Mangel 
an Tagewasser ... , daB man die Wasser in der Tiefe durchaus nicht gewiiltigen konnte. Die 
Gruben muBten daher insgesamt ein halbes Jahr hindurch Schicht machen. Seit der Zeit hat 
man mit groBem Ernst auf ein Mittel gesonnen, wodurch man auf eine andere Art die Gruben
wasser zu Tage bringen konnte, als durch die viclen Aufschliigewasser, welche man sonst notig 
hat. Die Unterhandlungen, die man mit Herrn Polhem in Schweden einige Jahre darauf von 
neuem anstellte, urn seine neuerfundene M.aschine auf dem Harz brauchbar zu 
machen, konnten nicht zu dem erwiinschten Endzweck gebracht werden, weil die Vorschliige, 
welche er deshalb tat, in den Harzgruben nicht tunlich waren." Sprengel fiigt seiner Mitteilung 
iiber die Syphon mas chine auBerdem noch hinzu (a. a. O. S. 41): ,,1m Schleifsteinsthal unweit 
Goslar ward 1749 eine merkwiirdige Wasserkunst von einem geschickten Ingenieur aus Wolfen
buttel [offenbar ist damit Winterschmidt gemeint] angelegt, welche mit dem gedachten Vor
schlag des Herrn Polhems ziemlich iiberein kam. Durch den Druck des wenigen Quellwassers, 
welches man in den Stollen leitet, wurde das Wasser aus dem Schacht gehoben. Das Quell
wasser ward in halzernen Rahren ·zur Kunst herunter geleitet, ein eiserner Hammer iiffnete 
jedesmal durch seinen Schlag das Ventil des innern messingenen Riihrwerks. Das durch
fliessende wenige Wasser setzte den Kolben in einer horizontalen eisernen Rohre, den dami 
verbundenen Wagebalken, die groBe Schwinge und das halbe Kreuz in Bewegung. Der Hub 
war aber gering." 

Eine Polhemsche Maschine baute man zu Bockswiese, eine Winterschmidtsche 
'Vassersiiulenmaschine auf der Treue Zellerfelder Zuges ein, indessen vermochtell auch diese 
an sich gut funktionierenden neuen Erfindungen nicht, des Wasserzudranges. vollstiindig Herr 
zu werden. (Das Berg- und Hiittenwesen des Oberharzes. Stuttgart 1895, S. 98.) 

Beitrage 1913. 22 
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sowohl die Wasser zu gewaltigen, als die Erze zu fOrdern, nachdem er von den 
Harzer Fordervorrichtungen gesprochen hat!): 

"Wenn die Maschinen von den Schachten weit entfernt sind, so ist es notig, an 
der Welle zwei Krummzapfen anzubringen, davon die Flache des einen saiger, wenn 
die andere sohlig ist, urn dem Gestiinge einen gleichformigen Gang zu verschaffen, und 
die am Wellbaume angebrachten Krummzapfen zu bewegen, die jederzeit urn 2 bis 3 Zoll 
kleiner, als die erstern sind, welches jedoch von der groBern oder geringern Entfernung 
des Rades und der Liinge der Gestiinge abhiingt. Wenn diese groB sind, so erfordern sie 
in ihrer Einrichtung und vorziiglich in der Stellung und Offnung der horizontalen Kunst
kreuze mehr Genauigkeit." 

"Wenn die Riider niiher an den Schiichten stehen, so ist nichts leichter, als die 
Maschinen zu regieren; der Arbeiter, dem dieses aufgetragen ist, sieht die Tonne auf und 
niedergehen und weiB, wenn ehe er den Hebebaum andriicken muB, urn das Rad anzu
halten und die Richtung des Wassers zu veriindern; in dem vorhergehenden Falle aber 
wiirde er dies nicht unmittelbar bemerken konnen. Man hat dieser Schwierigkeit aber auf 
eine sehr sinnreiche Art abgeholfen. Erstlich muB man bemerken, daB das Hauptrad 
von dem Bremsrad2) durch eine Verzimmerung abgesondert ist, damit der Umkreis des 
letzteren Rides nur na/3 werde. Nicht weit davon hat man ein kleines Behiiltnis gebaut, 
mit welchem nicht nur der Arm des Hebebaumes, welcher das Rad driicket, sondern 
auch die Hebebiiume, mittels welchen man die Schutzbretter auf und zu macht, in Ver
bindung stehen. In diesem Behiiltnis ist eine Art von Uhra) angebracht, deren geziihnte 
Riider und Getriebe durch eine kleine Kurbel bewegt werden, an welcher ein Gestiinge 
mit einem Ende und mit dem andern an dem ersten Wagebalken der Maschine befestigt 
ist. Das nach der Teufe des Schachtes eingeteilte Zifferblatt hat einen Zeiger, der die 
Anzahl Lachter, welche die Tonnen beim Herauf- und Heruntersteigen durchlaufen, 
andeutet, und den "Anschiitzer" belehrt, wie viel Wasser er auf das Rad zu schlagen 
habe, vorziiglich in dem Augenblick, wenn die Tannen wechseln, damit, wenn sie gegen
einander stoBen, keine Gefahr dabei sei, daB das Seil oder die Kette rei/3e, oder die Berge 
verschiittet werden". 

"AuBer dieser Uhr hat man noch eine andere, weit wichtigere Maschine, welches 
die ist, die dem Arbeiter anzeigt, ob er das Rad gehen lassen oder abstellen solle; dieser 
Arbeiter, den wir "Marqueur" nennen wollen, hiilt sich allemal nahe beim Schachte 
auf, urn die Anzahl Tonnen aufzuzeichnen. An derVerzimmerung, worauf das groBe Ge
stiinge ruht, sind noch kleinere und sehr diinne angebracht4), die zwei oder drei Kreuze 5) 

in Bewegung setzen; sie sind fortgefiihrt bis an den Ort, wo der Arbeiter befindlich ist, 
der das Rad regieret, und woselbst sie einen Hammer haben, der auf eine eiserne Platte 
fiillt6) und durch die Anzahl seiner vorher bestimmten Schlage andeutet, ob der Anschiitzer 
die Maschine aufhalten, oder anlassen oder langsamer gehen lassen soil. Ein ebenso 
eingerichteter Hammer befindet sich an der Offnung des Schachtes, den man sowohl 
aus verschiedenen Teufen, als aus dem Gesenke mittelst kleiner Hebel, die hin und wieder 
an den Gestiingen befestigt sind, bewegen kann. Hierdurch benachrichtiget man den 
Marqueur, der demjenigen, der das Wasser regieret, eben das Zeichen gibt, urn die 
Maschine ab zu stellen oder gehen zu lassen, wozu bei Entfernung· des Kehrrades von 
200 Lachter und eben so groBe Teufe des Schachtes nur 2 bis 3 Minuten erforderlich sind." 

"Diese Maschinen," so schlieBt Jars seinen Bericht, I,sind im Jahre 1709 
durch diejenigen aus Schweden mitgebracht worden, die man zu dem 
Ende dahin geschickt hatte. Ob sie gleich in vielen Fiillen bei den Gruben yom 

1) Gabriel Jars: Metallurgische Reisen III. Band. Aus dem Franziisischen libersetzt 
von Dr. Carl Abraham Gerhard. Berlin 1785. S.469ff. 

2) Vgl. Fig. 21. 

3) Es ist dahernichtzutreffend, wennJohann Carl Freiesleben in seinen "Bergmiin
nischen Bemerkungen liber den merkwiirdigsten Teil des Harzes", 1. Teil, S. II4, Leipzig 1795,. 
schreibt: "Dieser stumme Nachziihler wurde zuerst von dem Oberbergmeister Stelzner 
den 6.0ktober 1773 erfunden". 

4) gh in Fig. 21. 

5) i und P in Fig. 21. 

6) n k in Fig. 21. 
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gri.iBten Nutzen sind, so ki.innen wir doch nicht umhin, zu sagen, daB man auf dem 
Harz damit einen MiBbrauch gemacht, von dem man aber anfangt zuriickzukommen, 
weil man einige abbricht, urn die Rader nahe zu den Schachten zu bringen. Man soUte 
es nur mit denen, die die Wasser gewaltigen, eben so machen, so wiirde man hierdurch 
viel Friktion vermeiden." 

* * * 
Ich habe im Vorstehenden versucht, Christopher Polhems Bedeutung als 

"Kunstmeister" zu schild ern und seinen EinfluB auf den Harzer Bergbau klarzulegen. 
"Ihm gebuhrt der Ruhm," 

sagte Professor Kli nge nstier na 
in seiner Polhem-Gedachtnisrede, 
"daB er Deutschland fUr die nutz
lichen Kenntnisse entschadigen 
konnte, die Schweden ehedem von 
dort entliehen hatte." 

Polhe m war aber nicht nur 
der groBte "Bergmechanicus" sei
nes Landes und seiner Zeit: er war 
auch der Begrunder der schwedi
schen Metallwarenindustrie und 
gleich erfolgreich im Maschinen
wie im Wasserbau. 

Ein fluchtiger Blick auf die im 
Anhang beigefUgte lange Liste der 
mannigfachen Erfindungen1) Chri
stopher Polhems gibt uns eine 
schwache Vorstellung von der Viel
seitigkeit seines Geistes. Ungeheuer 
groB ist uberdies die Zahl der von 
ihm verfaBten Abhandlungen2) aus 
allen Gebieten menschlichen Wis-
sens und Konnens, und auch von 

Christopher Polhem 

ihnen mochte ich mit Lessing sagen: "Wenn es nach mir ginge, miiBte der 
groBe Mann nicht eine Zeile vergebens geschrieben haben." 

Eiil begeisterter Verehrer Polhe ms hat dessen leuchtendes Genie verglichen 
mit dem Polarstern, der nie untergeht; seine Zeitgenossen haben ihn oft und gern 
den nordischen Archimedes genannt, und neuere Forscher haben ihn in treffender 
Weise mit dem groBten Ingenieur allerZeiten, mit Leonardo da Vinci verglichen. 
Vielleicht ist es mir vergonnt, Polhe m den deutschen Fachgenossen auch einmal 
von dieser universellen Seite zu zeigen. Auf alle Fane kann man von ihm sagen: 

"Wer seiner Zeit genug getan, der hat gelebt fUr aIle Zeiten!" 
Noch haben die Schweden ihrem groBen Landsmanne kein wurdiges Denkmal 

errichtet: 
"Sein Name geniigt. Sein Denkmal sind seine Werke." 

1) Nach Gabriel Polhems Forteckning ofver faderns forniimsta inventioner och verk. 
Deutsch in Schrebers Sammlung kameralwissenschaftlicher Schriften, Band VII. Halle 1764. 
Auch als Sonderdruck in Graz erschienen. 

2) Samuel E. Bring ziihlt in der Polhem-Festschrift aile in an 330 verschiedene Arbeiten 
von Pol hem auf. 
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Anhang. 

VerzeichniB der vornehmsten Inventionen und Werke, welche der 
verstorbene Commercienrath und Commandeur nach und nach zum 
Dienste des gemeinen Wesens erfunden, und zurWirklichkeit gebracht 
hat, davon viele in der Modelkammer aufbewahret werden, welche 

man hier mit einem * bezeichnet hat. 

Bey der grofJen Kupfergrube in Falun 

I) Die Aufforderungsmaschine bey Blankstoten mit holzernen Stangen, statt der 
sonst gebriiuchlichen Stricke. Vgl. S. 309. - 2) Die Aufforderungsmaschine bey dem 
Regierungsschacht mit Veriinderung der Zugstangen. - 3)* Die Aufforderungsmaschine 
fn l{onigs Karls XI. Schacht, mit doppelten Schwengeln oder Kurben. - 4) * Die .Auf
forderungsmaschine in Konigs Karls XII. Schacht mit einer Kurbe an dem Rade. -
5)* Die Aufforderungsmaschinen in Wrangels, Karls Gustavs, Flemmings, und Konigs 
Friedrichs Schacht, fast von einerley Erfindung; die letzte mit doppelten Strickkorben.-
6) Eine Karre, Erz damit fortzubringen, welches durch Leute geschieht, die darinne 
sitzen, - 7)* Eine Aufforderungsmaschine zur Reinigung der Gruben von Erde und 
Bergart mit Horizontalen und schiefen Zugstangen. - B) Eine Holzkette zum Auf
fOrdern, anstatt Leder- oder Garnstricke. Vgl. S. 320. - g) Die groJ3e Wasserkunst in 
Konigs Karls XI Schacht. - 10)* Die Erfindung der Aufforderungsmaschine und der 
Wasserkunst bey der Humbobergschen Eisengrube, welche durch I Meilen langes Ge
stiinge von einem Wasserrade getrieben wird. Vgl. S. 3IB. - II) Eine Wasserkunst bey 
der Bitsbergischen Eisengrube, deren Feldgestiinge von der Radestube an fast eben so 
weit schiebet. 

Bey den Stiernsundischen Manufakturen sind folgende neue Inven
tionen eingerichtet; 

12) Uhrmaschinen mit Wassertriebe, sowohl zu allerley Wand- als Thurmuhren 
[Fig, 25]. - 13) Maschinen, von verzinntem Eisenbleche Schiisseln und Teller zu hiimmern 

Fig. 25. Maschine zum Herstellen von 
Zahnradern fiir Uhren. 

Fig. 26 u. 27. Maschine zum Aushammern 
von Schiisseln und TeJ1ern aus Blech. 

und zu verfertigen [Fig. 26 und 27]. - 14) Masc~inen, groJ3ere und kleinere Schalen zu 
treiben. - i5) Eine Maschine Becher zu schlagen [Fig. 2B]. - 16) Eine Maschine tiefe 
Becherzu walzen. - 17) Eine Schneidemiihle mit Hobel, Spunt- und Reifelwerk. -
IB) Eine groJ3e Platpresse zum Pressen des Dachblechs. - Ig) Eine Klipscheere zu 
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Fig. 28. Maschine zum Treiben von Bechern. Fig. 29. Klippschere. 

Nageln und Kneipeisen [Fig. 29]. - 20) Ein groB Walzwerk zu Platten und Bandeisen.-
21) Eine Wassermaschine, Roheisenwalzen zu schleifen. - 23) Eine Klipscheere durch 
WassertriebDachbleche vierkantig zu schneiden. - 24) Eine Maschine zuBratenwendern. 

Zur Konig!. Admiralitat, und dem Defensionswesen. 
25) Der Damm bey den Lyckebyischen Miihlen bey Karlskrona.- 26) Die Auslegung 

der Docke mit ihrer Verdammung in Karlskrona. - 27)* Eine Maschine, die Schiffe auf 
das Land zu ziehen, in einem Effektmodell. - 28)* Eine Maschine, die Kanonen auf den 
Bombardirprahmen und Batterien zu richten. -29) * Defensionsbaume beyWaxholm ohne 

o 10 2IJ 30 9Q so flO 70 80 Ellen 
J I 1~ 'il I Jo I ~ I som 

Fig. 30. Schwimmbriicke mit parabolischem Bogen. 

aIle Schmiedearbeit. Vgl. S. 320. - 30) Rine Invention eines sogenannten Doppeltbocks 
zur Docke in Karlskrona, welche mit Hiilfe einiger weniger Leute eingesetzet, und aus
genommen werden kann etc. findet man daselbst im Modell. - 31)* Ein Ziehwerk zu den 
Flintenrohren auf Fabriken. - 32) Pulvermiihlen mit Siebewerken; das erstere ist in 
der Feuersbrunst bey St. Klarakirch verbrannt, und das andere noch vorhanden. * -
33)* Schwimmbriicken mit parabolischen Bogen anstatt der Auslieger und des Eisen
werks etc. [Fig. 30J. - 34) Eine Erfindung durch Wassertrieb Bomben und Kugeln zu 
schleifen. - 35) Eine Invention auf einem Geriiste iiber Wasser zu mauern, welches man 
nachher auf eine behende Weise nach und nach versenken kann. Zu dem -Lands
kronschen Festungsbaue. - 36)* Eine Windmiihle damit Ziegel zu schlagen und zu 
mahlen sind, an welcher die Segeltiicher unter dem Miihlengange eingezogen und aus
gespannt werden konnen: fUr Landskrona bestimmt. - 37) Eine Erfindung in offener 
See ein Gestelle von Balken unter Wasser zu machen, auf welchen nachher Hafen und 
Batterien von Steinen aufgefUhret werden konnen. Mitgetheilt bey dem Helsing. 
forschen Festungsbaue zu gebrauchen. 

Bey dem Baue der Siiderschleusse in Stockholm, welcher von vielen 
Schwierigkeiten begleitet ward, sind folgende Erfindungen vom 

Pumpwerken gebraucht worden. 
38)* Die Schleusse selbst mit ihren Pforten und Zugbriicken geofnet und geschlossen, 

nebst der Construction mit mehrern. Vgl. S. 317. - 39)* Eine Invention eines Pumpen. 
werks mit einer Pferdewinde und einem Arme, urn successive 10 metallene Pumpen, deren 
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Cylinder I4 Zoll ist, zu ziehen. - 40) Eine Invention eines Taschenwerkes, zum Wasser. 
pumpen mit einem Stangengange doppelter Kurbe und Winkelbruch, welches der Siider. 
strohm trieb. - 4I) Eine verbesserte Invention einer Wasserschnecke von gepichten 
Bulban (groben wollenen Zeuge) I2 Ellen lang, und 11/2 Elle im Durchschnitt welches 
beriihrter Strohm trieb. - 42) Eine Invention von Kastenpumpen mit Stangengange, und 
20 Tritten nacheinnader, welche 40-50 Mann tratten, und besonders starke Wirkung that. 
- 43} Eine Invention einer vierseitigen Holzpumpe mit Holzketten, welche durch ein 
Trittrad durch 28 Mann vor und riickwiirts getrieben ward. - 44)* Eine Invention eines 
Kastenwerkes, welches durch ein Trittrad getrieben wurde, und bey welcher die Kisten 
das Wasser in einer gewissen Hohe selbst ausgossen. - 45) Eine dergleichen auf andere 
Art auf vierkantigen Holzpumpen und Saugern mit einem Trittrade, welches 20 Mann 
riick- und vorwiirts trieben. - 46) Eine Besserung eines Pfahl- oder RammprahJlls !TIit 
einem Trittrade, mittelst welcher der gewohnliche Effekt durch die halbe Anzahl Leute 
erhalten ward. Mehrerer niitzlicher bey diesem Baue gebrauchter Erfindungen zu ge
schweigen. 

ZumSchleussenbaue beyTrollhetta sind folgende neue Erfindungen 
mitgetheilet worden. 

47) Ein parabolischer Steindamm bey Trollhetta zu gebrauchen. - 48)* Eine In
vention eines Damms'beym Flotbergs Strohme, von Holz und Stein zugleich. - 49) Eine 
Invention mit Balanziren die Schleussenpforten bequem zu ofnen. - 50) Die Erfindung 
der Pforten selbst mit ihren Lucken u. dgl. 

1m K6 nigl. Laboratorio mechanico si nd i nsonderhei t n ach u nd nach folge nde 
Inventionen verfertigt worden. 

51)* Eine Experimentirmaschine, den Effekt des Wassers auf die Wasserriider in 
verschiedenen Richtungen und FaIle zu erforschen. Vgl. S. 316. - 52)* Eine Experimental
maschine, zu zeigen, was fiir eine Linie oder Figur eine Kugel in der Luft beschreibt. -

53)* Eine Experimentalmaschine, die Verschiedenheit und 
Eigenschaften der Kugeln von unterschiedener Schwere 
und Materie in der Luft im Steigen und Fallen zu finden. 
- 54)* Eine Experimentalmaschine zu zeigen, wie eine 
Bewegung sich von der andern nicht turbiren liiBt.-
55)* Eine Briicke auf Pfalen. mit Zugbriicken so ein
gerichtet, daB die Pfiile in der Oberfliiche des Wassers 
nicht verfaulen .konnen .. - 56)* Eine Erfindung einer 
Feldmiihle mit 2 paar Steinen. - 57)* Eine Maschine, 
durch Wassertrieb Marmor zu siigen, zu schleifen, und 
zu poliren, desgleichen auch Spiegelglas zu schleifen. -
58) Maschinen und Werkzeuge zum Aschemachen, Schin
deln zu schneiden, und die Aschboden auszuschneiden; 
dem Manufakturkomptoir der hochlobl. Reichsstiinde 
iibergeben. 59)* Ein Weberstuhl zum Bandweben. -
60) Eine Dreschmaschine durch Pferde oder Wasser zu 

Fig. 31. Dreschmaschine. treiben [Fig. 31J. - 61)* Eine neue Invention eines 
Strumpfweberstuhl von Eisen. - 62)* Eine Erfindung 

eines Gradirwerkes zum Salzsieden, mit einer Windmiihle. - 63)* Eine Saemaschine. 
- 64)* Ein sogenannter KloBbrecher, die Klumpen auf den Ackern damit klein 
zu machen. - 65)* Ein Steinwagen, die groBern Feldsteine von dem Acker zu 
fahren, wo man die vorhergehenden Maschinen gebrauchen will. - 66)* Ein Pflug zu 
den Hiigeln auf Briichern urn sie wegzunehmen. - 67)* Eine Strumpfmaschine, die 
mittelst einer umzudriihenden Kurbe selbst webt. - 68)* Eine holzerne Tuchpresse, 
die durch den Trittrad getrieben wird. - 69)* Eine Zwirn- und Driihmaschine mit 
viellen Rollen. - 70)* Eine Maschine, Stricke und Schnuren zu machen, wozu nur ein 
Platz von 3 bis 4 Ellen erfordert wird. - 71)* Eine Kratzmaschine, die getretten wird.-
72}* Eine Oberscheermaschine, die mit einer Kurbe gezogen wird. - 73)* Eine Wasch
maschine, die man mit einer Kurbe zieht. - 74}* Eine compendieuse Maschine eines 
Webe'ltuhls, 6 Stiicke Band z'ugleich zu weben mit einer Kurbe. - 75)* Eine Scheer-
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maschine zu eben demselben Webestuhle. - 76)* Eine Spuhlmaschine, welche das 
Eisen auf den Spuhlrollen selbst ab und zufUhret. - 77)* Eine Maschine, die den Takt 
in der Musik nach Gefallen geschwinder oder langsamer schHigt, auch pausiret. -
78)* Eine Hackerlingsmaschine mit vielen Laden, welche durch Wasser, oder auch durch 
Handkrafte bewegt werden kann. - 79)* Eine Invention zweyer holzerner Gebaude 
uber breite Strohme, mit Hang- und Spannwerk. 

Alle diese kann man in der Modellkammer sehen. 

Au13er vorgenannten sind auch folgende Inventionen bey gewissen 
VorfaJlen und Zeiten bewerkstelliget worden. 

80) Eine Invention eines Pump- und Druckwerkes bey den Hellestadischen Eisen
gruben, welches durch einen P£erdegopel getrieben wird. - 81) Eine Erfindung einer 
Windmiihle, welche im Sturme nicht geschwinder, als bey ordinarem Winde geht; doch 
aber desto starkern Effekt zeigt, je starker der Wind blast. Hiervon ist ein Modell nach 
Leipzig und ein anderes auf den Harz im Hannoverschen gekommen. - 82) Eine In
vention eines Heberwerkes, das sich selbst steuerte etc. ist nach den Harzischen Berg
werken gesendet worden. Vgl. S. 336. - 83) Eine Invention eines Pumpkolbens von Holz 
ohne Leder; fUr die harzischenBergwerke. - 84) Die Invention der Munzmaschine in Ave
stad. - 85) Eine Invention einer vollstandigen Miinzmaschine, welche 1737 in Kassel 
gebauet ward [Fig. 32 und 33]. - 86) Eine Erfindung horizonteller Windmiihlenfliigel. 
- 87) Eine Erfindung einer Rolle oder Mandel mit holzernen Walzen. 88) Eine 
Erfindung einer Nagelschmiede und des Blasebalges da
zu. In Sternsund. - 89) Eine Erfindung von Gliihofen 
zum HeiBmachen der Platten ohne Gebiase. - 90) Eine 
Invention Eisenplatten zum Decken der Hauser zu 
falzen. Man sieht ein solch Dach auf Kerso, und eins in 
Stockholm. - 91) Eine Erfindung Dacher mit der Rinde 

Fig. 32 u. 33. Walzwcrk fiir die Miinze 
in Cassel. 

Fig. 34 u. 35. Ziihlwerke fUr Miihlen 
u. dgl. 

von Birken zu deckenohne daB man die.Nagel sieht. 1st zu .sehen auf einem Dache auf 
Kerso. - 92) Eine Manier, Heu- und Getreideschober, so zu decken, daB man das 
Dach sehr behende erhohen und senken kann. - 93) Eine neue Art Darrstabcm; 
das getrocknete Malz nach und nach herunter zu lassen, ohne die Flacken aus ihrer 
Stelle zu· riicken. Auf Kerso. -:- 94) Ein Modell einer Bank, urn wasserdichte Stroh
matten zu binden, Hauser damit zu deken. - 95)* Eine Erfindung eines Miihl
dammes von Planken. 1m Modell. - 96) Eine RoBmiihle, deren Kronrad und Trilling 
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unter der Erde gehen. - 97) Eine Invention einer Kontrolle bey Miihlen und 
Strohmen zu gebrauchen, urn mittelst derselben zu wissen, wie viel Tonnen ge
mahlen, und wie viel Fahrzeuge passiret sind [Fig. 34 und 35J. - 98) Eine Erfin
dung eines Moderwerks fiir schlammigen Grund ohne Stangen. - 99) Die Schlol3-
maschine bey Sternsund, urn Briicken zu walzen und auszuschneiden. - 100) Eine 
Erfindung allerley Thiirschlosser, desgleichen Vorlegeschlosser, welche man weder auf 
Dietrichen, noch mit Pulver sprengen kann. Desgleichen solche, aus welchen man den 
Schliissel nicht eher ziehen kann, als bis die Thiire aufgeschlossen ist. - 101) Eine Er
findung eines kiinstlichen Zapfens mit seinem Schliissel, so eingerichtet, dal3 der Be
diente nicht mehr Wein abzapfen kann, als der Herrschaft beliebet. - 10Z) Verschiedene 
Inventionen von Wagen- und Richtschrauben. - 103) Eine Invention grol3e Glocken 
leicht zu lauten. - 104) Eine Erfindung einer tiirkischen Uhr, welche in Paris gemacht 
wurde. - 105) Eine Erflndung eines Bettes, in welchem ein Kranker sich leicht wenden 
kann, und nicht mehr Raum als ein klein Wandbettgen einnimmt. - 106) Eine Erfindung 
eines Tuchscherwerkes, nebst einer Rolle oder Mandel, welche geht oder steht, wenn 
man auf einen kleinen Stift im Ful3boden tritt, welches ein klein Wasserrad, in seiner 
kleinen Radestube treibt. Diese Invention haben des Kronprinzens konigl. Hoheit vor 
IZ Jahren bekommen. - 107)* Eine compendieuse Drachselbank, Medaillen zu drahen, 
welche ein Gewicht treibt. - 108)* Eine Erfindung einer Schneidemiihle, eines Stampf
werkes, einer Drachselbank, und Brethobels etc., welches alles mit einem Wasserrade 
geht. - 109) Ein Leimkneter1), der die Steine durch den Trieb des Wassers selbst formelt. 
- IIO) Ein Vertikal-Leimkneter durch Pferde zu treiben. - II I) Eine Erfindung eines 
logarithmischen Instruments von Messing. - IIZ) Eine Erfindung eines Bergbohrers, 
damit 'perpendikular iiber sich zu bohren ist. - 113) Eine vertikale Buchdruckerpresse 
fiir wenig Kosten. - 114) Aul3er obgenannten Maschinen und Inventionen, hat der 
verstorbene Herr Commercienrath und Commandeur in seinen jiingeren Jahren die be
kannte astronomische Uhr in Upsala ansehnlich verbessert. 
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