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der bedeutenderen und wichtigeren Firmen Bayerns, nadi Branchen

und Hamen alphabefifdi geordnet

Tlbzeidien=fabnken:

Scherm, Cd., Rürnberg, pord. üedergaiie 18.

OrdenvITledaillen., Club-, Behörden- und Perelnsabzeidien-

fabrik. Feft- und Ehrenzeichen, Ordens- und Pereins-

bünder, SJudentenartikel.

ncetylen:

Scharlach, Otto, IIletallwarenFabrik, nürnberg.

flcefylenlampen für Automobile, Fahrräder, Illoforräder

und alle anderen Fahrzeuge und indultrielle Zwecke.

nbreßbüdier:

[leuchs, e. & Co., nürnberg.

Perlag der Adreßbücher der Koufleufe, Fabrileanten, Se-

werbefreibenden, flpothei^en, flrzfe, Gufsbeii^er etc. etc.

aller Länder, in 47 Bänden gebunden. Profpekt gratis

und franko.

Rntiquitäten:

Bernheimer, Ii., kgl. bayr. ßoHieferant, ITlünchen,

Lenbachplaö 3.

Spezialität: Gobelins, antike fllöbel, Kunlfgegenitände.

Rrmaturenfabriken:
Bilpert, ehriltian, Rürnberg, oitenditrafje «o.

Armaturen für 6as, Wülfer, Dampf. (Siehe Beitrag Cell Ii,

Seite 1.)

Hrmaturen- und mafchinenfabrik fl.-S. uormals

3. fl. ßilpert, Rürnberg, eiockenhofitroße 6.

Fabriken in Flürnberg, Wien, Pegnift.

(Siehe ßeitrog Ceil II. Seite 9.)

Tlusftattungs=Tnagazin:

öoib. meftaiii« Erlenbach, 3., flürnberg, eo'f mcftaiMe

Küiferftroße 5.

flusftüttungs-magazin, Wäfche-

nürnberg
Und Beftenfübrik. 6egr. 1848. nürnbt^Tiwe.
Celefon 1515.

flusfteuer=üernd]erung:

nürnberger LebensuerHcherungsbank, nürnberg.

Flutomobile:

fldler-Fahrradwerke vormals Beinridi Kleyer, Filiale

niünchen, moilerltra^e 31. Celefon 3546.

fidler- ITlotorwagen. Büyord- Automobile.

flutomobiUCentrale niünchen, 3ohann ßäusler,

Chierfchftrüße 20.

Luxus- und üüftautomobile, ITlotor-Drofdiken.

Autotypien:

Zerreiß & Co., nürnberg, üindenaftitra^e 61

Babeapparatefabriken:

Lang, <Z. W., nürnberg. (Siehe Beitrüg Cell U, Seite 173.)

Banken:

BayeriFche Filiale der Deutfchen Bank, niünchen.

Bayerifche ßandelsbank, niünchen.

Bayerifche ßypotheken» und Wechlelbank, niünchen.

Bayerifche notenbonk, niünchen.

6 Filialen, 68 Agenturen im Königreich Bayern.

Filiale der Dresdner Bank in niünchen.

PfälziFche Bank, niünchen.

Süddeutfche Bodenkreditbank, niünchen.

Bayerifche Bank für Bändel und 3nduftrie, Zweig-

niederlatlung nürnberg.

Bayerifche Disconto- u. Wechlelbank fl.-S., nürnberg.

(Augsburg, Bümberg, föof, Regensburg, Schweinfurt,

Würzburg, Louf, ßersbruck, Roth i. B., Rothenburg o. C,

Schwübüch, Uffenheim.)

Deutfche Bank, Filiale nürnberg.

Filiale der Dresdner Bank in nürnberg.

D



Banken:

nürnberger Bank, Ilürnberg, Koroiineniira^e 57, ecke

BeEnerspIaö.

Filialen in Erlangen, Bersbruck, haul a. P., Roth a. S.,

Schwabach.

PfälziFche Bank, Ilürnberg.

Bankgefdiäfte:

R. BirknerFche etfekten- und Wedifelbank, Ilürnberg,

Färber[traf5e 7.

Burger, Sigmund, Ilürnberg, Karolinenftraöe 38.

Zweigniederlaliungen: Erlangen, Sulzbach i. 0.

Dettling, EmW, Ilürnberg, 3akobsitraöe 55.

Dittmann, Bernhard, Ilürnberg, Karoiinenftra^e 28.

Berzfelder & Co., Ilürnberg, fldierifra^e 9.

Kohn, flnton, Ilürnberg, KönigsFtra^e 26.

niarcus, Oscar, Ilürnberg, LuifpoidfiraTjo 9.

ITleyer, fl. 5., Bankhaus (Unhaber: IHax Illeyer),

Ilürnberg, an der mauthalle 1.

Filialen in Treuchflingen und Wei^enburg i. B. Spezialität:

emiflion von KommunaNObligationen. Oilizielle Zahlltelle

für fällige Coupons und uerlofte Obligationen der nach=

Hebenden Städte», Diftrikts- und Gemeinde^flnlehen: Beiln»

gries, FTlarkt Berolzheim, Dillingen a. D., Beidenheim a. fö.,

Smmenftadt, [langenaltheim, ITlosburg, Spalt, Cülz=Kranken=

heil, Gemeinde Wolfratshaufen, Diflriktsgemeinde Pappen»

heim.

Weifenfeld, P., Ilürnberg, fldieritra^e 40.

Baugefdjäft:

rHichel, Georg, Ularktbreit.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 289.)

BaumiPDll=Spinnereien:

Ulechanifche Baumwoll'Spinn« und Weberei Kempten

fi.-S., Kempten.
(Siehe Beitrag Cell 11, Seite 263.)

Bei'n=, 6ummi=, inetall= unb

Hörnroaren=fabriken,

Oechsler, IHathias & Sohn, Ansbach.

Zentrale Ansbach. Zweigfabrik in Rieflersdorf bei Boden-

bach a. e. (Böhmen). (Siehe Beitrag Ceil II, Seife 13.)

Bierbrauereien:

Bayerifche flkfien=Bierbrauerei flfchaffenburg.

Jahresproduktion ca. 120 000 E5ektoliter.

flkfienbrauerei zum Bafen uormals 3. Hl. Röfch,

zugleich Gxportbrauerei Schnapperbräu,

Augsburg. (Siehe Beitrag Ceil II, Seite 17.)

5. ßenninger=Reifbräu, flktiengefellFchaft, Erlangen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 19.)

Brauerei Geismann, flktiengefelifchaft, Fürth.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 23.)

Bayerifche Brauerei^Gefellfchaft Kaiferslautern.

Speziolität: Belle Gxportbiere.

erfte Kulmbacher Aktien» Exportbier -Brauerei,

Kulmbach.

Größte Brauerei Kulmbachs.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 25.)

Reichelbräu Kulmbach, flktiengefelifchaft.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 29.)

Wai^ingerbräu ITliesbach, flktiengefelifchaft in ITlies»

bach (Oberbayern).

(Siehe Beifrag Ceil II, Seife 33.)

flktienbrauerei zum EberUFaber, Illünchen.

flktienbrauerei zum Löwenbräu, IHünchen.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 37.)

flktiengefelifchaft Backerbräu, ITlünchen, gegr. ui7.

flktiengefelifchaft Paulanerbräu (zum Saluatorkeller),

ITlünchen. (siehe Beitrag Ceil II, Seite 47 )

Königliches Bofbräuhaus, ITlünchen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 45.)

ITlathäferbrauerei fl.=6., ITlünchen.

PFchorr, 6., PFchorrbräu in ITlünchen.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 55.)

Sedlmayr, Gabriel, Brauerei zum Spaten, ITlünchen.

Sedlmayr, 3of., Brauerei zum Franziskanerkeller

(lieiftbräu), ITlünchen.

Chomass, Gebrüder, Bierbrauerei zum Chomasbräu,

ITlünchen.

Unionsbrauerei Schülein & Co., fl.=G., ITlünchen.

Zweitgrößte flktienbrauerei Bayerns.

Bifchöfliche Brauerei Backlberg, Paffau.

3nnffadt=Brauerei Paffau.

Regensburger Brauhaus uormals Zahn, Regensburg

B 79. (tlächlte nähe des Rathaufes.) Sommer»

keller Golgenberg.

Beck, Ulrich, Rothenburg o. C.

(Siehe Beifrag Cell 11, Seite 69.)

Brauerei'GefelIfchaft fl.=G. uormals 5oh. Forfter,

Schwabadi b. Ilürnberg.

(Siehe Beifrag CeH II, Seite 71.)

Brauerei Zirndorf, fl.=G., Zirndorf b. Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 73.)

Bierkrüge:

Paufon, ITlartin, ITlünchen, neuhauferftra^e 9.

Anfertigung oller Sorten Bierkrüge und »Gläfer mit und

ohne Zinndecijöl.



Binbfabenfabrik:

medianirche Bindfadenfabrik Rudolf [leunhoeffer,

memmingen (Bayern).

Blattgolbfabriken:

6ugler, Andreas & Co., nürnberg.

edit Blaffgoldfchldgerei. Gdit Blattlilber, fliuminium,

Blattmetalle und Bronzefarben.

ITlÜller, fldolf, nürnberg, nunnenbeddtra^e 24.

Echt Blattgold in allen Farben und Formaten. Spezialität:

Cransfer. oder Sturmgold.

5chä(3ler, S. 6. jun., Ilürnberg.

Feinblattgold'Scfilägerei, Bronzefarben-, Brokat, und Blatt=

metalltübrik. flletallhammerwerk. etabliert 1873.

Sdiienerer, 3ulius, Ilürnberg.

Spezialität: Geht Blatt- und Zwifdigold. (Kompofitions-

gold, Bluminium und Blattlilber.)

Blattmetallfabrik:

Spiegelberger, liud., Fürtfi i. B.

edit Blattgold und Blattlilber, Kompofitionsgold, Blatt-

fliuminium, Scfilagmetall und Bronzefarben. Soldene

Sfoofsmedaille flürnberg 1882 und 1896.

Bledibruckereien:

Appel & von Sazenfiofen, nürnberg'Reugro^reutfi.
(flucti Bled-.plakate, Blecfireklameartikel und Bledi-

emballagenfabrik.) (Siehe Beitrag Cell Ii, Seife 75.)

meiner, Georg, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 390.;

Blecbemballagen:

Blediemballagenfabril^, Bleclidruckerei 3ecfiow

& Vogel, 0. m. befch. ßaft., Ilürnberg,

Hdaiii Kleinltrafje Ul (fialteltelle [lürnberg-Weit).

Bledifpi'eliparenfabnken:

Fifcher & 6utmann (Inhaber: ßans Fi[cher und

Uean liechner), Ilürnberg.

neiff, Ed., Ilürnberg.

Fabrik mechanifdier Bledifpielwaren. Spezialität: median,

gekleidete Figuren.

Reulein, üean, Ilürnberg, Bicidiitrofse i8a.

Spezialität: Puppenwagen, Walditifdie und Garnituren,

Blumcntifdie, Redienmafdiinen, Kinderdrud^ereien etc.

Blei'ftiftfabriken:

Faber, fl. W., Stein bei Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 79.)

Sdiwan-Bleiftift-Fabrik (Sdiwanhäuf5er uorm. Gro^-

berger & Kurz), Ilürnberg.

Breitenfelder, 3., Ilürnberg.

Blei-, Färb-, Cinteniliite und küntflldie Sdiiefergriffel.

Blei= unb farbftift=Tnanufaktur:

Faber, 5. ß., Ilürnberg 20.

Blitzableiter unb Bauornamente:
Baas, W. fl., Ilürnberg, uordere üedergaiie 8.

Gegründet 1823. Eigene gefdiüfjte Konffruktionen.

Blumenfabrik:

Seil, B., 3nh. ITIax Seil, k. b. Boflieterant, Ulünctien,

Bildegarditra^e 13, hinter dem kgl. alten Rational-

rriuleum. Gegründet 1856.

Bogenlampenfabrik:
eiektrifctie Bogenlampen» unb Apparafe-Fabrik,

6. m. b. ß., Ilürnberg.

Brauerei=Tnafdiinen:

Beilbronner, flnton, Ilürnberg, Karoiinenitratjc 26.

Brauereimaidlinen, Apparate, Geräte und üerbraudisartikel.

Briefcouoertfabriken:

nürnberger BriefcouuertS' und Papier^flusltattungs«

fabrik Carl Pflüger &i Co., Dürnberg,

niüxtcrmauer 52.

Steib, Georg, Ilürnberg, merkeisgaife 13.

Brobfabrik:

ßeiliggeift'Roggenmütile unb Roggenbrodfabrik

Georg Grünwald & Sohn, ITlündien.

Bronzefarben=

unb Blattmetallfabriken:

Brünn, Ul. & Co., Fürth i. B.

Spezialität: Exceliior-Bronzcn.

Rolenhaupt, ß., Fürth i. B.

Spezialität: Patentierte neue fcttfrcie f^odiglanzbronze,

Blattmelall-Eriat5, D.-K.-Patent no. H241.

Bronzefabrik:

Leopold ßeumann & Co., ünhaber: Berthold

Bing, Ilürnberg.

Bronzefarben, Brocat und Blattmetall. Spezialität:

3rls emaille-Iiad<bronze, gef. gefdiütst 62 006.

Budibinbereien:

Grimm & Bleicher, ITlünchen.

Gro^budibinderei mit Kraftbetrieb. (Siehe Beitrag Ceil II,

Seite 83.)

Bauerei^, Friedrich, Ilürnberg.

Budibinderei, Pre^- und üergoldeanltalt. (Siehe Beitrag

Ceil II, Seite 87.)



Bucbbruckereien:

Brügel, C. & Sohn, Ansbach.

Kanzleibuchdruckerei und Verlagsbuchhandlung. (Siehe

Beitrag Cell II, Seite 89.)

Königl. bayr. Bofbuchdruckerei 6ebrüder Reichel,

Augsburg.

Spezialität: feine Akzidenzen, Zeitfchriften, Wertpapiere,

Dreifarbendrucke.

Datterer, Dr. Franz Paul & So., 6. m. b. ß., Freifing.

Buch= und Steindruck, Buchbinderei. Spezialität: Werk-

druck, Kataloge, Profpekte, Sefchäftspopiere etc.

[iions Buchdruckerei, Fürth.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 95.)

3unge & Sohn, kgl. bayr. ßoN und Uniuerfifäfs-

Buchdruckerei, Erlangen.

Spezialität: Druck von Werken, Diflertationen, Zeit»

fchriften etc. (Siehe Beitrag Cell II, Seite 93.)

Budidruckerei B. Beller, Illünchen.

Spezialität: Feine Familienanzeigen, Kataloge, Pracht-

drucke etc.

Buchdruckerei ITlayer & ITlüller, Illünchen, Baaderftr. 17.

Spezialität: Werk-, Zeitungs- und Akzidenzdruck.

flifa, W., nürnberg.

Buch- und Kunftdruckerei. Perlag der nordbayerifchen

Perkehrs- und Couriften-Zeitung.

BifchofF, Otto, nürnberg, äußerer Lauferplaö 13.

Buch- und Kunftdruckerei.

Budidruckerei Robert Stich, Rürnberg, Bauerngaffe 32.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 103.)

Buchdruckerei Friedr. Schiller, Flürnberg, eberhardshof-

ftra^e 30.

Celefon 2447. Anfertigung oller Drucfcarbeiten für Bändel,

Sewerbe und 3nduftrie.

Buchdrudierei Uebler, nürnberg, Schwabacherftra^e 57.

Celefon 2542. Anfertigung lämflicher Budidruckarbeiten.

Jacobs, Berm., nürnberg, äußere üoufergaffe 11.

Beydolph, 6., nürnberg, innere eramer.Klettftra^e 1 4.

(Auch lithograf. Anftalt und Steindruckerei.)

Klingler, Karl (Inhaber Seorg liouis Klingler),

nürnberg.

Buch- und Kunftdruckerei.

(Siehe Beitrag bei Cell II por Seite 97.)

Kreller, Eduard, »orm. Fr. Baffner, nürnberg.
Feinffe Ausführung von Druckarbeiten Jeder Art bei

billigfter Berechnung. Ileuefte Einrichtung. 6 Schnell-

preffen und fonftige Bilfsmafchinen.

nionninger, Friedrich, nürnberg.

Buchdruckerei und Perlagshondlung, Zeitungs-, Werk--

und Akzidenzdruck.

Reufche, Felix, nürnberg.

Spezialität: moderne Kataloge, erftklaffiger 3Iluftrationsä

und Buntdruck.

Rodrian, Ii., nürnberg, untere Cumftra^e 3.

Celefon 2119. Berfteilung aller Druckarbeiten. Billige

Preife.

Rottner & Keller, nürnberg.

(Siehe Beitrag bei Ceil II uor Seite 105.)

Sebald, U. E., nürnberg.

Buchdruckerei und Verlagshandlung.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 99.)

Wei^, flugult, nürnberg, Peter Pifcherftra^e 17.

Celefon 208. Lithografie und Prägeanftalt.

millizer, ßermann, Schwabach.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 105.)

3. £. üon Seideifche Buchdruckerei in Sulzbadi (3n=

haber : Kommerzienrat Bans Wotichack).

Werkdruck. Spezialität: Sulzbacher Kalender.

Budibanblung:
Koch, Carl, nürnberg, üorenzerftro^e 30.

Lehrmittel und Antiquariat.

Buc!i= unb Kunftbanblung:
Bardel, Fri^, uormals Siegmund Soldanfche Bof»

Buch-, Kunit» und mulikalienhandlung,

nürnberg. (Siehe Beitrag Ceil II, Seite 107.)

Bürftenfabrik:

Bürltenfabrik Erlangen, fl.'6., porm. Emil Kränz«

lein. Erlangen. (Siehe Beitrag Cell II, Seite 109.)

Buntpapierfabnk:
Zoply & Popp, nürnberg. Ceiefon 706.

Spezialität: Weites Glanzpapier zur Bronzeuerpackung,

eichorienpapiere und Etiketten. Eigene Buchdruckerei.

Butter:

flltlfetfer, Solef, Illünchen, Rumfordftra^e 6.

Cafelbutter und Eier.

Cartonnagenfabrik

:

Schuhmacher, Richard, nürnberg.

Wellpappcartons für alle 3ndu[triezweige. Anfertigung

von Cartonnagen nach gegebenen 3deen. Spezialität:

Sezogene Papprohre mit Boden, gepreßte Rundfchachteln,

Buchfutterale, Bleiftiftetuis, Fahrradpackungen, Eieruerfand-

fchachteln.
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CellulöibcDarenfabrik

:

Celluloidwarenfabrik Feuchtwanger & Rafael, riürn-

berg. (Siehe Beitrag Ceil II, Seife 113.)

Cementfabriken:

Portland'eemenffabrik Karlftadf a. III., uormals

liudwig Roth, fl.'6., Würzburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 333.)

Portland-CemenNWerke Wetterau, liengfurf a. m.,

Eifenbahnftation Crennfeld.

Iielftungsfähiges, mit den modernften einrichfungen oer-

lehenes Werk.

Centralbeizungsfabrik

:

Rath, Karl & Cie., 6. m. b. ß., Hürnberg.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 249.)

Cliamotte= unb Klinkerfabnk:

ehamotte- und Klinkerfabrik Waldfaffen, flkt.-Sel.,

Waldfaffen i. Oberpfalz.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 117.)

Cliamotte= unb TontDarenfabrik:

Chamotte* u. Conwaren-^ndultrie (ludwigshafen a. Rh.

fl. e. VQl^

empfiehlt lieh in hochfeuerfelfen und [durebelföndigen

Waren aller flrf.

Cbemifcl]=pliarmazeutiTcl]cUtenniien:

Cintner, h., Flürnberg.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 121.)

Cbocolabenfabrik:

Iloris-ehocoladen- und Konfiturenfabrik, Carl Bier-

hals, nürnberg.

(Siahe Beitrag Ceil II, Seite 123.)

Clidies:

nieilenbach, Riffarth & Co., fTliinchen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 207.)

Kriegbaum, h., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 383.)

Schmidtner, Conrad, Ilürnberg.

(Siehe Beifrag Ceil 11, Seite 385.)

Zerreiß & Co., Ilürnberg, üindenaititra^e 61.

Clicl]e=fabrik:

FleiFchmann, Bans, Ilürnberg, munzgaiie 25.

Galuanoplaitifch-Graphirche Bnitalt.

Cognac=Brennerei:
Deuffdi'franzöfifche Cognac-Brennerei und Weinfprit»

Raffinerie üormals ©ebrüder macholl,

flktiengefellFchaft, ITlündien.

Filialen: Fllainz und Eognac.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 125.)

Copier=Utenniien:

Wild, ehriltoph, Bayreuth.

Gopierbldtter, Eopierleinen. flnfeuditer zum gleidima^igen

Bnfeudifen der Gopierbldtter.

Cryftallglasfabrik:

nachtmann, F. X., Reuftadt W.-n.

fertigt aus prima Eryltallglas hochfein gefdiliffene üuxus'

und 6ebrauchsgld[er als nionfageffücbe für alle erdenk=

liehen modernen Edel- und Unedel-lTletallwaren. Feinlte

Referenzen.

Dadipappenfabriken:
Dörr, H. Gg., Ilürnberg und Reichelsdorf.

Dachpappen-, flsphalf-, Bolzzement- und Ceerprodukten-

fabriken.

Damppgeiperke:
flmmann, 5., Donauwörth.

Gidienholz-ßro^handlung, Dampffögewerk.

üoewel, Paul, Ebrach (Oberfranken).

Kehl- und Soldleiltenfabrik, Dampflägewerk.

Drabtfabrik:

e. Kuhns Drahtfabrik, Ilürnberg.

Fabrik leonifcher Waren und Chrilfbaumfchmuckarfikel.

Drabtiperk

:

SüddeutFche Illetallindultrie, G. m. b. 5., Ilürnberg-

Schweinau.

Draht und Drahtfeile.

Dredisleriparenfabriken

:

Baumüller, fldam, Rundftabfabrik, Inhaber Georg

und Gottlieb Baumüller, Ilürnberg,

f5adermQhle 1.

Rundftdbe aller Bolzarten und Stärken für Federhalter,

Patentttifte, ßökelnadeln, Stricknadeln, ßdkelnadelgriffe,

Rei^zeuggriffe, Plakatleiften, Rouleauxltangen, Belenitiele.

Fahnenftangen ufw. Gegründet 1875. Celefon 189.

Ghmann, Konrad, Ilürnberg, Daiiingeritra^e 35.

Spezialität: ITlaffenartikel, Runditäbe, Zeifungshalter,

Bolzgriffe aller Art.

einbruclibiebftalil=üerncl]erung

:

Bayerilche Verficherungsbank , flktiengefellFchaft,

uormals Verficherungsanftalten der

BayeriFchen Hypotheken- und WechfeN

bank, Hlünchen.
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^i'feniparen:

Ule^Ier & [lipperf, Würzburg, Sanderftra^e 9. Celefon f 22.

eilenwaren, Werkzeuge, Baubefchldge.

CisfdirankfabnkGn:
erffe BayeriFche Gisfchrankfabrik üofef Plofdiniönid?,

flfchaffenburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 129.)

üang, C. W., Ilürnberg.

(Sietie Beitrag Ceil II, Seife 173.)

Clektn'zitätsiperke:

eiektrifdie Bogenlampen« und flpparafefabrik, 6ef.

m. belehr. Baffung, Ilürnberg.

Siemens'Sdiudtertwerke, 6. m. b. ß., Ilürnberg

und Berlin.

(Sietie Beitrag Ceil II, Seite 131.)

eiektrifdie Heiz= unb Kodiapparate:
•iGlektrai', Fabriken elektrifcher Beiz- und Kodi=

apparafe, Lindau i. B.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 139.)

Farbenfabriken:
nürnberger Farbenfabrik 3glauer & Co., Ilürnberg.

Blle Farben für indultrielle Zwecke. Sämtlidie graphifdie

Farben.

Schmidt Julius, ITlünchener Farbenfabrik, Ulündien,

FTlanntiardtftra^e 8.

Farben, Lacke und Firnilfe, fowie patentierte Farbmühlen.

farben= unb Eackfabrik:

ßofer Farbenfabrik Wilhelm Sdiubert, ßof (Saale).

Farben» und Liack»Spezia!itäten für Gilenbahn«, Staats=

und Ifödtifdie Baubehörden, ITlilitär. und Illarineper«

Verwaltungen und 6e[anitindu!trie.

fabrrabfabriken

:

Deuffche Criumph=Fahrradwerke, fl.'G., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite U5.)

nürnberger ßerkules=Werke, nürnberg.
(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 147.)

niarS'Werke, fl.=S., nürnberg=Doos.
(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 149.)

)?icforia=Werke, flkfiengelellfchaft, nürnberg.
(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 151.)

fabrräber

:

fldler=Fahrradwerke, uorm. ßeinrich Kleijer, Filiale

tnünchen, iriülleritra^e 31. Telefon 3546.

Hd!er=Fahrrcider. Erlte deutfche ITlarke.

faörräber:

Soberana=Fahrrad'3ndu[trie, nürnberg.

Spezialitäten: Fahrräder, Pneumatik und Zubehörteile.

falirrab=3ubel]örteile:

flffmann, Vincenz, nürnberg, Parkitra^e 30.

FahrradlatteN, Fahrradwerkzeugtalchen-, RuckfädiC' und

markttafchen=Fabrik.

Faßfabnk:
Wellhöfer, midi., ßeidingsfeld'Würzburg,

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 155.)

feberbalterfabriken:

Gebhardt, Friedrich jun., nürnberg.

Federhalter vom billiglfen bis zum feinffen Genre.

nürnberger Federhalter- und nietallhülfenfabrik,

Paul müller, nürnberg.

Spezialität: Federhalterhülfen.

Feueroerfidierung:

BayeriFdhe Verficherungsbank, fl.=S., uormals Per-

ficherungsanffalten der Bayerifchen Bypo=

theken- und Wedifelbank, mündien.

firmenfdiilberfabrik:

Seibert, Carl, nürnberg, Unfchiittpiaö 7. Celefon 1455.

Firmenfchilder und ületallfchablonen.

fleifdiiparenfabnk:

Sauermann, ß. & P., fl.-6., Kulmbach und mündien.

(Siehe Beitrag Ceil I!, Seite 159.)

frifeureinricbtung:

strunz, ernft, m. Stoffels nadif., nürnberg.

Spezialhaus moderner Frifeureinrichtungen.

füllfeberbalterfabrik:

ColumbuS'Werke Fürth, Ernft üenz & Co., Fürth i. B.

Spezialfübrik für Füllfederhalter und feiner Federhalter.

öasbrennerfabrik:

stadelmann, 3ean & Co., nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 343.)

öasglübftrümpfe

:

BayeriFche 6lühftrumpf=Fabrik Fri^ Riffelmacher,

Roth b. nürnberg.

Schwer imprägniert, unabgebrannt und transportfähig.



Gasmotoren:
ßasmotorenfabrik Deul5, Cöln-Deu^

baut [eit 40 Sahren

als aus[dilie^liche Spezialität:

Original Deuter SauggaS'Hnlagen,

„ „ lieuditgas-IHoforen,

„ Benzin-niotoren,

Vollftöndige WaHerwerks- Anlagen

• • mit Pumpen eigenen SyÜems • •

Zweigniederlalfungen in Bayern: ITlündren, Reidienbadt«

Hra^e 4 und flürnberg, ßailpiaft 23.

öelbfdirankfabriken:

Bermann, Carl, Flürnberg.

Speziallabrik für Kaden- und Crelorbau. 6egründet 1869.

Lieferant i<gl. Befiörden, erfter Bank, und ßandelsHrmen.

Soldene ITledaiKe 1896.

Sirdi, P. & Sohn (Inhaber Carl Ch. Emmerich),

Würzburg. (Sietie Beitrag Cei! II, Seite 167.)

öefdiäftsbüdierfabnk:

Kanzler, 6., Paffau.

Sro^es lioger fertiger Büdier. Spezialität: Anfertigung

üon öeldiäftsbüdiern nadi beliebiger Porfdiriff. merkantil«

und Kunftdruck.

öefpinfte unb Drälite:

Schmuck, Beinrich, Wei^enburg i. B.

Fabrik echter, halbediter und ieon. 6eipinfte und Drähte.

ölas:

Paufon, rriarfin, IllÜnchen, neuhaulerltra^e 9.

Fabriklager aller erdenklicher Luxus- und 6ebraudiS'

gegenltdnde.

ölasät^erei, ölasmalerei:

6u^ner, 3ean, Rürnberg, Queritraf5e ii.

Kunit' und Bauglalerei, mouIfelln>eiasfabrik.

öoll)= unb Silberpapierfabriken:

Rofenfels, 3., Fürlh i. B.

Spezialitäten: Belfere Sold- und Silberpapiere, Borden

und Verzierungen.

Sommerhäuler, Gebr., Fürth 1. B.

Spezialität: Soldborden und Verzierungen.

öraoier= unb Prägeanftalt:

Lauer, Ix. Chr., kgl. bayr. und herzogl. [ächfifcher

BoHieferant, Ilürnberg.

Zweigfabrik : Berlin SW., Ritterffra^e. ITledalllen, ITlarken,

Pereinsabzeichen, Sdiilder.

öummiiparen:
Iiauer, [louis & Comp., Rürnberg, Kaiferitra^e 25.

Summi', SuttaperchO', flsbeltwaren und techniche Artikel

als: Platten, Schläuche, Schnüre und Perdichtungen aller

Art, Betteinlagen, Elyftierfpri^en, 3rrigateure etc., Summi>

fchuhe, Gummiwäfche, Spielwaren etc.

Hanbfdiulifabnk:
Roedil, 5., kgl. bayr. Bof^Bandfchuhfabrik, Illünchen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 169.)

(larmoniumfabrik:
Burger, Bermann, Bayreuth.

ßarmonium.

Heilanftalt:

Iiichfheilinffitut und Spezialanftalt für bösartige Se=

fchwülfte, Krebs, ßautleiden, Dr. Strebel,

niündien, Cheatlnerltra^e 47.

ßerbfabrik:

Lang, C. W., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil U, Seite 173.)

flolztoarenfabriken:

Brückner, Sigmund, Flürnberg-Wöhrd, Berrenitra^e 3 u. 6.

Gegründet 1882. üelefon 354. Bolzgalanterie und Bolz^

drechllerei. Spezialität: Luxusmöbel.

liichtenfelfer Bolzwarenfabrik Werner & Co.,

Lichtenfels.

Klapp, und Kinderftühle, Sportwagen, Leiterwagen.

Krodel, U., Seroldsgrün.

Spezialität: Gedrehte und gefräfte ITlalfenartikel, roh und

poliert, gebogene Bolzwaren.

Hypothekenbanken:
Bayerifche Bodencredit-flnitalt, Würzburg.

Erwerb von Bypotheken nach den Beftimmungen des

R..B.-B..G.

Pfälzifche ßypothekenbank, Zweigbureau flürnberg,

Obftmarkt 28,1.

lnftallationsgefd]äfte:

BäumI, Ferdinand, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 177.)

Brochier, Paul, Ilürnberg.

Cechn. 3nltullationsbureau. (SieheBeitragCeiIII,Seitel79.)

Reindel, Bans Ilachf., Leonh. Babeck, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 181.)

Ifolierrobrfabriken

:

Süddeutfche üfolierrohrwerke, 6ef. m. b. B., Lauf

bei Ilürnberg.

Fabrik für Sfolier-Leitungsrohre und 3nffallationsarfikel

für elektrifche Anlagen.
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juipelier:

Croberg, (5., ITlÜnchen, CheatinerFfrafje 45, Filiale:

Schüf3enitra^e 9.

Kaffenfabrik:

Dick, Paul, ITlünchen, muiierifra^e 27.

Kamintüren

:

Küüenbaum, B., Würzburg.

(Siehe Beifrag Cell II, Seite 307.)

Kammfabnk:
Problf, Gottfried, Ilürnberg. (Siehe Beitrag Cell II, Seite 185.)

Kaufljaus:

DireKtion: FRITZ KRÜGER G.m. b. H.

mündien.

modernes Kaufhaus für alle Bedarfsartikel.

3m Sefdiöftshaule

:

erfriFchungs'Rauni

Ceezimmer

niunkzimmer

Schreibzimmer

heih=Bibliofhek

Sport'flbteilung

ir Ständige kunftgewerbllche flusftellung.

eigenes Reife« und Uerkehrs-Bureau.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 187.)

Kinberfäbelfabrik:

Reidiel, 3akob jun., Ilürnberg.

6rö^tes, leiltungsfähigltes Sefdidft Bayerns. 6egr. 1882.

Stets Reuheiten. Grones ITlulterlager.

Kinbertpagenfabrik:

Sdime^er, houis & Co., Ansbach.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 195.)

Klinkerfabrik:

ehamotte« und Klinkerfabrik Waldfaffen, flkt.=6ef.,

Waldfaifen. (Siehe Beitrag Cell II, Seite 117.)

Kodiberbfabriken:
Böhringer, Carl (3nh.: 3ul. Lipp), Ilürnberg.

Speziallabrlk für Kochherde und Kocheinrichtungen jeder

Art und ßrö^e. Gegründet 1862. Vielfach prämiiert.

Kocbberbfabriken:

Größte Ofen- und f5erd=flusltellung der Ofenfabrik

Oettinger, Ilürnberg, üaufertorgraben, ecke Ke^lerltr.

Koffer= unb Tafdienfabrik:

Stü^el, Georg, Ilürnberg. (Siehe Beitrag Cell ll, Seite 199.)

Köliien=6roßlianblungen

:

niarlier, 3., Ilürnberg. Zwelgnlederlallungen in Gera (Reu^)

und Shemniö 1. S.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 205.)

Raff, m. & Sohn, IRünchen.

Rudi techniches Bureau.

Korbfabrik:
Bamberger, D., 3nh.: Philipp und Fri^ Bamberger,

Lichtenfels. (Siehe Beitrag Cell II, Seife 203.)

Korkenfabrik:
Danzer, Alois, Ilürnberg.

Fabriziert Flafchen- und Fa^korken aller flrt. Celefon 74-83.

Kreibefabrik

:

Breitenfelder, 1., Ilürnberg.

Spezialität: Förlter', Signier-, Billard- und Champagner:

Kreide. Paltelletuis für den Schulgebrauch.

Küclien=£inricl)tungen:

Paufon, niartin, IHündien, neuhauieritra^e 9.

Permanente fiusftellung uon 20 komplett eingerichteten

multerküchen.

Kugeln für fabrräber unb

mafdiinelle 3ipecke;

Beim & Co., Bamberg.
IHotore für Fahrräder und Kleinbetriebe.

Kunftanftalten (grapbifcbO

:

Reichel, Gebrüder, lithograph. Kunftanftalt, Augsburg.

Plakate, Gtiketten, feine Reklamefachen (flehe auch unter

Buchdruckereien).

ßof=fltelier Brand, Bayreuth.

Kunftlnltltut I. Ranges. Poftkarten=Perlag. Spezialität:

Felffpiel-flufnahmen.

Uleifenbach, Riffarth & Co., Berlin»inündien-Iieipzig.

(Siehe Beitrag Cell II. Seite 207.)

flmersdorffer, lieonh. (Inhaber : Ulartin Gregorius),

Ilürnberg.

Anfertigung fämtlicher Druckarbeiten für Bändel und

Gewerbe. (Siehe das Kunftblatt bei Cell II vor Seite 215.)

Geier, Georg &Garke,Kunffanftalt für Drei=und Vier»

farbendrudi, Ilürnberg (audi Kunftuerlag).

(Siehe dos Kunftblatt bei Cell II, Seite 219.)

n
XVI

D



Kunftanftalten (grapliiTcl]e):

Kriegbaum, Ii., nürnberg.

(Siehe Beitrug Ceil II, Seife 383.)

liöfel, Karl & Co., Iliirnberg, Bodiifra^e 35.

etiketfenfabrik, Abziehbilder-Anfertigung, Plakuf-Druck,

[[. merkantil.

nürnberger ehromoIithographiFche KunÜanHalt

S. Goldfchmidt, nürnberg.

Spezialität: Bilderbücher, Poltkurten u[w. Ceiefon 1892.

Schmidtner, Conrad, nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 385.)

Schneller, Fri^ & Co., nürnberg.

Plakate, Kalender, Poltkurten, Serien-Reklamekarten etc.

(Siehe das Kunltblutt uor dem Vorwort.)

Zerreiß & Co., nürnberg, [lindenuititru^e 6i.

Borff, Ferd., lifhographiFche Kunftanitalt, Würzburg.

Grofjes Lager uon neuen Ghrendiplomen und flnkündigungs^

Plakaten lür Vereinslefte und Busftellungen. Ulalien-

lielerung pon Brauerei-Etiketten.

Kunftgeiperbe=niagazin

:

üeykauf, 6eorg, nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 215.)

Kunftmülilen:
C. 5. Kellermann, nürnberg. gegründet 1833.

Vereinigte Kunftmühlen Landshuf uormals Krämer^

nioos, fl.'S., liandshut (niederbayern).

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 219.)

Kunftfanbftei'niperk:

BayeriFche Kunftfandlfeinwerke, G. m. beFchr. ßaft.,

Behringersdorf b. nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 221.)

Kunftzinngußtoarenfabrik:

ChannhauFer, Brüder, niündien.

Spezialität: Fabrikation uon Bierkrügen und Glülern nach

Original-Entwürfen ITlünchener Künitler.

Canbroirtfdiaftl. Tnafct]inenfabriken:

FiFcher & Steffan, niünchen-Paling.

üandwirtfchaftlldie Serdte. Spezialität: Gilerne Eggen,

Federzahnkultiuatoren, Saudiepumpen bewdhrtclter Syiteme.

FTlachinenfabrik Gunzenhaulen, uormals Gebrüder

Bagenah, 3nh. 6. Bing.

Eauftperkfabrikanten:

Schmidt, üeonhard, nürnberg. Lange Zeile 42.

Wei^, Paul, nürnberg, Uieienfchritt 24.

CebensDerfidierungsbank

:

nürnberger liebensuerlicherungsbank, nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 223.)

£ebens= unb EeibrentenDerfidierung:

BayeriFche Verlicherungsbank, fl.-G., uormals Ver-

ficherungsanftalten der BayeriFchen Bypo«

theken» und Wechfelbank, münchen.

Eebkudienfabrik:
Schmidt, Gebrüder, FTlainbernheim (Bahnitrecke

:

nürnberg»Würzburg).

Spezialität: nürnberger Lebkuchen.

£eber=Treibriemenfabrik

:

SüddeutFche Fieder-Creibriemen» und üederwaren=

Fabrik, ß. Böhmländer & Co., nürnberg»

Wöhrd.

Eeberiparenfabriken

:

Schmidt, 3. S., kgl. bayr. Boflieferant,

nürnberg, Karollnenltra^e 10.

jälteftes und feinFtes SpezialgeFchäft

für

Reifeartikel, Koffer- und Fiederwaren.

Gegründet
i^i^ion 2614 Gegründet

:: 1840 :: =^ :: 1840 ::

5tüt5el, Georg, nürnberg.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 199.)

Eeonifdie Dratitfabnk:

Gold- und Silber-Spinnerei und -Weberei Bene»

dict & Co., uormals 3oh. Conrad niack

nachf., nürnberg, ParkItr. 2«, hinter d. ITlüxfeld.

Ceiefon 2414. Gegründet 1788.

Einieranftalt:

nürnberger liinier-flnifalt, Eugen Gder. Ceiefon 6348.

Fabrikation amerikaniidier Sournale und lämflicher 6e-

fdiüftsbüdier. Gegründet 1889.

Eitbograpliiefteine:

niörnsheimer liithographieftein • GenoffenFchaft,

Bummelberg, Polt Solnhofen.

(iithographiefteine und Bodenplatten aus eigenen Brüchen

belter Lagen.

Strauß, Gebrüder, Steinbrüchebefitjer in Solnhofen,

Iiithographieltein- und Bodenplatten»

geFchäft, nürnberg, Oitbahnhof.

Spezialität: Fix und fertig uerlegte Solnhofer Plattenbeläge.

TTIalzkaffeefabrik:

Kathreiners FTlalzkaffefabriken, Fnünchen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 227.)



IHafcbinenfabriken:

Vereinigte mafchinenfabrik Augsburg und IHafdiinen-

baugefellfdiaft riürnberg, fl.-6.

(Siehe Beitrag üeil II, Seite 233.)

ßolzhäuerfche mafdiinenfabrik-Gelellfdiaft m. b. B.,

flugsburg-Söggingen.

Spezialiabriit für Zerkleinerungsmafdiinen.

Armaturen- und ITlafchinenfabrik, fl.-S., uormals

3. fl. Bilpert, Rürnberg, 6iod<enhof[traf5e 6.

Fabriken in Ilürnberg, Wien, Pegni^.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 9.)

Ehrhardt, Friedrich, Ilürnberg, iieonhardsFtraige ii.

Spezialität: IHafdiinen und V7erkzeuge für die Bleilfift«,

Federhalter, und Runditab-Fabrii^ation. Segründet 1853.

Celefon 3046.

Förfter, 3. III., Iliirnberg, nunnenbeckltra^e 30.

Spezialität: mafchinen und Werkzeuge für die BleiFtift'

und Rundftabfabrikation. Gegründet 1846.

Fuetterer, F. W., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 245.)

Kayfer, 3. 6., nürnberg-Slaishammer.

(Siehe Beitrag üeil II, Seite 241.)

Klemm & So., ülarchinenlabrik, Ilürnberg.

Spezialität: Aufzüge und Krane jeglicher Brt, fowie

mafchinen für die Rohrmattenfabrikation.

Rath, Karl & Eie, 6. m. b. B., malchinen- und

Zentralheizungsfabrik, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag üeil II, Seite 249.)

Simon, Wilh. & Co., Ilürnberg.

Spezialmafchinen zur Berltellung pon Zündhütchen, üuben,

Spriökorken, Flofchenkapfeln, Federhaltern, Piniein, Flitter,

nieten, Oblaten, Cement' und üonplatten. Fahrradteile,

Celluloid' und ITIetalluaren vielerlei Brt, mailiu» und

fSohlkörpern aus puluerifierten ITIaterialien.

Ciefbohr- mafchinen- und Werkzeugfabrik Ilürnberg,

Beinrich IUeyer & Co.

(Siehe Beitrag üeil II, Seife 371.)

Paffauer ITlafdiinenfabrik und Cifengie^erei, 3acob

Welz, Paffau.

Illafchinelle Einrichtungen für Sägen, ITlühlen, Ziegeleien.

flktiengefellfchaft für landwirtfchaftlidie Ulafchinen,

uormals 6ebr. Buxbaum, Würzburg.
(Siehe Beitrag üeil II, Seite 253.)

THatliernatifdie Inftrumente

:

Riefler, Clemens, Ileffelwang und Ulünchen.

(Siehe Beitrag üeil II, Seite 257.)

Tnedianifdie BaumiPöllfpmnerei:

niedianifche Baumwoll-Spinn- u. Weberei Kempten,

fl.-S., Kempten,
(Siehe Beifrag üeil II, Seite 263.)

niedjan. BIcdifpielCDarenfabriken:

Fifcher & Sutmann (Inhaber: Bans Fifcher und

3ean Iiechner), Ilürnberg.

©ünthermann, S. (^Inhaber: Adolf Weigel), nürn«

berg, äußere Cramer'Klettftra^e 3.

Zirka 400 Arbeiter. Segründet 1877.

lüeffingiperk:

Volkamers, B. P. Wwe. & Forfter, Ilürnberg. Fabrik

in Bammer b. Ilürnberg.

(Siehe Beitrag üeil II, Seite 267.)

lüetalirdiablonenfabrik

:

Seibert, Karl, Ilürnberg, Unfchiittpiaö 7. üeiefon 1455.

nietallfchablonen und Firmenfchilder.

lüetalliparenfabriken:

Bei^arth, Georg, uorm. Fr. üoos, Ilürnberg.

Spezialität: Belm- und Dreh-Öler für Fahrräder, Automobile

und mafchinen, Korbhenkelbefchläge.

Gmmert, Ulrich, Ilürnberg.

Fabrikation von GeduldIpielen, Scherzartikeln etc. Spez.:

Blechwürfel, bewegliche Figuren unter 6las.

Felger & Co., G. m. b. B., Ilürnberg, Bdamitr. 8.

Spezialität: Patentftifte, metallhülfen, Rohre mit und ohne

Boden in mefling, Ileufilber etc.

Beinemann, S. & fl., Ilürnberg.

Spezialität: Slockenfchalen, Glocken, Schlittenrollen, Vogel=

Fchellen, geftanzte maffenartikel.

Bofmann, Johann, Ilürnberg.

Spezialfabrik für Rafiergarnituren mit und ohne Spiegel

in jeder Preislage. Bparte Ileuheiten. lieiftungsfähigftes

etablifiement am Plafte.

Buck, 3. B., Ilürnberg-Schweinau. Gegründet 1858.

Spezialität: Vogeifchellen, Schlittenrollen, üifchglocken,

Kreuzrollen, Giöckchen und Kinderfchlottern (Klappern).

Hlunker, üohann, Ilürnberg-Wöhrd. Gegründet 1882.

üeiefon 500.

metallwaren-, Patentftift' u. Federhalterfabrik. Fabrikation

nahtlofer Rohre in meffing, üombak, Ileufilber etc.

nürnberger IUetallwaren-ünduftrie, Otto Jordan.

Spezialfabrik für Rafiergarnituren und Pinfelkapfeln.

Caucher, Paul, Ilürnberg. Telefon 3190.

Spezialität: Feuerwehrrequifiten, Schaufenitergeftelle,

Beleuchtungskörper, Befchläge, fämtliche maffenartikel

(geftanzt, gedreht und gezogen).

niöbeiparen

:

Guttmann, S., Ilürnberg, Sofefspiaö 3 u. 5, fldierftr. 33

und 35 und Königsftr. 72.

Größtes Baus am Pla^e für Damen-Kleiderftoffe, Seiden-

waren, Konfektion, üeppiche, Gardinen, Iieinen- und Baum-

wollwaren, Busftattungen und ßoteleinrichtungen.
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TTIobeiparen

:

Schneider ITl., Flürnberg, üudwigsitr. U und Rathausg. 7.

Größte und billigfte Bezugsquelle für Damen-Kleiderltoffe,

Seidenitolfe, weifje und bunte Bettwaren. Übernafime

ganzer flusfteuern bei bcfter flusFütirung. Sardinen,

Teppiche, Decken, Linoleum, Trikotagen, Krawatten,

wei^e und farbige ßerren-, Damen- und Kinderwdfdie,

Koltümröd^e, Blulen, Unterröcke, Kurzwaren.

THöbelfabriken.

Wörle, 3g., Augsburg und Söppingen.

Spezialität: Kompl. Wohnungsausltattungen, Einrichtungen

Für Botels, Villen und Reftaurants.

Gy^er, fl., Bofmöbelfabrik, Bayreuth.

Kunltgewerblicfie Werkftätten, Atelier für 3nnendekoration

und Wotinungseinrichfung.

6raf, Friedrich, Kaiferslautern.

fTlöbelfabrik mit Dampfbetrieb. Spezialität: Cannenmöbel

für Wiederuerkdufer.

Bernheimer, Ii., kgl. bayer. Boflieferanf, ITlünchen,

Lienbactiplats 3.

Fri^Fche, Otto, kgl. bayer. ßofmöbelfabrlk, Illünchen.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 273.)

Schöberl, 3., BoFIieferant, mündien.
(Siehe Beitrag Cell II, Seite 277.)

Em. Wei^, k. k. BoFIieferant, münchen.
(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 281.)

Gyfjer, 3. R. (Inhaber Fri^ Gy^er), Bofmöbelfabrik,

Rürnberg. (Siehe Beitrag Cell II, Seite 269.)

THotoren

:

Bulfe & Pöhlmann, IlÜrnberg, Peuntgalle 6 8. Celefon3162.

Foos=tTlotore und Lokomobilen für Gas, Benzin etc. Grit«

klaffiges Fabrikat. Prdziiionsarbeit.

niotorfabrzeugefabnk

:

nürnberger fllotorfahrzeuge-Fabrik «Uniom-, (3. m.

b. 5., nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 2S3.)

TTlötorräber:

fldler-Fahrradwerke uorm. Beinrich Kleyer, Filiale

niüliciien, mullerltr. 31. Celelon 35*6.

fldler>niotorräder. Hdler-motor-Cransportroder.

mülilen:

Vereinigte Kunitmühlen Landshut uorm. Krämer-

moos, fl.-6., liandshut.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 2W.)

Tüünzprägeanftalt:

[lauer, h. Chr., Ilürnberg. ZweigFabrik: Berlin SW.,

Ritterltrafje, k. bayr. u. herz. lächf. ßoFl.

nicduillen, ITlarken, üereinsuhzeichen, Schilder.

inufdielkalkftein=lnbuftrie:

michel, 6eorg, FTlarktbreit a. ITl. (auch Baugefchäft>.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seife 289.)

Rothenburger Hlurchelkalkltein» Snduftrie 5emy

Eckart (Simon Eckarts Sohn), Rothen=

bürg 0. C.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 287.)

HTufikalienlianMungen

:

Bardel, Frift, uorm. Sigm. Soldanfche BoF = Buch=,

Kunit- u. muFikalienhandlung, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 107.)

Schmid, Wilh. (Ilachf. Egon Schircks), BoFmuIikalien-

handlung, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 329.)

ZierFu^, Bugo (ünh. Friedr. Stahl), BoFmuFikalien=

handlung, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 331.)

Tlälimafcliinen:

Singer Co., Ilähmafchinen'flkt.-Sel. fliederlagen in

ITlünchen, Ilürnberg, Augsburg, Regens»

bürg, Bamberg und allen größeren

Städten.

Singer-Rähmaidiinen für den föausgebraudi. Spezialndh'

mafcJiinen für induffrielle Zwecke.

Volk & Crambauer, Tlümberg, Keplerftr. 8/ lO u. Pla"rrer 4a.

Spezialität: Soberana-Ilähmafchinen, Walch- und Wring-

mafchinen und fldhmafdiinen-Beftandteile.

Tlickelzinkbledifabrik:

Caucher, Elias, Ilürnberg, siiberitr. 15.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 293.)

noris=Tnildi=Separatoren

unb

nöris=Buttermafdiinen

:

Bayerifche CentrifugenFabrik Kurt}

& Fifcher, Ilürnberg.

Einzige Centrifugenfabrik in Bayern

redils d. Rheins.

öfenfabnken:
Bankel, 6eorg, üauF b. Ilürnberg.

Ghamotteofen- und ITlülolikaiabrik.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 295 )

Bausleiter, 3. F. P., Ilürnberg und ITlünchen.

Ofenfabrik und Kuntitöpferei.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seile 299.)

OfenFabrik Oettinger, Ilürnberg, Laufertorgraben, Ecke

Ke^lerltra^e.

Gröfite Ofen- und ßerdausilellung.



öptifcbe Tlnftalten:

Optifdie 3ndu[trie«flnftalt fl. liehmann, Fürth i. B.

Gegründet 1881.

Rodenffock, 3o[eF, ßoflieferanf, ITlüiichen und Berlin.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 303.)

Iieidig, Carl, Ilürnberg, Kai!er[frat5e 16.

Brillen, Zwi(±er, OpernglöFer, Cliermo=

meter, Barometer, ptiotogr. Apparate.

öptiTdies Tnbuftneipcrk:

Scheidig, R. & Sohn, Fürth i. B.

Spezialität: Schu^* und Butomobilbriilen.

öpti'rdie unb median. Spielwaren:

müller, Ii., Ilürnberg, fluitra^e 7 a.

Spezialität: Laterna magica und Orcheltrions. Celefon 2345.

Gegründet 1895.

örigmahKamintüren

:

Küttenbaum, B., Würzburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 307.)

Papierfabriken

:

eilern, III., Fürth.

Papierfabrik Ileumühle bei Uliesbadi.

Spezialität: Braunholzpapiere.

Schuhmacher, Richard, Ilürnberg.

Wellpapier in Rollen und Bogen. Stroh gemultert und

farbig.

Rolenthal, h., Röthenbach b. Iiauf.

Spezialität: Porofin-FTlatrizen (D. R..P.) für die Kalander-

Ffereotypie.

Ceisnacher Papierfabrik, flktiengefelllchaft, Ceisnach

(Iliederbayern).

Papiergroßbanblungen

:

ßed?, Otto & Ficker, Ilürnberg und ITlünchen.

Papiere aller Art für Perlag, Buch- und Steindruck.

Pöfch, F. e., Inhaber: ßans Bioeft, Ilürnberg,
Weinmarkt 10.

Papiere und Pappen. Schreibwaren. Sefchäftsbücher.

Weinbergs, III., Ilachfolger, Ilürnberg. (fluch Pappen
en gros.)

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 309.)

Papieriparenfabrik:
Voit, 6ebrüder, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 311.)

Parfumeriefabnken:
Kuhn, Franz, Ilürnberg, Suizbacheritra^e 109.

(fluch Seifen, Kerzen, chemifdie flrtikel.)

Parfümenefabriken:
strunz, Crnft, IH. Stoffels Ilochfolger, Ilürnberg.

Fabrikant in Zahn- und Ülundpflege-Präparaten. Spez.:

Stoffels Zahnfchmerzitiller.

Wunderlich, C. fl., Ilürnberg, Karoiinenftra&e n.
Fabrik feiner Parfümerien. 3 goldene ITledaillen und

ehrendiplome, Paris, London und BrüIIel.

Parfümerie= unb Toilettenfabrik:

Wunderlich, C. D., kgl. bayr. ßoflieferant, Ilürnberg,

Kaiferftra^e 29.

Renommierte Spezialitäten und Carl Krellers Spezialitäten.

Gegründet 1845.

Parkettfabrik:

Keitel, ßans & Co., Ilürnberg 20.

eichen-. Buchen- und Fohren-Kurz- und liangriemen.

Paftellkreibenfabrik:

Kühnel, Franz, Ilürnberg.

Fabrik feinfter Paftell- und Ölkreiden, Wandtafelkreiden,

Billard- und Schneiderkreiden.

Ped]fabrik:

Benker, fluguft, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 315.)

PelzüParen:

Bauch, Bernhard, kgl. bayr. ßoflieferant, Hlünchen,

Schdfflerftra^e 4. - Briennerftra^e 8.

Spezialgefdidft für Pelzwaren und flutomobiUBekleidung.

Pianofortefabriken

:

Steingräber & Söhne, kgl. bayer. u. hzgi. fädif. ßof-

Pianofabrik, Bayreuth.

Planinos und Flügel.

Berdux, V., ßof-Pianofortefabrik, Illünchen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 319.)

Ileupert, 3. C, nürnberg-Bamberg.
(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 323.)

Pfifter, n., ßoflieferant, Würzburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 327.)

Pianofortemagazine:
Bergau, Otto, Ilürnberg, Winkierftr. 37.

Fabriklager nur erftklaffiger Fabrikate.

Scftmid, Wilhelm (Ggon Sdiircks), ßofmufikalien-

handlung, Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 329.)

Zierfu^, ßugo (Inhaber Friedrich Stahl), Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 331.)

Pinfeifabriken:
liierfch & Wagner, Ilürnberg.

Alle Sorten f5aar- und Borftpinfet.
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Pinfelfabriken:

Regenftelner, Gebr., Ilürnberg.

lieiltungsfähiglte Firma in allen Sorfen ßaar» und Borff-

pinlel und Ralierpinfel.

Sterner, !Ju[tus & Co., Ilürnberg.

Liefern alle Sorten Borlt- und Baarpinlel zu biliiglten

Prellen.

Pinfdkapfelfabrik:

nürnberger ITletallwaren-SnduÜrie, Otto Jordan.

Spezialltdf: Sämtliche Kapleln der Pinlelindultrie.

Portlanb=Cementfabrik

:

Portland-Cementfabrik Karlftadt am ITlain, uormals

Ludwig Roth, flktiengefellfdiaft, Würzburg.

(Siehe Beitrog Ceil 11, Seite 333.)

Porzellan:

Paufon, niartin, ITlünchen, neuhauieritr. 9.

Fabriklager aller Sorten Porzellanwaren. Eigene IRalerei.

Porzellanfabriken:

Schumann, Carl, flrzberg (Oberfranken).

Wei^e und dekorierte Sefdiirre für 3nland und Export.

500 Arbeiter.

Porzellanfabrik ITlarktredwi^, üaeger & Co., Hlarkt*

Redwi^.

Fabrikat; Sebraudisgefdiirre oon der biliiglten bis feinlten

HusfOhrung. Spezialität: Unterglalurdekorationen in

Kopenhagener Brt.

Porzellan= unl) Steingutroaren:

SchüHels Porzellan-ITlagazin, Illünchen, <iPa[[age-

SdlÜffel», KaufingerftT. 9 und FQrltenfelderltr. 7.

Pöftkartenoerlag:

Bromlilber-

Wild, ehriftoph, Bayreuth.

Spezialität: Künltler- und Senrepoltkarten.

Poftkarten.

Propaganba=lnftitut:

Schreib- und Druck-Gefellfchaft m. b. ß., Ilürnberg,

Königsitr. 36, und ITlÜnchen, IHarienplaft 18.

Übernahme aller Propagandaarbeiten. Spezialität: die

Berltellung adrellierter, poltlertiger Offertkhreiben

und Zirkulare.

Quarzit=Steinbmct)beni]er:

3egei, Wilhelm, Wendelftein.

Rafierutenniienfabrik:

nürnberger nietallwaren-^nduftrie, Otto 3ordan.

Spezialität: Ralierldialen mit und ohne Spiegel.

Reinigungsrnittel:

Fuetterer, F. W., nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 247.)

Reifeanbenkenfabriken

:

Bayerifche Reifeandenken »Fabrik, Fr. Spnnger,

nürnberg.

liorz, ü. Georg, ttürnberg.

Speziallirma Für Exporteure und SroFlillten. Spezialität:

1 mark, und 50 Pfennig-Artikel in Perlmutter etc. etc.

Celefon 5889.

Reißzeugfabriken.

Eckert, Carl, Sohn & Co. (flileinlnhaber Carl Gdiert),

nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 337.)

Friedrich, Georg, nürnberg.

Fabrik uon Präzilions-Rei^zeugen. Spezialität: 6ute

Sdiulrei^zeuge. Segründet 1857.

ßeiflnger, Ii. & Sohn, nürnberg.

6egründet 1840. Goldene Staatsmedaille flürnberg 1896.

Barauer, Rund- und Chemni^er Facon^Rei^zeuge.

Krauss, Georg, nürnberg, Cucheritra^e 47.

Spezialität: Belfere Sdiulrei^zeuge. Segründet 1875,

Proebfter, C. jun. (3nh. Gg. 5u^), nürnberg.

Fabrikation dller Sylteme. Verldnd nddi allen üdndern.

Preislilte gratis und franko. Gegründet 1868.

Starck, 3., nürnberg, nunnenbeck[tra[3e 25.

Fabrikation moderner Reißzeuge. Preisliiten gratis.

Rentenoerfidierung:

nürnberger Lebensuerficherungsbank, nürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seile 223.)

Röbrenfabrik:
Dr. Schmldmer & Co., nürnberg.

Fabrik nahtloler feiner Röhren aus Kupfer, fTleffing, Com«

back, Aluminium und Zink u. patentierter Drahtuerbindungen.

Roliriparenfabnk.

Süddeutfche Rohrwaren-3nduftrle, Ferd. flithoff,

nürnberg, Spittlertorgraben 19.

Säcklerei:

ßörl, Ulax, ITlünchen, üedererltra^e 4.

Spezialität: Alle Gattungen üederhofen u. Gcbirgstrachten.

Sägenfabriken:

Kle^ler, Ii., erfte nürnberger Sägenfabrik, nürnberg.

Spezialität: üaubldgen, Bandlägen, Decoupierldgen. Ge-

gründet 1870. Celefon 7507.

Ziegler, Fr., nürnberg.

(iaub-, Band- und Decoupierldgen. Spezialität

;

(laublägen mit weitltehender Zahnung.



Säulenbafalttoerk

:

Leimbadi & Co., 6. m. b. B., Sdiweinfurt a. Ul. (ß.«B.)

Sdiilbpattiparenfabnk

:

Pu^in, 3ean & Sohn, Ilürnberg, kgl. bayer. Bof«

lieferanten.

Spezialität : Feine Sdiildpattkä'mme und Biirlten.

Sdiirmfabrik:

Fenfferer, 5. B., k. k. ßoffchirmfabrik, Illündien,

Perulaftra^e.

Sdinellpreffenfabrik:

SchnellpreHenfabrik Frankenfhal flibert & Co., fl.-6.

in Frankenfhal, Rheinbayern.

Srö^te Druckmafchinenfabrik Europas.

Sdiraubenfabriken:

Bayerifche Schraubenfabrik Roth & Schüler, 6. m.

b. B., Bomburg, Pfalz.

Spezialität: Kleineilenzeug für den Siienbahn-Oberbau.

Göbel, Karl, Ilürnberg.

Spezialität: Schrauben, ITluttern, Faconteile für alle Zweige

der Snduftrie.

Sdireibmafctimen

:

fldler= Fahrradwerke uorm. Beinridi Kleyer, Filiale

ITlÜnchen, rnüllerltra^e 31. Celefon 35W.

HdleriSdireibmodiinen. erftklalliges deutfdies Fabrikat.

Continental Schreibmafchine.

S. 6utniann, Ilürnberg.

Karolinenftra^e 22.

Sofort fichtbare Schrift.

Preis 380 m.

Sdjreibiparenrnanufaktur

:

6ebr. ITlünz, Ilürnberg.

Schreibwarenmanufaktur en gros, Export. Sctiut3marken

;

Regent ~ Van Dyck.

Sdiubfabrlken:

Weil, 3., Schuhfabrik, Fürth i. B.

Spezialität: Filzfcfiuhe.

Schönfärber & ITleyer, markfbreif a. Ul.

Schuhfabrik feineren ©enres. Spezialität: Reine Band-

arbeit.

Vereinigte FrönkiFche Schuhfabriken uormals Illax

Bruft, uorm. B. Berneis, fl.=6., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 339.)

Birldi, Leopold, Pirmafens.

Spezialität: Kinder= und IHädchen-flrtikel 17-35. 6e=

gründet 1893. Celefon 95.

Kailer & Cie., Pirmafens.

Belfere ITlittelware in durchgenäht, holzgenagelt und ge=

wendet für Sperren, Damen, Knaben, ITlädchen und Kinder.

Spezialität: <iV?ildfangi', <iSchulkamerad)- etc.

Sdiubfabnken:
Kraft, B. & fl., ülechanifche Schuhfabrik, Pirmafens.

öerltellunq modernlter Schuhwaren für ITlädchen, Knaben,

Damen und Berren. Ileuefte Faconen, uorzügliche Paß-

form, genäht, holzgenagelt, gewendet und gedoppelt.

Lehnung, Beinrich, Sdiuhwaren»Fabrik, Pirmafens.

Spezialität: Feinere ITlittelware.

mandelbaum, üulius, 6. m. b. ß., Illünchen.

>iBerzi'=Schuhwaren.

Sei'leriparen:

Schwaigers, 3of. Ww., Illünchen.

Drahtfeile, Hanffeile, Cransmiffionsteile etc.

Seileriparenfabrik

:

IRechanifche Seilerwaren=Fabrik, Füllen.

Hlle Arten Bindfaden, Bonfgarne, Schnüre, Kordel und

Packftricke.

Siegellackfabrik

;

ßebart, C. W., Ilürnberg.

Briefs Pack- und Flafchenlacke. Segr. 1851. Celefon 6598.

Silbertparen:

lieuinger, Illarcus, Illünchen, Rindermarkt 13.

Beflecke, Cafelgeräte, Ziergegenftönde.

Speckfteinbrennerfabrik:
stadelmann, 3ean & Co., Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 343.)

Spebitionsgefdiä'fte:

Bayerifches Schiffahrtskontor Alfred flltfchüler & Co.,

6. m. b. B., Würzburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 349.)

Süddeutfche Speditions« und Schiffahrfs«Gefellfchaft

m. b. B., Würzburg.

Spiegelfabnk:
Zimmermann, 6., Zirndorf bei Ilürnberg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 353.)

Spiegelglasfabnk:
Prö^l, Johann & Söhne, Weiden.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 366.)

XXII



Spiegelleiftenfabrik:

Preilginger, Heinrich, Spiegel« und 6alerie=liei[ten-

Fabrik, Fürth (Bayern). Ceiefon 1005.

Spiegelratimenfabrik:

flmmersdörfer & Söaas, Fürth (Bayern).

Spezialität: Ecfite Holzrahmen.

Spiegelglas= unt Spiegelfabriken:

Arendts, GuHau, Fürth (Bayern).

fertige Spiegel, Flurgarderoben, Spiegelglas in Kriltall,

74 wei^, belegt u. unbelegt. Facefteglöler in jeder Form.

naumburger, III. jun., Fürth (Bayern).

Alle Sorten fertige Spiegel, Spiegelglas. Kriitall wei^,

belegt und unbelegt. Facettegldler nach jeder Form.

Bilder gerahmt und ungerahmt. (leilten.

Spieltoaren:

Volk & Crambauer, Flürnberg.

Spezialitäten: nürnberger Spielwaren und Ehriltbaum-

fchmuck.

Spieliparenfabriken:

ßuck, 3. fl., ITletailwarenFarbik, nürnberg-Schweinau.

Spezialität: Vogelfdiellen, Schliftenrollen, Cifdiglocken,

Kreuzrollen, Glöckchen und Kindcrfchloftern (Klappern).

Gegründet 1858.

Übelacker, h., [lürnberg.

niagnetifche und mechanifdie Spielwaren.

Seidel, ITlichael, Zirndorf b. riürnberg.

Speziolitdt: Kinderfchlottern.

(Siehe Beitrag Cell 11, Seite 355.)

Spitzen:

Klauber, Rofa, Boll., fTlÜndien, Cheatinerffro^e 35.

Spiöen, edit und imitiert, Stickereien, Tülle, Konfektion.

Spulenfabrik:

Spulenfabrik ITlax Borger, [lürnberg.

Fabrik: Budierltrafse 129.

Stablquelle:

üfabellenquelle in Rückersdorf bei nürnberg. Se-

liger Gotthard Wunder.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 387.)

Stempelfabriken:

niüller, Geo, Rürnberg, ITlaxbrücke.

Belte Bezugsquelle für Kuutfdiuk- und ITlefallltempel.

eigene Grauieranitalt. Gegründet 1864. Telefon 6663.

Pemfel, Wilhelm, Ilürnberg, Pfannenldimiedsgaffe 5.

Gummi- und ITletallltempel. Sdiabloncn, Gmailfdiilder.

Bekannt durdi Solidität und Lciltungsfähigkeit.

Stereotypiematerialienfabrik

:

Siegfried, fluguft, Flürnberg.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 357.)

Strobmofaikfabrik:

Gberf, Friedrich, Dnhaber Richard Reichel, Ansbach.

(Siehe Beifrag Ceil II, Seite 301.)

Strumpftoarenfabrik:
niech. Wollwarenfabrik, liichtenhof^Rürnberg.

Spezialität; Crikotunferkleider, geftridite Herrenwelten,

Strumpfwaren. Gegründet 1885. 200 Arbeiter.

Tabakfabriken:

Prö^l, Johann & Söhne, Weiden.

Brafiltabak- (Sdimdlzler-) Fabrik.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 363.)

Gebr. Bolongaro Creuenna, Würzburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 367.)

Schürer, 3o[eph, Würzburg und Karlftadt a. Hl.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 369.)

Tapezier= unb Dekorations=öef(t)äft:

Wörle, 3g., ITlöbelfabrik, Augsburg und Göppingen.

Spezialität: Komplette Wohnungsausftdttungen, Ginridi--

tungen für Botels, Villen und Reflaurants.

Tectmifdies Bureau:
Chormann, A. & 3. Stiefel, Bau- und Betongefchöft,

Augsburg.

Teppidie:

Bernheimer, Ii., kgl. bayer. ßoflieferant, Fllünchen,

Lenbadipla^ 3.

Spezialität: Gdif orlentalifdie und Smymafeppidie.

Terrain=öefellfdiaft:

ßeilmannfche Smmobilien-Gefellfchaft (Aktiengefell'

fdiaft), münchen.

Tiefbobrgefdiäft:

Süddeutfche Ciefbohrgelellfctiaft Gebhardt, Ruft & Co.,

nürnberg-Doos.

(Siehe Beitrag Ceil 11, Seite 375.)

Tiefböl]r=Tnafdiinen= unb lDerkzeug=

Fabrik:

Ciefbohr-niardiinen- und Werkzeuge^Fabrik Beinrich

niayer & Co., [lürnberg.

(Siehe Beilrag Ceil II, Seite 371.)

Ubrenfabrik:

Köhler & Ghmann, [lürnberg.

Spezialität: Fabrik moderner Wed^eruhren.



Ubrengrofilianblungen:

KnoII, Eugen, Rürnberg.

(Siehe Beitrag Cell II, Seife 377.)

Strauß, ßerm. ßch., riürnberg, Breifegaiie i.

fliteftes und erites Sefchdff diefer Brandie am Plaöe.

Größtes Lager uon Cafchenuhren in 6old, Silber [owie

nietali, Reguiateure, Wanduhren, Ketten und UhrenbeFtand«

teile jeder Art. Spezialität: Bausuhrwerke uon uorzilg-

licher Qualität mit den moderniten Sarnituren. Ge-

gründet 1876. CeleFon 1968.

UnfallDerfidierung:

nürnberger [lebensuerFidierungS'Bank, Rürnberg.

(Siehe Beitrag Teil II, Seite 223.)

Unfall= unD naftpflicllt=

Derndierung:

Bayerifche Verficherungsbank, flkt.=6ef., uormals

Verncherungsanffalten der Bayerifchen

Bypotheken» und Wechfelbank, Illündien.

üerlagsbudibanblungen:

BrÜgel, C. & Sohn, Ansbach, fluch Buchdruckerei.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 89.)

Reichel, Gebrüder, Verlag, Augsburg.

Spezialität: Kalender, hierin größter Verlag Bagerns

Zeitungsbeilagen.

Sebald, U. £., FlÜrnberg. fluch Buchdruckerei.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 99.)

üernicklungsanftalt:

Klein, Chriffof, Rürnberg, Seeieinsbühiitra^e 17.

fluch Vermelfingen und Perkupfern.

üerficlierungsgefelirdiaft

:

nürnberger liebensuerficherungs-Bank, Hürnberg.
(Siehe Beitrag Teil II, Seite 223.)

üorbänge:

Klauber, Rofa, Bofl., münchen, Cheatlnerftra^e 35.

Spit5en, Vorhänge und Decken, echt und ffiigerecht zu

jeder Einrichtung.

IDagenfabriken:

flichinger, 6ottlieb, Bayreuth.

Prämiiert 1896 lilberne ITledaille.

Bäusler, ,3oh., kgl. bayer. Bofl., münchen.
[juxus= und Sefchdftswagenbau, Sefchirrfabrik.

IDatte:

Küfner,& Sohn, münchen 25.

niechanifche Dampfwottelobrik. Watte Für alle Zwecke

der 3nduitrie. Export nach allen Ländern.

n

roeingrofibanblung:

meufchel, Wllh. jr., Ki^ingen.

Königl. bayer. und herzogl. FächFifcher BoFlieFeranf.

Weingro^handlung und WeingutsbeFi^er.

lüerkzeuge unb THafdiinen:

ßarburger, üulius, nürnberg, SakobsFtr. 55. CeieFon 197.

flIleinuerkauF und FTluFterlager Für ßiltmann & Florenz in

flue i. S. Vertreter der 6azellen.Stahlblech-Riemenfcheibe.

TDerkzeugmafdiinen:

neuhöfer, 3., münchen.
Spezialität; Drehbänke, Fräsmafchinen, Scheeren und

Stanzen aus SchmiedeiFen. ©egründet 1854.

Bulfe, Quhav, nürnberg, PeuntgaFFe 6/8. Telefon 3162.

moderne Werkzeugmafchinen und Werkzeuge.

roidifefabrik:

flktiengelellfchaft 'lUnioni' jHugsburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 379.)

roobnungseinriclitungen:

Bernheimer, Ii., kgl. bayer. Boflieferant, münchen,
Fienbachplaö 3.

Wohnungseinrichtungen in uornehmFtem öefchmaA und in

allen Stylarten.

IDolltDarenfabnk:

mech. Wollwarenfabrik üichfenhof-nürnberg.

Spezialität: Trikotunterkleider, geffrickte BerrenweFten,

Strumpfwaren. Gegründet 1885. 200 flrbeiter.

Xylograpliifdie Kunftanftalt:

mayr, fiuguft, nürnberg.

KunFtanFtalt für Klifchees aller flrt.

3eicbnenmatenalien :

Berrmanstörfer, 3., Spezialgefchäft, nürnberg,

Winklerlfra^e 29, bei der Sebalduskirche.

Zeichnen-niaterialien, FTlalutenfilien, niuellier-SnFtrumente

und FTle^geräte Für Hoch- und Ciefbau. Fachmännifche

Einrichtung fechnifcher Büros und Illalerateliers.

3eitungen:

Fränkifche Zeitung, flnsbadi.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 89.)

flugsburger neuefte nachriditen, Augsburg.

Weitverbreitete und uielgelefene fiokalzeitung Augsburgs.

erlanger Cagblatt, Erlangen.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 93.)

Bayer. Börfen- und Bandelsblatf, nürnberg.

nordbayerifche Zeitung, nürnberg und Fürth.

moderne Cogeszeitung, über ganz Ilordbayern verbreitet.

Cägliche fluFlage 24000.
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Leitungen

:

nürnberger Stadtzeitung, Verlag von Friedrich

nionninger, Iliirnberg.

fluch Perlag des kgl. Bezirksamfsblatfes, uerfchiedener

Unterhaltungsbldtter uivo.

nürnberger Volkszeitung, nürnberg.

einzige i^afholirdie Zeitung für nürnberg und Umgebung.

Snierate haben den bellen Erfolg.

Cechn. Snduftrielle Rundfchau, nürnberg.

Schwabacher Cagblaü, Sdiwabach.

(Siehe Beitrag Cell II, Seite 103.)

3iegeliperk:

Birchöflidies Ziegelioerk Hacklberg, Paifau.

3innfigurenfabnken:

Baffners, 3. nachfolger (Inhaber: max
Crianger), nürnberg.

Fabrik leiniter Zinnfiguren. Fabrikate Aus-

ftellung 1906 uertreten.

marRe.

nie^ger, Karl, nürnberg, Rothenburgerltra^e 30 a.

Feine Soldaten. Spezialität: Spieleliguren, Radfahrer,

Renner, fluto etc.

3innfolienfabrik:

Bauerreis, C. F. & niüller, nürnberg.

Zinnfolien, FlafchenItanioN und Spiegelbelegfolienfabrik.

3innfpieliparenfabrik

:

Bäfelsöder, 3. fl. (3nh. Bans und 3ean Bäfelsöder),

nürnberg.

Spezialität: Kaffee-, Cafel-, Teeferuice. Wein- und Bier»

feruice für Kinder, moderne Dekorationsgegenftände für

Puppenzimmer. flltargegenftdnde für Kinder-flltdre.

Gegründet 1858. Telefon 3123.

3ipi'rnerei:

medianifche Zwirnerei, niündiberg.

Spezialität: Baumwoilbindfaden, Webzwirne aller Art und

6arnhandel.

3ünl)liolzfabnk:

flktiengefellfchaft Union, Vereinigte Zündholz- und

Wichfe-Fabriken, Augsburg.

(Siehe Beitrag Ceil II, Seite 379.)
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Süddeutfche Speditions« und
Sdiiffahrts«6e[elircha»

Celegrainrn=fldreHe :

IDürzburg. ©©©©©© Sübrct)fffalirt=?rankrurtmain.

Agenturen

:

nianntjcim. £ul)tDigsliafen a. Rti. Illainz. Bingen, Bamberg. Sdiroeinfurt. Kfl?jngen.
öctjfenfurt. XDertfieim. Jüiltenberg. nfchafrenburg.

eigene regelmälfige Sdiiffabrt auf bcm main unb Riiein,

SpeziaNSchiEfsdien[f
zwifchen ITIanntieim - Frankfurt a. m. - IDürzburg - dem ITTittelr unD TTicDerrtiein und uice uerfa.

Sdiirfsoerhetire per Dampfer unb Sdjleppfcfiiffc nadi unb oon fiollanb, Belgien, englanb, Ueberfee.

Dbermainfctiirfatirt oon unb nach Bamberg - SditDeinfurt - Kit}ingen.— —
Spezialifdt:

flolzexpebition nadi bem Rt)ein unb fiollanb.

Wein'lmport und exporf.— eetrefbesTransporte.
Derzollungen. - Cagerung.

— ngenten ber Bremer DampferUnie „Tltlas." - Uerkelir nad] ber Eeoante.

6eneralreprä[entanz

und Bauaria-Kommiffariaf der Cransport = Ver=

ndierungS'flktien'GefelirdiaFt Bayerifcher liloyd in

ITlünchen.

Bayerifcljes Scl)iffal]rtskontor

Alfred flltfdiüler & Co., Würzburg
Spebition 6« m, b, niam= unb

unb Rbeberei. Centrale: Frankfurt a. Ul. Rbeinfdiiffabrt.
eefellfdiafter berRtiein= u. S8e=Spebifions=eefelircl)aft m.b.H. niannljeim- Cubroigsbafen, lllafnz-euftapsburg, Rotterbam u. FIntiDerpen.

Donautransporte, Sammellabungs:Derhet)re, 3ollabfertigung, ragertiäufer, Rollfutirbetrieb unb Bffecurranz,
unb Cxpref}oerket)re nad) Cnglanb. Sctinellbampfer unb Cjirdiiffsperhehre für Stüd^giiter. Tnaffenfransporte.

Spezialität : Qolz= unb 6etreibetransporte auf bem Tllain unb Rliein.

Rliein= unb See=Sd]irfal)rts=eefelir*aft, Köln a. Rt}., S™gÄr'"R™;n'i
1534.

fee.

Filiale In mainz.

Direkter Seebampferbienft zroifdien Köln -Düffelborf-Uerbingen- Duisburg -Rulirort-Conbon unb Dice perfa roödjentlid).

6iiter=Sd)nellbampferbienrt zrolfdien nTannheim - Illainz - Bingen - Koblenz - Köln - Düffelborf- Duisburg - Ruhrort unb Dice oerfa.

eiiterfdinellbamprerbienft unb CilfdilepphalinsDienrt Rutirort- Köln -Ulanntjeim- Karlsruhe- Frankfurt a. ITl. unb Dice nerfa.

Rotterbam - IITainz - Frankfurt- JUannheimKöln-Rotterbam ^pb
Köln-nntcDerpen

J
Dice

Köln-Flmfterbam j
"«rfa

unb

Hmfterbam - ITIainz - Frankfurt - JTIannheim
[

"1

ITIannheim-Karlsruhe-Stral^burg-Kehl . .J
'

(^©1 Rliein= unb See==Spebitions=eefelircl]aft H., Köln a. Rli»

Hnttoerpen- Rotterbam- mainz -eurtaDSburg-inannheim-irubtDigshafen a. Rl).

Internationale Transporte.

Dereinigfe Spebitionshäufer: BIfr. Bltfdiüler & Co., 6. m. b. f].,
Tclear -flbr • R h e i n f d e biti o

n

Rotterbam - mainz - mannheim. Tljeob. Dasbad), Rotterbam , , ^ o.; ^c,. ^ 1. k
nntroerpen. C. 6. THaier, mannheim-Eubroigshafen a Rh. ^'^ ^'^^"''V.^'JJÜ' ^11^: ^°"^,I^J UI^
mainzer Rt,eberei=6efelird)aft, Ttjomae, Stenz & oan i^^J-

Hjitwerpen: 1391, 2160 TOainz: 21 446, 789.

meeteren, Rotterbam -flntroerpen- mainz. r^r^r^ror^r^,^ euftaosburg, fjafen: 1206. TRanntjeim: 273, 399, 1435.

Korrefponbenten in flmfterbam: TTeberlanbfdi Duitfcbe Transport^Tnaatfdjappy. Teleg.=fJbr. : Rheinfahrt.
Telefon ITo. 189 in Flrnfterbam.
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Kunstanstalt

Plakate
K/qLENDER-P05TMRTEN

SERIEM-REKmnE-KflRTENGrc

in feinster r—r^ (Ausführung ^
^^^tniwürfenersferKünstl^^-

|V(lirnberg



Plakate FÜR

Jndustrie U.Verkehr.

Kurorte /AflSSEN-r^EKLflMI
jeder flrt.

NEUBURG

Kneipp-Malz-KaFFee

Vorschläge
UND

ISOSTENLOS.

Entwürfe für

jede Art l^eklame

stehen gernzurVerfügung

^ Arbeite"-



Vorwort

Der Bayerifdien Jubiläums^^Canbes^Tlusftellung

nürnberg 1906

zum örufi unb biefem Budie zum öeleitl

eebdude der Sfadt tlürnberg.

Unfer Ilürnberg begeht auf eigene und einzige, feines alten und neuen Rulimes würdige Art die Jahr-

hundertfeier des bayerifchen Königreiches. Seine Verbindung mit der Wittelsbacher Krone und die

Begründung des gegenwärtigen Staates Bayern durch die Vereinigung der flitbayern, Schwaben,

Franken, Pfälzer fiel zufammen. Es war ein hiftorifcher ITloment, uon dem reicher Segen ausging für die

einftige Reichsftadt und für das ganze üand. Beide waren in tiefe, anfcheinend hoffnungslofe Stagnation



und Reaktion geraten, ^e^t aber begann eine Zeit der Befreiung, des Fortfctirifts, des fluffchwungs im

geiftigen wie im wirtfchaftlichen Leben. Sie war, bis auf uerfiältnismä^ig kurze und uorübergetiende Perioden

des Stillftands, nidit aufzufialten; fie hat fierrlicti fortgewäfirt und gewirkt bis zu diefem 5alire, das

wir als ein [okulares mit Recfit feiern, flürnberg trat dazu ganz befonderen flnla^. Vor fiundert üahren

eine ftille, alte Reirfisftadt uon 25 000 einwofinern, ift fie inzwifchen auf 300 000 Ginwofiner geftiegen und

zur modernen 6ro^ftadt, zu einem weltumfaffenden Gmporium der Unduftrie und des Bandeis geworden.

So hat es an der über Bayern heraufgezogenen Epoche des Aufblühens einen außerordentlichen Anteil;

und fo lag ihm näher als irgend einer anderen bayerifchen Stadt der Sedanke, feine Jahrhundertfeier zu

begehen, indem es uon der reichen Frucht, welche diefe Epoche getragen, in glanzuollem Rahmen ein

Ulardiinenhalle.

getreues und umfaffendes Bild gab — ein Bild uon dem hohen Stand, welchen während derfelben Ilürnberg

und das ganze Iiand in Jnduftrie, Gewerbe, Kunft errungen. Das ift der Sinn unferer grolgen Bayerifchen

3ubiläums = [iandesaus[t eilung nach dem Sedanken des fchöpferifchen Seiftes, der fie tatkräftig

und weitblickend ins Leben gerufen.

Er ift zugleich der Sinn diefes Buches; es begleitet fie alfo nicht nur, fondern nach feinem Ulaßftab

fteht es mit ihr in innerem Zufammenhange. natürlich kann und foll es nicht die flusftellung felbft und ihre

Einzelheiten befchreiben und würdigen. Das bleibt anderen Federn vorbehalten. Aber es will mit ihr,

nur in engerem, fchliditerem Rahmen, ein Bild geben uon der heutigen ünduftrie Bayerns im Sanzen.

Der ßerausgeber kann mit gutem Sewiffen uerfichern, daß er alles aufgeboten hat, das Buch

würdig zu geftalten und auszuftatten in feinem äußeren Sewand wie in feinem fachlichen Sehalt. Es war

das keine leichte Aufgabe, fchon wegen des Umfanges, der Pielfeitigkeit und der Schwierigkeit des kaum
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zu bewältigenden Stoffes, dann auch wegen mancher ßemmungen, die nicht im Stoff, fondern in der gleich»

giltigen, zuweilen auch geradezu ablehnenden Baltung einiger der in Betracht kommenden Kreife und

Perfönlichkeiten lagen. So mu^te dem Werk manche wertvolle Förderung entgehen. Huf der anderen

Seite aber darf mit um fo größerer Freude und Genugtuung konftatiert werden, da^ fich ihm ungewöhnlich

mannigfache und tüchtige Kräfte bereitwillig zur Verfügung geftellt und mit Bingebung und Sachkunde

zufammengewirkt haben, den wi f fenfchaf tlichen Ceil des Buches auf die ganze ßöhe feiner Aufgabe

zu bringen. Das ift ihnen in der Cat in uollftem ITla^e gelungen. So darf man wohl fagen, da^ ihr

Werk ihnen und der bayerifchen !Jnduftrie ehre macht, fln dlefer Stelle fei deshalb allen den werten

niitarbeitern herzlicher Dank und der Wunfch ausgefprochen, da^ ihrer, Iieiftung von allen berufenen Seiten

die verdiente Anerkennung werde.

^ ü Ä iÄ ä| -

Staatsgebäude.

Wie aus dem zweiten Cell zu erfehen, hat eine gro^e Anzahl fehr bedeutender 3nduftrie=Firmen

dem Buch fich freundlich gegenüber geftellt und ihrer tätigen Anteilnahme durch intereffante Abhandlungen

und Abbildungen Ausdruck gegeben. Die meiften uon ihnen find auch auf unferer !5ubiläums=Ausftellung

vertreten, uon deren heruorragenner Sdiönheit und Bedeutung die Lefer durdi die beigefügten

^lluftrationen einen ungefähren Begriff erhalten mögen, zumeift aber wohl durch eigenen AugenFchein fich

überzeugt haben oder überzeugen werden. Es erfcheint deshalb überflüffig, zu den vielen fchon erfchienenen

Schilderungen an diefer Stelle noch eine weitere zu fügen. Genug, mit ihren großartigen Bauten,

mit ihrem riefigen und prächtigen, unendlich reich beftellten Bauptinduftrie-Gebäude, mit ihrer, eine hoch»

erfreuliche neue Blüte zeigenden Bandwerks»Ausftellung, mit ihrer gigantifchen, von außerordentlicher

lieiftungskraft erfüllten mafdiinenhalle, mit ihrer ungemein vielfeitigen, gediegenen und anregenden

Staatsausftellung, mit ihrer höchft inftruktiven Vorführung der ftädtifchen Verwaltung und ihrer überaus

koftbaren einzigartigen Auslefe Alt^nürnbergiFcher Kunft, mit ihrer allen modernen Richtungen gerecht
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werdenden Kunft« und ihrer KunÜgewerbe-ßnlle, mit ihren feftlich heiteren Unterhaltungs= und erfrifchungs»

Gebäuden, mit ihren urechten, ftattlich neuen oder altersfchwarzen SpefFart* und fllpen=Bauernhäu[ern,

und vor allem auch mit ihrer vollendet klaren und großzügigen 6e[amtanordnung, mit der zauberhaften

Umgeftaltung der früheren Wüftenei zu einem wunderherrlichen Park= und liandfchaftsbild - mit alledem

Birkenallee.

läßt diefe dritte nürnberger üandes=flusftellung ihre docii auch hochgelungenen Vorgängerinnen weit hinter

[ich, erhebt fie [ich glanzvoll zur ganzen, hehren Bedeutung ihrer Dafeinsbeftimmung: Einer gewaltigen,

allumfaffenden, aus gefegneter Schöpferkraft gewordenen und in ihr fort und fort wirkenden ßuldigungs»

und Jubelfeier des bayerifchen Volkes und der bayerifchen Volkswirtfchaft. 3n diefem

Seifte foll unfer Buch ihr ein Fchliditer, aber würdiger Begleiter fein. ITlöge es in ihm allerfeits auf-

genommen werden und eine gute Statt finden als eine dauernde Erinnerung an unfere Bayerifdie

^ubiläums'Landesausftellung Rürnberg 1906.

Dürnberg, Ende ITlai 1906. Der ßerausgeber: fl. Gutmann.
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Cinleitung.

Von Dr. RiMer von Renauld, OberH a. D., Illündien.

ei der Befrachtung der maßgebenden Ginflüffe für die gedeihliche Entwid^Iung der ünduftrie und

des damit aufs innigfte uerknüpften Bandeis in einem Staatsgebiete, treten uns zuncichlt 3 Baupt=

punkte uor flugen:

1. der Staat als Cell der Bodenfläche im allgemeinen;

2. die uolkswirtfchaftlichen Bedingungen des Landes im engeren Sinn;

3. der fllenfch als eigentlicher Kulturfaktor, deflen Geift alle zutreffenden Elemente zufammen-

faffend beherrfcht und regelt.

Bei Punkt 1 ift beionders die geographifche, dann die jeweilige politifche üage uon Bedeutung.

Die uolkswirtfchaftlichen Bedingungen im engeren Sinn begreifen im wefentlichen in iich:

a) mehr oder minder günftige Bedingungen für den Bezug uon Rohmaterialien;

b) entfprechende Arbeitskräfte und fachgemäf5e Arbeitsbedingungen;

c) günftige Bedingungen für Kapitalbefchaffung;

d) entfprechende flbfatjbedingungen, namentlich auf der Eilenbahn und zu Waller, wirklam gemacht

durch eine zweckdienliche Bändels- (Fracht» und Zoll») Politik. Fracht« und Zollpolitik find auch

für den unter a berührten Bezug uon Rohmaterialien uon großer Wichtigkeit;

e) die jeweilige Konjunktur, unter Umftänden beeinflußt durch Kartellierungen und internaüonale

Vereinbarungen.

3e nach dem Reichtum eines Landes an natürlichen Bodenfrüchten und Bodenfchößen, dann an

Kapital, je nach der Ausbildung des Seid- und Kreditwefens für die Befchaffung, Vermehrung und Ver-

wendung uon Kapital, ferner je nach der geographiFchen finge eines Gebietes und den entfcheidenden

Standorten uon ^nduftrie und Bändel ufw. treten diele FTlomente mehr oder minder in den Vordergrund,

flusfchlaggebend werden aber immer fein und bleiben die unter d berührten flblaljuerhältnifle.

Für den Illenfchen als Kulturfaktor find neben den indiuiduellen Eigenfchaften und Eigentümlichkeiten der

einzelnen Stämme und der jeweiligen Sitte, die perfönliche Ausbildung in körperlicher und geiftiger Binlicht

und der dadurch bedingte Unternehmungsgeift und Wagemut der wirtfchaftenden Perfonen maßgebend. -

Balten wir nach dielen Richtungen eine gedrängte Überichau über die betreffenden Verhältnilfe des König-

reichs Bayern im abgewichenen Jahrhundert, fo gewahren wir folgendes:

Un erfter üinie tritt uns entgegen eine Periode fortwährender kriegerifcher Ereignilfe, ein allmählicher

Zuwachs an liand, dem aber wieder erhebliche Gebietsabtretungen gegenüberitanden. Diele Bewegung

dauerte bis nach Beendigung der Rapoleonlchen Kriege, bezw. bis zum Frankfurter Cerritorialrezeß uom

20. 3uli 1819.



Das neue bayerifdie Staatsgebiet fe^te Fich nun aus den uerfchiedenften Cerritorien mit der uer-

Idiiedenften Sele^gebung und Perwaltungspraxis zufammen. Überdies zerfiel es in zwei getrennte

üandesteile rechts und links des Rtieins. Das im Rieder Vertrag mit Ölterreidi erlialtene Verfpredien, da^

das bayerifdie Gebiet «tun contigu complet et ininterrompui- bilden folle, wurde nidit eingelöft.*)

ßier eine einheitlichkeit zur Verwirklidiung der Staatsidee auf allen Gebieten des politifchen,

wirtfchaftlidien und religiöfen Iiebens zu fdiaffen, war wohl eine der fchwierigften Aufgaben der Staats-

kunff. Dabei ift für die uns uorwiegend befchäftigende wirtfchaftliche Frage von größter Bedeutung, da^

die franzöfifche Reuolution mit ihren Folgen in die praktifchen Verhöltniffe Deutfchlands bezw. Bayerns

bald eingegriffen hatte. Denn die Franzofen führten in den eroberten deutfchen Gebieten fofort die

Gewerbefreiheit, Freizügigkeit, Freiteilbarkeit des Grundbefi^es ufw. ein, fo befonders U9\ in Rheinbayern,

dann bis 1810 auf dem ganzen linken Rheinufer, im Königreich Weftfalen ufw. Damit war von uornherein

das Schwergewidit der wirtfchaftlidien Reformen vorwiegend auf das reditsrheinif die Bayern uerlegt.

3n geographifdier £5in[idit mu^ man fidi vor flugen halten, da^ bei den redit wenig entwidtelten

und fehr mangelhaften Verkehrswegen der früheren Zeit die großen, [länder und Uleere verbindenden

Wafferläufe, für Bändel und Gewerbe die ßauptrolle fpielen mußten. So kam es, da^ im ITlittelalter bei

dem Sandel mit dem Orient, befonders zur Zeit der Kreuzzüge, die Donauwafferftra^e in Bayern die

Bauptniederlaffungsftredte für den deutfdien, ja für den europäifdien Bändel wurde. Vor allem ift es die

Stadt Regensburg, die dielen Verhältniffen ihre gewaltige Bedeutung im 11. mit 13. Jahrhundert uer=

dankte. Und als der Welthandel an Stallen überging, da war es wieder Bayern, das die Vermittlung

des Bandeis zwifdien dem Orient und Europa über die bedeutendften Gebirgsftra^en übernahm.

Verfdiiedene deutfdie Städte, wie liindau, Kempten u. a., vor allem aber Augsburg und

nürnberg, erlangten hiedurdi im 14. mit 16. Jahrhundert einen glänzenden fluffdiwung, der namentlidi

die le^tgenannten Städte zum Verforger von ganz Europa mit vielen fremden und einheimifchen Waren ftempelte.

Der Übergang des Welthandels an die weftlidien und nordweftlidien Staaten von Europa, dann

die traurigen innerpolitifchen Verhältniffe Deutfdilands, die im unfeligen 30jährigen Krieg ihren Gipfelpunkt

erreichten, verniditeten dielen Glanz. So ift es denn nidit zu verwundern, wenn die wirtfchaftlichen Ver»

höltniffe Bayerns am Anfang des 19. Jahrhunderts nidits weniger als erfreulidie Erfdieinungen im Binblidi

auf Gewerbe und Bändel aufweifen. Dabei ift es nidit auffallend, dn^ die herrfchenden Kriege anfdieinend

eine vorübergehende Blüte des gewerblidien Lebens mit fidi braditen, weil die Bedürfniffe der Armeen,

die im Lande felbft befriedigt werden mußten, die Hadifrage nadi Gütern fteigerte. FTIit der Kriegs-

beendigung hörte aber diefe Radifrage auf, und es fet5te die natürlidie Konkurrenz von Ilnduftrie und

Bändel mit dem Auslande ein, für die aber die natürlidien Vorbedingungen fehlten.

Von U^fdineider, der Referent bei der Beratung eines Gefe^entwurfes zu einem Bankgefe^,

fpradi fich nodi 1822 in der Ständeverfammlung über die wirtfdiaftlidie Lage in Bayern aus wie folgt:

«iWir haben keinen auswärtigen Bandcl und keinen Innern Verkehr, wie England,
Frankreidi und Öfterreidi, wir find eine von allen Seiten durdi fremde Prohibitivfyfteme

zufammengedrängte Ration, die viel vom Auslande bedarf, demnadi an dasfelbe mehr zu

bezahlen hat, als fie von demfelben einnimmt. Unfer Ad^erbau liegt darnieder, unfere

Gewerbsleute find ohne Arbeit; Untelligenz, Betriebskapital und Abfat3 fehlen ihm, hier

mu^ geholfen werden.i' **)

Da^ unter foldien Umftänden die Berbeiführung fadigemä^er Verhältniffe eine Riefenaufgabe für

einen Staatsmann bedeutete, ift einleuditend. Und da^ fidi an eine foldie Aufgabe nur eine Kraft aller-

erften Ranges heranwagen konnte, ift ebenio begreiflidi wie der Geliditspunkt, da^ audi bei dem größten

Genie, bei aller Umlidit und Tatkraft der Fortfdirltt im Werdegang einer gänzlidien Reureform nur fehr

langfam und allmählig fidi vollziehen kann. !ln Würdigung all diefer und nodi mandi anderer Sdiwierig-

keiten wird man die Leiftungen des ITlinifteriums ITlontgelas, mag man fonft über diefen Staatsmann

urteilen wie man will, als fehr bedeutende bezeidinen müffen. Es ift unmöglidi, an diefer Stelle

alle Reformen ITlontgelas aufzuführen. Bier fei nur in wirtfdiaftlidier Beziehung der Aufhebung der

*) ßiefür bezieht Bayern uon Öfterreich noch je^t nach dem Pertrag vom U. flpril 1816 eine "leontiguifätsentfchädigungi-

pon 100000 6ulden jährlich.

*) Siehe nähere? über die wirtfchaHlichen Uerhältnifie u[w. jener Zeit : .iDie Bayer. Hypotheken, und Wechlelbank. Feft-

fchrift zur Feier ihres füritzigjährigen Beltehens. fllünchen, im Oktober 1885».



[ieibeigenfchaff gedacht. Leider blieb aber das Gigenfum an den bäuerlichen Gütern ein gefeiltes, das

den Verkehr wie jeden fluFfchwung in der BewirtfchaFtung hinderte.

fluch für Bändel und Gewerbe haben nach Seydels bayerifchem Staatsrecht*) die Reformen mont«

gelas eine durchgreifende Umgeftaltung des Gewerbepolizeirechts nicht gebracht. Gs handelte lidi bei der

damaligen Gefetjgebung im wefentlidien um Beleitigung der Zwangs- und Bannrechte, Eindämmung der

Realrechte, Befchränkung der Zünfte und Durchführung des Syftems der ftaatlichen Konzeffionierung.

Während die Pfalz im Befitj der unter franzöfifcher ßerrfchaft erlangten Sewerbefreiheit blieb, hielt für

die rechtsrheinifchen Landesteile das Gefe^ uom 11. Sept. 1825 am Konzeffionsfyftem feit und ftellte die

Zünfte, die zu obligatorifchen Gewerbeuereinen umgeltaltet wurden, in ausgedehntem [Tla^e unter ftaatliche

Bevormundung. Dabei uerblieb dem Vollzugsuerordnungsrecht ein fehr weiter Spielraum, das unter der

Rüdtwirkung der Ilotzeiten der vierziger 3ahre und der Bewegung uon 1848/49 in den Vollzugsvorfchriften

uom 17. Dez. 1853 zur öu^erlten GinFchränkung der gewerblichen Bewegungsfreiheit führte.

eine ünftruktion uom 21. flpril 1862 Fchlug nun die entgegengefefjte Richtung d. h. in freiheitlichem

Sinne ein, den uollftändigen Sieg der Gewerbefreiheit für das ganze Königreich, d. h. den Grundfat5

der Gewerbefreiheit als Regel, brachte aber erft das Ge[et3 uom 30. 5an. 1868.**) Den gleichen Geift der

Verkehrsfreiheit trug das neue Gefetj uon 1868 über Beimat, Verehlichung und Riederlalfung, womit die

Freizügigkeit als Korrelat der Gewerbefreiheit zur Geltung kam. 3m 3ahre 1869 wurde die neue Gemeinde-

Ordnung ueröffentlicht.***) Durch das Reichsgefe^ uom 12. 3uni 1872 wurde die deutfche Reidisgewerbe-

Ordnung in Bayern eingeführt.

Ehe wir zur Betrachtung der neuern Zeit weiterfchreiten, ift es unbedingt geboten, uns die

Wirkungen der bisherigen Gefetjgebung an einigen ftatiltifchen Ziffern noch den trefflichen Unterfuchungen

uon 3. KaizI in der bereits genannten Schrift klar zu machen.

Beuölkerungs[tand.

3ahr
Beuölkerung in Illillionen

rechts des Rheins links des Rheins

?ahreS'Prozentzuwadi5 in den einzelnen Zählungen

rechts des Rheins links des Rheins

1818

1827

1830

1834

1837

1840

1843

1846

1849

1852

1855

1858

1861

1864

1867

1871

3,71

4,04

4,13

4,24

4,31

4,37

4,44

4,50

4,52

4,56

4,54

4,61

4,69

4,80

4,82

4,86

3,26

3,52

3,59

3,69

3,75

3,79

3,84

3,89

3,90

3,95

3,95

4,02

4,08

4,18

4,19

4,24

0,45

0,52

0,54

0,55

0,56

0,58

0,60

0,61

0,62

0,61

0,59

0,59

0,61

0,62

0,63

0,62

1,01

0,73

0,68

0,53

0,43

0,53

0,48

0,12

0,28

0,13

0,54

0,53

0,84

0,12

0,20

0,90 1,76

0,64 1,34

0,66 0,79

0,52 0,62

0,37 0,81

0,46 0,92

0,45 0,74

0,06 0,43

0,37 - 0,26

0,05 — 1,31

0,56 0,44

0,50 0,72

0,82 0,98

0,13 0,04

0,23 — 0,44

*) Vgl. Das Staatsrecht des Königreichs Bayern uon Dr. ITlax uon Seydel. Zweite uerbeilerte und uermehrte fluHage.

Freiburg i. B. und üeipzig 1894.

") Bier i(t es Pflicht, der großen Uerdienite des uneriniidlichen Kämpfers (Or die Gewerbefreiheit, des nürnberger Hb.

geordneten Brat er zu gedeniien.

**') Über die gefchictitlidie Gntwiddung des 6ewerbepoiizeirechfs in Bayern ugl. 3. KaizI .cDer Kampf um öewerbereform

und 6ewerbefreiheit in Bayern uon 1799- 1868i> bei 6. Schmolier, Itaats- und [ozlülwiflenWiaftliche forfchungen, Band II, Beft 1,

Ixeipzig 1879 ; Seydel, bayer. Staatsrecht I. S. 323 ff., ü. S. 646 ff.



Wir fehen hier eine raFch anzeigende Bevölkerungszunahme durch den Frieden nach den nnpoleonifchen

Kriegen und durch die freiheitlichen Reformen. Die Reaktion im Riederlaffungs^ und 6ewerbewefen feit den

dreißiger fahren zeigt fleh in der Sefamtbeuölkerung durch einen - nur einmal (1840/43 unterbrochenen —

Rückgang im Zuwachsprozent.

Das üotjahr 1846 bringt das 3ahresprozent des Zeitraums 1846/49 auf + 0,12 zum Sinken, doch

bleibt auchdle Perlode 184<)/52 um 0,20 Einheiten hinter dem, dem Ilotjahr vorausgehenden Zellraumuon 1843/46

zurück, ün den fahren 1853/54/55 nahm die Gefamtbeuölkerung um 0,13 7n jährlich ab. KaizI führt

diefe Crfcheinung mit Recht auf die gro^e Ceuerung, ungefunde bäuerliche Verhältnlffe, die ganze Stagnation

von Bändel und Gewerbe in jenen fahren und endlich auf die Reaktion in der Gewerbepolitik zurück, die

in den ereigniffen von 1848/49 wurzelten. Der günftige Prozentfa(3 uon 0,84 in der jährlichen Zunahme

der Gefamtbeuölkerung in 1861/64 beweiff den günftlgen Ginflu^ der freiheitlichen Strömung im nieder-

laffungs« und Gewerbewefen. 3n den Zeiträumen uon 1864 '67/71 uerwifchen die Kriegsjahre die Wirkung

der 1868/69 abfchlie^enden fozialen Ge[et5gebung im Beuölkerungsltand.

Von hervorragendem 3ntereffe find aber die Vergleiche der Bevölkerungsentwicklung zwiFchen

dem rechts- und linksrheinlfchen Bayern, weil uns hier (unter fonft gleichen Verhältniffen) die

Wirkungen der einander entgegengefet3ten Gewerbe- und niederlaffungspolitlk unmittelbar vor flugen treten,

ß'ernach ilt in der freiheitlichften Zelt 1818-1827 der 5ahreszuwachs im rechtsrhelnlfchen Bayern 0,90 7o»

in der Rheinpfalz dagegen 1,76 Vo- ^on 1852 — 55 finkt zwar in der P/alz die Bevölkerung jährlich um

1,31 Vo, hebt [ich aber in 1855/58 wieder rafch auf + 0,44 "/n- Rechts des Rheins dagegen findet auch

in der Perlode 1852/55 ein Wachstum von 0,05 7o iiaiU das aber in der folgenden Periode nur auf

0,567o anfteigt.

Freilich erhellt auch aus dlefer Unterluchung, da^ eine liandFchaft mit freien Ginrichtungen wie die

Pfalz auch empfindlidier ift gegen ungünftige Ginflüffe als andere mit unfreier Gefet5gebung. Desgleichen

weift KaizI für die Zeitperiode 1841/61 nach, da^ die Zahl der Bettler und Vaganten in der Pfalz immer

erheblidi größer war als im rechtsrheinlFchen Bayern. Ferner erkennen wir aus den Unterfuchungen

Kalzls, wie die freiheitlichen Grundfätje das flnwachfen der Stadtbevölkerung fördern, die unfreiheitlichen

dagegen diefe Zunahme hemmen.

3ch übergehe die weiteren infereffanten Unterfuchungen Kalzls über die Geburts«, Crauungs-,

Aus- und Ginwanderungsverhältniffe, und wende mich der für uns wichtlgffen Betrachtung der gewerblichen

Verhältniffe zu. üeider beginnen die offiziellen gewerbeftafiftifchen Grundlagen erft mit dem üahr 1847,

denen [ich zunächft [olche von 1861 und 1875 anfchlle^en.*) Doch bietet die Verglelchung bei der Ver»

fchiedenheit der Aufnahmen [ehr erhebliche Schwierigkeiten. Die Ausbeute für einen entfprechenden Einblick

in die gewerblichen Verhältnille Bayerns im genannten Zeltraum Ht daher verhältnismäßig befchränkf.

Uch fa[[e hier einiges aus den Unterfudiungen Kalzls zu[ammen, ergänzt durch Gigenberechnung:

3ahr
Beuölkerung Bayerns

in Caulenden
Prozentzuwachs

Bandwerl? er und Fabrikarbeiter

Zahl In Caufenden Prozentzuwachs
Prozentanteil aus der

(Selamtbevfilkerung

1847 4508 454 10,1

1861 4689 4,1 480 5,7 10,2

1875 5022 7,1 703 47,0 14,0

Wir [ehen zunäch[t, daß die Gelamtbevölkerung Bayerns in den 14 fahren von 1847-61 um

4,17o anfteigt, während die Zahl der in Bandwerken und Fabriken befchäftigten Perfonen um 5,77o Hch

mehrt. Diele verhältnismäßig geringe Zunahme des Gewerbefleißes kommt auch in dem wenig veränderten

Prozentanteil der Gewerbetreibenden an der Gefamtbevölkerung mit 10,27o In 1861, gegenüber von 10,17o

in 1847 zum flusdrudt.

*) Vgl. StatiFtifches Jahrbuch für das Königreich Bayern. Berausgegeben uom K. Statiltifchen Bureau. Achter Jahr,

gang 1905. S. 321.



Ganz anders das Bild in den nädiffen 14 fahren. Der Beuölkerungszuwadis \\t von 1861-75

7J7o' gegenüber von 4,1 "/u in der Periode 1847/61. Die Zunahme der gewerblidien Beuölkerung beträgt

aber 47,07o» gegenüber von nur 5,7 in der Vorperiode. Der Prozentanteil der gewerblichen Beuölkerung

an der ©efamtbeuölkerung ilt denn auch in 1875 auf 14,07o, gegenüber uon 10,2% in 1861 gewadifen.

Dos waren die anfänglichen Folgen de*- errungenen GewerbefrelheitI

Die Wirkung der freiheitlichen Gefetjgebung kommt aber erft in der folgenden Zeit zur uollen

Entfaltung. Dazu gefeilte fich die Wirkung eines glänzenden Krieges ohnegleichen, die in der Gründung

des deutfchen Reichs ihren Gipfelpunkt erreichte. Gin ungeheurer fluffchwung trat in Deutfchland auf allen

Gebieten zu Cage, wie ihn die früheren Jahrhunderte nicht gekannt hatten. ITlag man aber auch die

politifchen 6rrungenlchaf ten noch fo hoch einfchä^en, fie würden nie und nimmer die rapiden

und gewaltigen Fortfehritte im deutfdien Wirtfchaftsleben heruorger ufen haben ohne die

Gewerbefreiheit.'

nur fo war es dem Einzelnen möglich, die Chancen des dem großen Krieg folgenden Friedens,

das Aufblühen der ^nduftrie, des Bandeis und Verkehrs, fowie der liandwirtfchaft für fich auszunü^en.

riur auf diefe Weife ermöglichten die Segnungen der fchon beftehenden und immer weiter ausgedehnten

Verkehrsmittel, fowie endlich die immer mehr vertiefte und zum Allgemeingut fich verdichtende Ausbildung

des wirtfchaftenden menfchen den fcharfen Wettbewerb mit dem Auslande zu beftehen.

Um uns die gefchilderten Wirkungen für unfer engeres Vaterland Bayern ziffermä^ig zu ver-

gegenwärtigen, wollen wir zunächft das Bild der Bevölkerungsentwicklung von 1818-71 bis in die neuefte

Zeit ergänzen.

Bevölkerung in [Tlillionen Jahreszuwadis in den einzelnen Zählungen in Prozent

3ahr
Im Sanzen rechts des Rheins links des Rheins Im Sanzen rechts des Rheins Imks des Rheins

1871 4,86 4,24 0,62

1875 5,02 4,38 0,64 0,83 0,82 1,04

1880 5,28 4,60 0,68 1,02 1,00 1,0Q

1885 5,42 4,72 0,70 0,53 0,52 0,56

1890 5,59 4,86 0,73 0,63 0,60 0,90

1895 5,82 5,05 0,77 0,78 0,74 1,01

1900 6,18 5,35 0,83 1,22 1,18 1,72

1905*) 6,51 5,63 0,88 1,07 1,05 1,20

Die Gefamtbevölkerung zeigt feit 1871 ein jährliches andauerndes Wachstum, wie es vordem nur

vereinzelt vorkommt. Zwifchen 1805 und 1900 ift diefe Zunahme mit jährlich 1,22 "
„ die größte des

ganzen Jahrhunderts.*) Die fprungweife Veränderung im Bevölkerungsftand der Rheinpfalz macht einer

andauernd ruhigem Gntwiddung Plaf5. Unverkennbar nähern fich gegenüber der früheren Zeit die Zu-

nahmeprozente der Rheinpfalz jenen der rechtsrhcinifchen Bevölkerung. Dagegen hat fich die vordem

bei der Rheinpfalz beobachtete größere Empfindlichkeit gegen ftörende Einflüffe nunmehr auch auf das

rechtsrheinifche und demgemäf5 auf Gefamibayern übertragen, indem wir bei finkender Konjunktur fofort

ein mehr oder minder großes Verlangfamen in der Zunahme der Bevölkerung erblicken, und umgekehrt

eine Vergrößerung bei fteigender Konjunktur. Charakferiftifch für die Gefamtentwicklung ift auch, daß

in der Zeit 1880,1000 die Beuölkerung der Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohner uon 71,5 Vo

auf 60,4% ab», die der Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohner dagegen uon 11,5% auf 22,37o

zugenommen hat, während die Gemeinden mit mittlerer Beuölkerung ziemlich unverändert geblieben lind.

*) Uorlduilges Zählungsergebnis. Vgl. Zeiffdirift des k. b. Itatittiidien Bureaus. 3ohrgang 1905, Beff 4.

) Die Abnahme des Zuwochsprozenfs im Zeitraum 1900/05 gegenüber 1895 1900 ilf wohl oorwiegend durdi die ungQnltige

Konjunktur der letsten 3ahre leranla^t. Huch in Preußen iit nach dem uorlflufigen Zöhlungsergebnis das durdifdinittlidie jährliche

Zuwachsprozent uon 1,64 in 1895/1900 auf 1,62 in 1900/05 gelunken.



Von einem näheren eingehen auf die Perhältniffe der einzelnen Regierungsbezirke und Städte

- fo intereffant dasfelbe auch ilt - mu^ hier abgeiehen werden. Dagegen Find für unlere Betrochtunc

von ausFchlaggebender Bedeutung die ergebniffe der Berufs- und Sewerbezählung in den 3ahren

1882 und m5.

Bevölkerung Bayerns nach dem Berufe 1882 und 1895.

Berufsabteilung

Erwerbstätige im Bauptberuf

in lautenden

Angehörige und Dienende

in faulenden

im ©anzen Perfonen

in üaufenden

1882 1895
1895gegen

1882 + »/o

1882 1895
1895gegen

1882 ± %
1882 1895

1895 gegen

1882 ± »/o

A Land' und ForftwirtFchaft . . .

B Gewerbe

C ßandel und Verkehr ....
D Lohnarbeit wechfelnder Art . .

E Öffentl. Dienft und freie Berufe

1506

629

172

22,6

122

275

1356

820

249

28,3

156

318

- 9,94

+ 30,21

+ 44,90

+ 25,44

+ 27,61

+ 15,57

1175

863

264

16,3

121

103

1291

974

315

17

139

116

+ 9,88

+ 12,87

+ 19,59

+ 4,13

+ 15,04

4- 12,57

2681

1492

436

38,9

243

378

2648

1793

565

45

295

433

— 1,25

+ 20,18

+ 29,58

+ 16,50

+ 21,35

+ 14,75

Summe A mit F: 2727 2927 + 7,33
II

2542
|

2852
|

+ 1 2,22 j,
5269

|
5779

| + 9,69

ßier haben wir erftmals eine im welentlichen einwandfreie Überficiit über die berufliche Gliederung

der Bevölkerung Bayerns. Wir bemerken zunächft, ausgenommen die [iand= und ForftwirtFchaft mit einer

mäßigen Abnahme der Bevölkerung in 1895 gegen 1882 von 1,25%, durchgehends ein fehr wefentliches

Wachstum der Einwohnerzahl in den einzelnen Berufsabteilungen, flm ftörkften ift die Steigerung bei

föandel und Verkehr mit 2C),58Vo» demnächft beim öffentlichen Dienft und den freien Berufen mit 21,357o'

alsdann beim Gewerbe mit 20,1 87„. Roch deutlicher wird die Erkenntnis, wenn wir uns die Prozentanteile

der einzelnen Berufsabteilungen (Erwerbstätige, Dienende und Angehörige) an der gefamten Berufs»

bevölkerung uor Augen führen.

Berufsbeuölkerung Bayerns nach Prozenten der Gefamtbevölkerung.

A B C D E F

üohnarbeit ÖHentiicfier A-F
[landuiirtrdiaft Gewerbe Bändel wedifelnd Dienft

BerufloFe

1882 50,89 28,33 8,27 0,74 4,61 7,16 100

1895 45,81 31,04 9,77 0,79 5,10 7,49 100

Zu- und Abnatime-eintieifen — 5,08 + 2,71 + 1,50 + 0,05 + 0,49 + 0,33
(+) 1895 gegen 1882

Wir erkennen daraus, da^ die relative Bedeutung der Bevölkerung in den einzelnen Berufsab»

teilungen B mit F durchgehends zunimmt, am meiften bei B d. i. dem Gewerbe, und zwar auf Kotten der

Berufsabteilung A, nämlich der Land» und ForftwirtFchaft. Es mu^ hier jedoch ausdrücklich bemerkt werden,

da^ dieFe Abnahme der relativen Bedeutung der landwirtFchaftlichen Bevölkerung innerhalb der

Gefamteinwohnerzahl nicht zu verwechfeln ift mit einem Rückgang der LandwirtFchaft felbft.

Sehen wir doch aus der Cabelle auf Seite 10, da^ die gefamte Abnahme der fand» und forftwirtfchaftlichen

Bevölkerung 1895 gegen 1882 nur 1,257« beträgt, und wiffen auch, da^ die liandwirtFchaft im Fiauf der

3ahre, dank dem Blühen und Gedeihen der übrigen Berufe, Ftets an3ntenfität gewonnen hat und
fernerhin gewinnen wird.

Um Fich weiter eine VorFtellung zu machen, welchen Berufscharakter die einzelnen Regierungs»
bezirke tragen. Feien die Prozentanteile der Berufsabteilungen an der Bevölkerung der einzelnen KreiFe

nach der Berufszählung von 1895 hier mitgeteilt:



Berufsbeuölkeru ng Bayerns 1895, berechnet auf 100 Einwohner
der Regierungsbezirke.

A

liandwirtfdioff

B

Sewerbe

C
Bändel

D
Lohnarbeit

E

Öffentlicher

Dienft

F

BeruFloIe A-F

Oberbayern .... 37,18 31,Q4 12,89 1,34 6 56 10 09 100

niederbayern . . . 01,98 19^66 6,79 0,43 3,57 7;57 100

Pfalz
1

37,00 42,37 10,38 0,72 5,02 4,51 100

Oberpfaiz 1 56,18 24,09 6,98 0,49 4,05 8,21 100

Oberfranken .... 43,44 37,08 8,37 0,47 4,43 6,21 100

ITlittelfranken . . . 37,74 37,39 11,31 1,02 5,06 7,48 100

Linterfranken .... 53,10 24,80 10,04 0,65 5,06 6,35 100

Schwaben 50,33 27,46 8,13 0,58 5,62 7,88 100

Demgemäß leben uerhöltnismä^ig die meiften nienFchen von der Land wir tfchaft in nieder«

bayern, dann in der Oberpfalz und Unterfranken, die weniglten in der Pfalz, in Oberbayern und ITlittel-

franken. üm Gewerbe überwiegt uor allem die Pfalz, der lieh mittel« und Oberfranken und dann

Oberbayern anfchließen. Relatiu am geringften zahlreich ift die gewerbliche Beuölkerung in Riederbayern.

3m Handel und Verkehr fteht Oberbayern an relatiuer Bedeutung uoran; ihm ift am nächften jene

üon ITlittelfranken und der Pfalz; am geringften ift die relative Bevölkerungsziffer in Riederbayern und

in der Oberpfalz.

Um des weiteren zu erkennen, in welcher Richtung unfer Gewerbe in Bayern vorwärts fchreitet,

find noch die ßauptbetriebe nach Grö^enklaffen und der Zahl der durchfchnittlich befchäftigten Pcrfonen

zu betrachten:

ßauptgewerbebetriebe Bayerns und die darin befchäftigten

Perfonen 1895.

3ahr Überhaupt

flliclnbctricbe
mit

2-10 11-50
1

51-200 201 -500
1

über 500

ohne niotoren andere
berdtdftigten Perionen

a) Zahl der Bauptbetriebe

1895 369560 190257 33654 137356 6853 1197 187
1 56

1882 350622 214683 4229 128251 2900
i

455 104

b) Zahl der durchrdinittlich befdiäfligten Perionen in Caulenden

1895 1003 190 34 420 140 III
1

57
[

52

1882 685 215 5 323 57 1 42
i

44

Aus diefer Gewerbeftatiftik ergibt fich noch das Überwiegen des Kleinbetriebs in Bayern,

flndererfeits aber zeigen fich fchon recht erhebliche Fortfchritte zu mittleren und Großbetrieben, und zwar

lowohl hinfichtlich der Zahl der Betriebe felbft, als der darin befchäftigten Perfonen.

Um endlich auch hier zu einer Charakteriftik der einzelnen Regierungsbezirke zu gelangen, empfiehlt

es fich noch, die Verteilung der fämtlichen Gewerbebetriebe Bayerns — Baupt« und Rebenbetriebe - auf

diefe Bezirke mit den darin befchäftigten Perfonen zu betrachten.



ßaupf- und Ilebenge Werbebetriebe Bayerns mit den darin befdiöftigten

Perfonen 1895 nach Regierungsbezirken.

Ober.

boyern

nieder,

bayern
Pfalz Oberpfalz

Ober-

franken

FHittel.

franken

Unter,

franken

1

Sdiwaben
König.

a) Z a h 1 der ßaupt' und He benbefr lebe

93370 45700 58051 36063 52392 60036 49456 55896 450964

Ripriinfpr

'

IJlwl Ulllvl •

Hlleinbetriebe ohne

nioforen .... 42178 20384 28218 13425 20456 23050 20432 22114 190257

Andere fllleinbefriebe . . 5263 4010 3319 4137 4365 4283 3657 4620 33654

Bauptbetriebe mit

z— lu Fenonsn 31809 12622 16267 9473 17515 19907 1 /imi 15372 137356
11- 50 1894 331 901 390 547 1461 603 726 6853
51-200 278 57 222 70 136 231 80 123 1197

201-500 37 7 34 8 27 29 10 35 187

mehr als 500 Perfonen 12 13 3 8 7 1 12 56

nebenbetriebe .... 11899 8289 9077 8557 9338 11068 10282 12894 81404

b) Zahl der durdifdinittlich berdidftigten Perfonen in CauFenden

3m 6anzen 236 75 146 66 112 156 89 123 1003

Hlleinbetriebe ohne

ITlotoren .... 42 20 28 13 20 23 20 22 190

Andere Hlleinbetriebe . . 5 4 3 4 4 4 4 5 34

Bauptbetriebe mit

2-10 Perionen 103 36 49 28 49 63 43 47 420
11— 50 38 7 18 8 12 30 12 14 140
51-200 25 5 21 7 12 21 7 12 III

201 - 500 12 2 10 2 8 8 3 12 57
über 500 Perfonen 10 15 3 6 6 0,6 11

1

52

Biernach überwiegt in allen Kreifen der Kleinbetrieb, und zwar im Verhältnis zur Sefamtzahl
der Betriebe des betreffenden Kreifes am meiften in Oberbayern, Pfalz, Iliederbayern und Oberfranken,
am geringiten in der Oberpfalz. Der [nittelbetrieb (11 bis 50 Perfonen) herrfcht relativ am meiften

in ITlittelfranken, Oberbayern und in der Pfalz, am wenigften in Iliederbayern. Der Großbetrieb ift

uerhältnismäßig am meilten uerfreten in der Pfalz und in ITlittelfranken, dann in Oberbayern, am wenigften
in Iliederbayern.

Was die Anzahl der befchöftigten Perfonen betrifft, fo ift diefelbe bei den Kleinbetrieben
perhältnismäßig am größten in Iliederbayern, dann in Unterfranken und in der Oberpfalz, am kleinften

in ITlittelfranken und Schwaben 3n den mittel betrieben find relatiu weitaus am meiften Perfonen
befchäftigt in ITlittelfranken, dann in Oberbayern, Unterfranken, in der Pfalz und Oberpfalz, am wenigften
in Iliederbayern. 3m Großbetrieb befchäftigt relatiu und weitaus am meiften die Pfalz, dann Schwaben,
Ober« und ITlittelfranken, weitaus am wenigften Iliederbayern, dann Unterfranken.

Berechnet man ferner, wie uiel Perfonen auf 1 qkm der einzelnen Regierungsbezirke und des
ganzen Königreichs in Klein-, mittel- und Großbetrieben 1895 treffen, fo ergibt fich:



Gebiete Klein-Betriebe mittel.Befriebe 6ro^.Bemebe
Blie Betriebe

1 - 10 Perionen 11-50 Perfonen über 50 Perionen

Oberbayern .... 9,0 2,3 2,8 14,1

Riederbayern .... 5,6 0,6 0,6 6,8

Pfalz 8,5 1,9 4,8 15,2

Oberpfalz 4,7 0,8 \,3 6^8

Oberfranken .... 10,6 1,6 3,7 15,9

niittelfranken .... 12,0 3,9 4,7 20,6

Unterfranken .... 8,0 1,4 1,2 10,6

7,5 1,4 3,5 12,4

Bayern rechts des Rheins 8,0 1,7 2.4 12,1

Königreich 8,5 1,8 2,9 13,2

Diefe Ziffern find außerordentlich lehrreich. Sie zeigen, daß da, wo der indultrielle 6roß*
betrieb eine große Rolle fpielt, wie z. B. in der Pfalz, niittelfranken, Oberiranken, im allgemeinen

auch der indultrielle Kleinbetrieb Itark vertreten ift. Ilur die Form des Klein-

betriebes ift vielfach eine andere geworden. Das zeigt insbefondere die S. 6 fchon belprochene

Zunahme der bei Bändel und Verkehr befchäftigten Perfonen mit 2<),58 7o 1895 gegen 1882. Darunter

bilden die hauptberuflich erwerbstätigen 44,9 Vo» Angehörigen und Dienenden 19,59 7o- i^'ef? Wichtig-

keit des Großbetriebs für die übrigen Betriebsarten, auf die in neuelter Zeit der Gefchäffsführer des

Bayerifchen Kanaluereins K. 6. Steller*) befonders aufmerkfam gemacht hat, ilt von fundamentaler
Bedeutung für die Weiterentwicklung unterer ünduftrie und unteres gelamten Wirtfchaftslebens in Bayern,

es ilt daher wohl angezeigt, aus dem Sahrbuch des deutfchen Floltenuereins 1901 die ziffermäßige Dar-

Itellung der unmittelbaren Seeinterellen Bayerns im 3ahre 1899 hier noch vorzuführen:

Zaiil der an der Ein-
Zatil der darin

Summe der Überlee- in müllonen ITlarli
1

Kreis und Husluhr

beteiligten Firmen
beldiöftigten Perionen flusfutir Einfuhr

Sntereflen

* Qbertiaupt

Prozent

niittelfranken . . 209 45377 51489 22544 74033 32,4

Pfalz 91 26813 35504 21012 56516 24,8

Schwaben .... 58 21989 6322 42733 49055 21,5

Oberfranken . . . 74 23274 7913 18978 26891 11,8

Oberbayern . . . 61 11643 9965 6563 16528 7,3

Riederbayern
j

Oberpfalz
J

. . 18 6490 3442 1638 5080 2,2

Unterfranken
j

Königreich . . . 1026 135586 114635 113468 228105
1

100

Die gelamten Seeinterellen Bayerns beliefen lieh allo fchon 1899 auf rund 228 Rlillionen mark

oder 74 7ü' a'fo nahezu 74 der gelamten bayerifchen Ein- und Ausfuhr mit rund 306 Rliilionen.**)

flm überPeeirdien Verkehr ilt vor allem niittelfranken mit etwa 7, der gelamten überleeifchen

Gin- und Ausfuhr Bayerns beteiligt, und zwar mit der mafchinen- und elektrifchcn ^ndultrie, dann dem

Kurz- und Spielwaren-, fowie dem ßopfenhandel, ferner der Bleiltift- und Bronzewarenrabrikation, den

©oldfchlägereien, leonifchen Waren, Spiegelglas und Pinlel, endlich mit dem graphifchen Gewerbe, den

Kunltanltalten u. a. zweiter und dritter Reihe folgen die Pfalz und Schwaben. Die Pfalz hat

einen lehr bedeutenden überleeifchen Verkehr in der chemifchen, dann der Bütten-, Cextil-, mafchinen-,

niarmor-, Granit-, Bolzindultrie ulw. 3n Schwaben ilt vor allem die Cextilindultrie ::i nennen, von der

dort etwa 100 000 Perionen ihren liebensunterhalt ziehen. Auch in Ober franken iit die Cextilindultrie

am überleeifchen Verkehr namhaft beteiligt.

*) Die Bedeutung der Carilüerlrdge und die üage der ündultrie in Bayern r. v. Rh. Willi. CQmmels Budi- und Kunit-

druckerei, Hürnberg S. 22, 23 und 24.

**) lieider lind die £in. und flusluhruerliältniile - ausgenommen die des Biers - dem offiziellen Itatilfifdien 3ahrbudi

I. d Königreidi Bayern nicht zu entnehmen.

. 9 .



Oberbayern benf3f eine, die Ginfuhr weif überragende überfeeiFche Ausfuhr von jährlich

10 niillionen ITlark, die [ich auf eine Reihe uon ünduftrien und Kunftfachen uerfeilen. 3n den übrigen

Kreifen herrfcht der überfeeifche Verkehr in geringerem Illa^e, doch iff er in fteigender Gntwidtlung

begriffen. Der Sefamfanteil Bayerns am deuffchen Überfeehandel wird auf mindeffens

V25 des le^teren gefchü^t.

Balten wir zum Schluß eine liurze Überfchau über den Werdegang uon Bayerns ünduffrie und

ßandel, fo ergibt fidi folgendes: 3m ITIittelalter fpielte Bayern zunächft als Vermittlungsland zwifchen

dem Orient und Occident, dann zwifchen dem Si^ des Welthandels in Italien und dem nördlichen üeil

uon Europa eine fehr bedeutende Rolle. Illit der Verlegung des Schwergewichts des Welthandels gegen den

Welten und Rordweften uon Europa, dann infolge innerpolitifcher Verhältniffe hat es diefe Rolle uerloien.

Grft mit der Reukonfolidierung Bayerns zu einem konftitutionellen Königreich, feinem Eintritt in den deutfchen

Zolluerein 1834, dann der allmöhligen Entwicklung der Gewerbefreiheit, in Verbindung mit dem fteigenden

Fortfehritt im Verkehrswefen und der Pflege der durch die liandesherrn begünftigten Kunft, entftand ein

erheblicher fluffchwung, der mit der Gründung des deutfchen Reichs feine feftefte Grundlage erhielt.

Freilich konnte dadurch der Einfluß, der gegen früher ueränderten fSandelsriditung nicht aufgewogen

werden. Das Schwergewidit des flbfa^es der einheimifchen Produkte nach au^en ift gegen

den Horden und Rordweften gerückt. Die flbfafjwege, namentlich zur Seeküfte find zu lang und

daher zu koftfpielig. Vor allem aber macht fich der ITlangel eines billigen Wafferweges zur

Verbindung mit der See fehr fühlbar.*) Zudem ift Bayern arm an Rohftoffen, insbefondere an Kohle,

die für die Entwicklung einer 3nduftrie uon ausFchlaggebender Bedeutung ift. Vielleicht gelingt es mit

der Zeit, die Wafferkräfte des liandes zur Gewinnung billiger elektrifcher Energie, oder auch fonft

(wie z. B. in Augsburg) für ünduftriezwedie mehr dienftbar zu machen als bisher. Zur Zeit aber er=

fordert fchon die Befchaffung der nötigen Rohftoffe erhebliche Produktionskoften, die im Zufammenhalt

mit den relatiu teueren Spefen für den flbfa^ den Wettbewerb außerordentlich erfchweren.

So ift denn Bayern in erfter liinie auf die Erzeugung uon Qualitätsprodukfen und Speziali-

täten angewiefen, wobei ihm allerdings die uon jeher eigene Übertragung der Kunft in das Gewerbe

hilfreidi entgegenkommt. Wird dem liande aber fo der flbfa^ uon Illaffenprodukten recht erheblich er=

fchwert, fo ift es begreiflidi, wenn als Rückwirkung diefer ungünftigen Verhältniffe der an fich territorial

befchränkte markt nicht genügend aufnahmefähig geblieben ift, und die Beuölkerungsenfwicklung mit der

in Preußen und Gefamtdeutfchland nicht gleichen Schritt gehalten hat.**) Wenn wir diefe außer-

gewöhnlich fchwierige Liage unferes engeren Vaterlandes berückfichtigen, dann dürfen wir

doch mit berechtigtem Stolze auf die gewaltigen lieiftungen Bayerns in ünduftrie und

Bändel feit etwa 3 Dezennien zurückblicken!

jln den nachfolgenden Blättern ift diefe Entwicklung in einer Reihe wichtiger ünduftrie« und

Bandeiszweige des näheren gefchildert. ITlöge dies Buch den Ruhm unferes Vaterlandes auf dem Gebiete

der Bildung, Gefittung, des Fleißes, der Kunft und Wiffenfchaft und der Vaterlandsliebe hinaustragen in

alle [lande. ITlöge es dazu beitragen, das Verftändnis zwifchen den Beziehungen und Bedürfniffen uon

Stadt und hanA zu uertiefen, und fo einem gedeihlichen Zufammenwirken der zwei großen Erwerbszweige

unferes Vaterlandes, der Itandwirtfchaft einer» und uon ünduftrie und Bändel anderfeits, die Wege zu ebnen.

Uns aber fei die Subiläumsausftellung der flnfporn zu immer mehr gefteigerter

Entwidilung unferer phyfifchen und moralifchen Kräfte zum Wohle unferes Volkes, zur

Erftarkung unferes engeren und weiteren Vaterlandes in kultureller und finanzieller Be =

Ziehung, und in der Pflege der Creue zum angeftammten Berrfcherhaus, mit dem das

bayerifche Volk feit mehr als 7 Jahrhunderten uerbunden ift!

*) 3n dem Streben zur Perbeiierung und Uermehrung der Wa[[erwege (Donau, Illain, Donau-ITlainkanal) leiltet der künftige

Cronfolger, S. K. B. Prinz Ludwig, dann der Bayerifche Kanaluerein, deifen Protektor dicier tiolie Berr iit, Heruorragendes.

**) Die Zunalime der Beuölkerung betrug nadi dem Stotiftifdien 3ahrbuch für das deutfdie Reich, herausgegeben vom
Kailerlichen Statiififchen Amt, Sechsundzwanzigiter Jahrgang 1905 : 1895/1900 1871/1900

Königreich Bayern 6,10/0 27,Oo/o

Königreich Preußen 8,2o/o 39,6o/o

Deutfdies Reich 37,3o/o
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niündien und Hümberg
in ihren gegenieitigen Beziehungen feit 600 Sahren.

5ui Grund der urkundlichen Quellen des ITlünchener Stadtardiius und der ITlündiener Stadtchronik

flefdiildert von

£rn[t von Destouches
Königl. Bayer, flrdiipraf.

Bald nach Beginn des zweiten 3ahrtau[ends chriftlicher Zeitrechnung tauchen in den Urkunden zwei

Ortsnamen auf, welche beide durch hohenftauffifch friedericianifche Kaiferbriefe bereits nach

Verlauf uon anderthalb Jahrhunderten zu Bedeutung gelangt iind: FTl unichen durch den Spruch-

brief Friedrich Barbaroffas, gegeben auf dem Reichstag zu Augsburg am 14. üuni 1158, wodurch

diofer Kaifer den Streit zwifchen -ifeinem teuerften Oheimi., dem Bifchof Otto uon Freifing und -tfeinem hoch-

edlen Blutsuerwandteni', dem Bayernherzog ßeinrich XII. dem üöwen, aus welfifchem Stamme entfchieden,

und die Verlegung des münz», markt- und Zollrechtes uon dem hochftiftiFch-freifingifchen Flecken Fehring

auf die Villa munichen fanktioniert hat, fo daf5 diefelbe dauon ihre Erhebung zur Stadt herleiten

konnte; — flourenberc dagegen durch die fogenannte Friedericiana, den erften grof5en Freiheitsbrief,

uom Kaifer Friedrich II. ihm unter dem Datum: Ilürnberg, den 8. Ilouember 121<? verliehen. Und während

Iet3teres dann feit dem Interregnum als "freie deutfche Reichsftadtf erfcheint, ward münchen durch den

Wittelsbacher liudwig den Strengen zur Baupt- und Refidenzftadt des alten Berzogfums Bayern erhoben.

Des lietjtgenannten Sohn aber, Liudwig der Bayer, der gro^e Bürger- und Städtefreund auf dem

deutfchen Kaifertrone, - er hat nicht blo^ die Bauptftadt feines Stammlandes, er hat auch die Pegni^ftadt

ganz befonders in fein kaiferliches Berz eingefchloffen, und beide mit fo zahlreichen und fo hochbedeut-

famen Privilegien begabt, da^ fie diefem edlen Kaifer in ganz hervorragendem mafje ihren bald darauf

erfolgten grofjen fluffchwung und ihre Blüte verdankten. Batte doch an dem entfcheidungsvollften Cage

feines liebens, an jenem 28. September 1322 liudwig der Bayer den nürnbergern und münchnern nicht

blo^ die glücklidie Wendung feines Schickfals, den dauernden Befi^ der Kaiferkrone, fondern fogar fein

lieben felbft zu verdanken. Denn der Burggraf Friedrich von Ilürnberg aus dem Sefchlechte

der ßohenzollern war es, der mit feinen nürnberger Reitern die fchon zum Stehen gekommene

Schlacht auf der Fehwicfe bei flmpfing und mühldorf durch fein plötjliches Eingreifen zu Liudwigs Vorteil

entfchieden, und fo den glänzendften Sieg der letjten, ohne Anwendung von Feuerwaffen auf deutfchem

Boden gefchlagenen grofjen Ritterfchlacht, die nach dem Zeugniffe eines Teiles der eefchichtsfchreiber der

frumbe Ritter Seifried Schweppermann, fo die nürnberger mit Stolz ihren mitbürger nannten, geleitet,

an das bayerifche Banner geheftet hat. Ein Dienftmann des Burggrafen uon nürnberg ferner, Eberhard
vonmosbadi, — nach fpätern Zeugniffen Ritter flibrecht der Rindsmaul, - hat den Gegen-

könig Friedrich den Schönen von Öfterreich zum Gefangenen gemacht. Die münchener Bäckenknechte aber

haben den bereits von feindlicher Übermacht umzingelten und in höchfter fiebensgefahr fchwebenden Kaifer

errettet, der ihnen zu Dank und Andenken dafür den kaiferlichen Adler in ihrem Panier zu führen vergönnt.
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Schon ein 3ahr darauf, am Sonntag uor üakobi 1323, uerlieh dann auch Kailer Ludwig <iwegen

der freuen und willigen Dienite, die ihm feine lieben getreuen Bürger zu Illünchen gerani-, diefen die Snade,

«da^ fie zu feiner Stadt Rürnberg zu Waffer und zu Land ewiglich zollfrei fein follen in

gleicher Weife, wie die Bürger zu Rürnberg. )' Und wenig Cage fpäter, am 26. 3uli 1323, erklärten

ehunrat Pfintzinger, der Schultheiß, fowie der Rat und die Bürger gemeiniglich der Stadt

Rürnberg, 'inachdem ihr hochgelobter ßerr König fiudwig uon Rom den Bürgern und der Stadt IRünchen

die 6nade getan, da^ diefelben in der Stadt Rürnberg zollfrei fein follen, wie ihre Bürger hinwiederum

audi in der Stadt Rlünchen, fo wollten fie jene Snade haben und ftets behalten mit der Befcheidenheit,

daß zu Urkund diefer Gnade jedes Hahr der erfte Bürger uon Rlünchen, der nach St. Rlichaelstag in

ihre Stadt Rürnberg kommt, dem Zollner zu Rürnberg zu einem Prcifent geben foll ein Pfund Pfeffer,

zwei weiße Bandfchuhe und ein weißes Stäbchen, und dasfelbe foll auch alle 3ahre einer uon ihren

Bürgern, der zuerft nach St. Rlichaelstag nach Rlünchen kommt, dem Zöllner zu Rlünchen zu einem

Präfent geben.i'

Beide Urkunden, welche das IRünchener Stadtarchiu in feinem PriuilegienFchrein uerwahrt, do=

kumentieren nicht bloß die große Sunft Kaifer f^udwigs für feine fiieblingsffädte Rlünchen und Rürnberg,

und fein Beftreben, durch ßebung ihres Bändels und durdi weitere Priuilegien fie zu hoher Blüte zu

bringen, fondern auch den alten ehrwürdigen Brauch, die Symbolik des Bändels: Gewürz, Leder und

Rlerkurftäbchen.

Durch diefe Urkunden ift ferner erwiefen, daß zwifchen beiden Städten fchon larfge vorher rege

ßandelsbeziehungen beftanden haben muffen. Daß aber folche fogar weit bis ins dreizehnte Jahrhundert

zurück, alfo weit über 600 Jahre reichen, folgt aus dem Priuilegium Kaifer Friedrichs Barbaroffa, mit

welchem derfelbe am 12. flpril 1280 zu Wien den Bürgern uon Rlünchen die Genehmigung zum Bändel

mit ihren eigenen Produkten im ganzen Reich geftattete, ein Beweis dafür, daß die Rlünchener uor

626 Jahren bereits einen ausgedehnten Außenhandel betrieben und durch denfelben zweifelsohne in erfter

Linie mit den füddeutfchen Städten Augsburg, Regensburg und uor allem Rürnberg in den lebhafteften

Bandeisbeziehungen geftanden fein müffen.

Rieht minder ficher ift, daß die Beziehungen zwifchen Rlünchen und Rürnberg durch jene

Kaiferpriuilegien fortan noch inniger geworden find und fich im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte

auf alle Gebiete des Lebens ausgedehnt haben, fo daß es eine hochintereffante, begrüßenswerte und

dankbare Aufgabe wäre, diefelben in einem eigenen Werke erfdiöpfend zur Darfteilung zu bringen. Der

In diefem Jubiläumswerke für diefes aktuelle Chema zur Verfügung geftellte Raum geftattet aber aller«

dings nur, uon diefen Beziehungen IRünchens und Rürnbergs, der ftrahlenden Gdelfteine in des fchönen

Bayerlandes Königskrone, - nur ein in flüchtigen Strichen hingeworfenes Bild zu entrollen. -

Was nun zunächft wieder die Bandeisbeziehungen beider Städte betrifft, welche ja den flus=

gangspunkt zu allen weiteren gebildet, fo uerlieh Kaifer Ludwig im Jahre 1338 feinen Rlünchnern «idiefelbe

Zollfreiheit, wie fie die Rürnberger zu Friedberg in der Wetterau befaßem», und diefelbe gewährte -
«lauf Andringen und Verlangen des Kaifersf — Grzbifchof Balduin uon Crier den Rlünchenern

im Jahre 133<) auch für feine Lande.

Diefe Zollfreiheit gab aber allerdings dritthalb Jahrhunderte fpäter Anlaß zu Differenzen zwifchen

beiden Städten, indem die Rürnberger fich befchwert fühlten, da, dem Priuilegium zuwider, ihren Bürgern

zu IRünchen eine Zeit her gleichwohl Zoll abgefordert worden war. Rlit Rliffiu uom 10. Auguft 1577

kündeten fie deßhalb den fRünchnern die Zollfreiheit auf fo lange, «ibis die Rürnberger ihrer Befchwerden

halber wieder geledlgt und beim Genuffe ihrer uon Alters hergebrachten Zollfreiheit und aufgerichteten

Vergleidie wieder ruhig belaffen werden.)»

Die Differenzen wurden zwar wieder ausgeglichen; allein der mit der Aufrechterhaltung der Zoll=

freiheif uerbundene Brauch, wonach alljährlich in beiden Städten etliche Perfonen mit nicht unbedeutenden

Unkoften geladen und bewirtet werden mußten ~ nach der Kammerrechnung uon 1484 fchenkte z. B.

der IRünchener Rat den Krämern und Kaufleuten uon Rürnberg, des Pfundzolls wegen, zwei Rlaß IRal»

uafier und ein Pfund Confekt, - gab den Rürnbergern Veranlaffung, mit Rliffiu uom 15. Oktober 1580

den Rlündinern den Vorfchlag zu unterbreiten, die fogenannte <i Schenk)- in eine Geldleiftung umzuwandeln,

«ifo bei Ausholung der Zollfreiheiten mit den dazu gehörigen Zollamtsleuten uerzehrt werden möge,

wodurch die überflüffigen Unkoften erfpart und die jährliche Grfteigerung derfelben uerhütet würde. i» Es
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wurde darauf, wie aus einem weiteren mifliu des nürnberger Rats vom 22. Rouember 1580 hervorgeht,

gütlich vereinbart, <ida^ die Schenk fürderhin zu ITlünchen an der Kronwag und zu Rürnberg im Zollhaus

[oll entrichtet, da^ dem, der die Schenk präfentiert, ein Dukaten und da^ den Zollamtsuerwandten für die

rHahlzeit und Zehrung, [o bisher gehalten worden, 12 6ulden gegeben und da^ es mit den Stadtpfeifern

und andern Dienern in beiden Städten wie uon Alters her gehalten werden [olle.i'

Aus der erften ßälfte des XUllI. Jahrhunderts haben [ich noch Itatiftifche Aufzeichnungen des

ITlünchener Stadtzöllners und Wagmeifters über die Kaufmannsgüter erhalten, welche uon den uerbürgerten

nürnberger ßandelsleuten beim 3[ar= und Schwabinger=Cor zu ITlünchen teils ein= teils durchgeführt

worden find. Es waren das uornehmlich Cücher, Spieen, Beringe, Leder, dann gemeine Güter, und

bezifferte fich die 6efamtfumme derfelben in einem halben nionat oft bis zu 1200 Zentnern, nach den

Aufzeichnungen derfelben ftödtifchen Amtsuerwandten betrug der Gntgang an Zollgebühren, welcher

auf Srund jenes Privilegiums von 1323 in niünchen verbucht wurde, über 600 fl jährlich und zwar, um
ein konkretes Beifpiel anzuführen, in der Zeit von Jakobi 1724 bis dahin 1725.

223 fl 15 Kreuzer 6 Belier für die churfürftliche Bofkammer

und 386 „ 45 „ 1 „ „ „ Stadtkammer,

fohin in Summa 616 fl 1 Kreuzer.

Da^ auch München — wie nürnberg - in früheren Jahrhunderten fchon ein bedeutender Bändels-

pla^ gewefen, dafür zeugt nürnbergs berühmtefter Sohn, der ITleifterfänger Bans Sachs, welcher unter

dem Citel: «iE in fiobfpruch der fürftlichen Stadt niünchen •> (gedruckt zu Rürnberg 1571) ein

Gedicht diefer Stadt gewidmet hat, worin er niünchen und nürnberg gleichzeitig als <i Band eis ftädte»»

feierte und u. a. fingt:

'iSo ift Stat ITlünchen obgenand

Die namhafftigft im Bayerland,

Darinn die Bürgerfchafft on wandel

Den meiften theil treibt Kauffmannshandel . . .i-

Um die ITlitte deslelben XUl. Jahrhunderts erfuhren ITlünchens Bandeisbeziehungen zu Rürnberg

eine wefentliche Förderung durch Berzog Albert U. den Großmütigen (1550- 1579), welcher von

ITlünchen aus Poftverbindungen nach Augsburg, Salzburg, Regensburg und fo auch nach nürnberg
angeordnet hat. Baupt», Land- und Bandelsftraßen aber von niünchen nach Rürnberg über

Friedberg und über Jngolftadt entftanden unter Kurfürft ITlaximilian üofeph 111. (1745- 1777), welcher im

Jahre 1751 eine eigene General[traf5endirektion errichtete, die 1767 in eine Generaldirektion für Straßen»

und Wafferbauten verwandelt worden ift. Waren es in dielen früheren Jahrhunderten noch die Kauf» und

Bandeisleute felbft, welche mit eigenen Boten und mit eigenem Schiff und Gefchirr ihre Frachtfuhren

zwifchen ITlünchen und nürnberg beforgten, fo trat mit der erft allmählich und dann rapid erfolgten Aus-

bildung der Verkehrswege und Verkehrsmittel auch eine totale Umgeftaltung und enorme Steigerung

des Verkehrs ein. nur zweimal in der Woche war noch gegen Ende des XUIIl. Jahrhunderts die

Poft aus Franken beim kaiferlichen Reidisoberpoftamt ITlündien angekommen. Der Poftwagen aber

fuhr nur jeden Sonntag in der Richtung über Augsburg nach nürnberg ab und kam jeden niontag in der-

felben Richtung retour gefahren. Fahrende Boten waren jeden ITlontag und Freitag in der Woche in

der Richtung von Ungolftadt und jeden Donnerstag und Samstag in der Richtung von Augsburg her in

ITlünchen eingetroffen und von da jeden Sonntag und ITlittwoch in der Richtung nadi ^Jngolltadt und jeden

mittwodi und Samstag in der Riditung nadi Augsburg abgegangen. Die Poft aber war damals von

nürnberg her täglidi vormittags 8 Uhr in niündien angekommen und täglidi abends 6 Uhr von mündien

nadi nürnberg abgegangen.

Da - in der zweiten Bälfte des Jahrhunderts des Verkehrs - hat die 6röfrnung der Gifen-

bahnlinie niündie n - A u gsb u rg - nörd 1 i nge n - n ü r n be rg am 1. Oktober 184<.) und jene der

Linie niündien-üngolftadt-nürnberg am 2. Oktober 186<), dann die Berftellung der telegraphifdien

Leitung m ü ndie n - n ü r n b e r g , mittels deren am 10. Juni 1850 die eriten Celegramme gewedifelt

wurden und endlidi jene der telephonifdien Städteverbindungs-Leitung niündien- nürn-

berg am 1. Februar 1891, nadidem am 28. Januar 1891 im Bauptpoltgcbnude zu Rlündien unter Leitung

des k. Generaldirektors v. Sdiamberger und des damaligen Oberpoftrates, jetjigcn Generaldirektors v. Ringer

in Gegenwart von Vertretern der Preffe die erften Veriudisgefprüdie mit nürnberg. Würzburg und
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Bamberg geführt worden waren, die ÜFar» und Pegni(j[fadf einander fo nahe gerückt, ihre Beziehungen

zu einander auf den uerfchiedenartigften Gebieten und [elbftuerftdndlich auch auf jenen des Bändels und

Verkehrs fo außerordentlich gefteigerf, daß ein weiteres näherrücken, eine weitere Steigerung fchier aus=

gefchloffen erfcheinf. 3ft doch dermalen Ilürnberg von Illünchen aus auf der 198,7 Kilometer langen

Strecke Illünchen — Üngolftadt-Creuchtlingen — Ilürnberg, auf welcher täglich je 9 Perlenen» und 8 6üter=

Züge hin und her verkehren, in 2 Stunden 40 Ulinuten zu erreichen.

Wenn es nun auch den ITlünchenern die Befcheidenheit nicht erlaubt, dem flusfpruche einiger

neuerer Schriftfteller im Horden und Süden, welche IHünchen als «die wichtigfte 5andels= und Unduftrie=

Itadt des füdöftlichen Deutfchlandsi' bezeichnen, ^welche längft die alten Bandels=£mporien Augsburg und

Ilürnberg überflügelt hati» — uneingefchränkt zuzuftimmen, fo kann und wird es mit Fug und Recht nicht

in Abrede geftellt werden können, daß auch das heutige Illünchen eine fo bedeutende Bändels», ünduftrie»

und Verkehrsftadt ift, daß fie der Schwefter Iloris würdig und ebenbürtig die Band reichen darf. Um nur

ein paar Zahlen dafür fprechen zu laffen, fo hatten die ITlünchener Poftanftalten im 3ahre 1903 eine

Einnahme uon 9,3 Illillionen, jene Ilürnbergs uon 4,5 ITlillionen Ulark zu verzeichnen, während

die Cransporteinnahmen der ITlünchener Bahnhöfe im gleichen Sahre 31 Illillionen, jene Ilürnbergs

13 Illillionen betrugen.

Wie bereits oben erwähnt, beffand ein Baupteinfuhrartikel der nürnberger Bandelsleute in niünchen

in den älteften Zeiten in Cuch und Iioden und wurde folches nicht bloß in den Gewötfaen der münchener

Kaufleute gelagert, fondern auch auf den münchener Dulten, insbefondere deren ältefter, der

3akobidult, feilgeboten, deren Beftehen bis ins XIII. Jahrhundert zurückreicht. Während der Bürger»

Unruhen bei dem Regierungsantritt der Berzoge Ernft und Wilhelm zu Ende des XIU. Jahrhunderts, als

die Berzoge Stephan und Ludwig fich der Stadt Ulünchen bemächtigten, und die damals prädominierende

Klaffe der IHeßger, Bäcker, Schenken etc. zu gewinnen fuchten, wurde die Dauer des Jahrmarktes, welche

urfprünglich 8, dann 14 Cage betragen hatte, auf 4 Wochen verlängert; nach Beendigung diefes Bürger-

krieges aber — fo fagt eine ältere Chronik — überzeugte man fich, 'idaß die EHeffe hani und beuten

und befonders der Stadt IHünchen nicht nüßlidi, fondern verderblich wäre, indem die 6äfte von den
Reichs ftädten das Geld allhier aufhoben und aus dem Lande führten, und die hiefigen Krämer und

Cuchhändler keine liofung hätten,»« und fo wurde die nieffe auf Vorftellung der Krämer gegen den Wunfch

der obengenannten Gewerbe von der liandesherrfchaft wieder auf 14 Cage eingefchränkt, doch hiebei

jedem i'Gafte'i (fremdem Kaufmann) der kleinweife Verkauf geftattet. Der nachfolgende liandesfürft

Berzog flibert III. verlangte wieder eine ganz freie ITleffe und fie ward daher audi auf fein Andrängen

auf 8, fpäter auf 14 Cage ausgefchrieben; nach feinem Code aber wurde, 1462, die Dauer des Jahrmarktes

wieder auf 8 Cage eingefchränkt.

Als dann durch den dreißigjährigen Krieg Bändel und Verkehr arg darnieder lagen, wurde ^in

niünchen ein zweiter Jahrmarkt, die <i Geb nacht i» », fpäter <i Dreikönigsdult i> genannt, eingeführt.

mit dielen Dulten war auf Grund eines Grlaffes des Stadtoberrichteramtes vom Jahre 1626 ein

Cuch» und üodenmarkt verbunden, indem damals anbefohlen worden war, «(daß alle Kauf» und

Bandeisleuth, die mit Cüchern allhier handeln, ihre zu Jakobi und Gebnacht hergebrachten Cücher und

Wollenpallen in das ordentlich verordnete Cuchgewölb auf St. Peters Freithof dahier ungeöffnet und erft

dafelbften im Gewölbe eröffnen laffen.»

Die Cuchmarktordnung vom Sahre 1642 erweiterte den urfprünglich dreitägigen Verkaufstermin

auf acht Cage. Jm Jahre 1877 wurde die Dreikönigsdult, im Jahre 1879 der mit ihr verbunden gewefene

Cuch» und Lodenmarkt aufgehoben. Die münchener Jakobidult befteht zwar noch fort, feit Dezennien aber

währt die Bewegung, welche auf Aufhebung der Dulten gerichtet ift, während vor fechs» und fiebenhundert

Jahren die Verleihung eines Dultprivilegiums an eine Stadt oder einen markt als eine für deren Wohl»

[fand. Blühen und Gedeihen folgenfchwere und fegensreiche Fürftengunft betrachtet worden ift. So hat

auch Kurfürft Karl Cheodor i. J. 1796 der Vorftadt Au bei münchen das Recht verliehen, zur

tätigen Unterftüßung in erleidenden Wafferfchäden jährlich zwei Jahrmärkte, die heute noch beftehenden

Auer mai» und Berbftdulten abzuhalten. Und fchließlich fei noch des Weihnachtsmarktes oder der

münchener Chriftkindldult erwähnt, welche alljährlich drei Cage vor Weihnachten abgehalten wird,

nur von münchener Gefdiäftsleuten befucht werden darf und ihren Vorläufer in dem fogenannten nicolai»

markte hatte, welcher in früheren Jahrhunderten bei der nicolaikapelle auf dem Baberfeld abgehalten
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worden war, die an der Stelle der heutigen St. niichaeli-Bofkirdie [ich befand und im 3ahre 1583 wegen

Erbauung der Iet5teren abgebrochen werden mu^te.

Wer die Ständereihen der ITlünchener Dulten durchwandert, der begegnet allenthalben Firmen»

fchildern nürnberger Fieranten und nürnberger Fabrikanten, nürnberger Spielwaren, nürn =

berger Liebkuchen und nürnberger Leckerln aber, lie haben feit uralter Zeit bei den grofjen und

kleinen niünchener Kindin flotteften flb[af5 gefunden und zu ungezählten taufend malen bei des Lahres

fchönftem Fefte, dem heiligen Weihnachtsfefte, den im Lichterglanz fchimmernden Weihnachtsbaum gefchmückt!

Welche Bedeutung dann den feit mehr als 600 fahren zwiFchen beiden Städten beftehenden

fiandelsbeziehungen zukommt, dem hat das 6ermanifche nationalmufeum zu nürnberg Ausdruck

gegeben, als es im üahre 1877 -- da es den Gntfchlu^ fafjte, als befondere Abteilung ein <• Deut Ich es

ßandelsmufeumi' zu gründen und zu diefem Behufe an den ßandelsftand Deutfchlands und Öfterreichs

einen Aufruf um Förderung diefes, dem ganzen deutfchen Bändel zu nutj und Ghre gereichenden Unter=

nehmens richtete ~ durch die Sandels» und Gewerbekammer für Oberbayern im üahre 1878 auch an den

niagiftrat münchen mit dem Grfuchen um fchenkungsweife Überladung uon Sdiriftftücken etc. fich wendete,

welchem flnfinnen der FTlagiftrat bezw. das Stadtarchiu münchen dadurch entfprach, da^ es dem

6ermanifchen mufeum beglaubigte flbfchriften der fechs goldenen Bullen (Kaiferpriuilegien) aus den fahren

1332, 1559, 1565, 1578, 1623 und 1641, ferner folch' beglaubigte flbfchriften der oben erwähnten Priüi=

legien Kaifer liudwigs uon 1323 und 1338, jener des Grzbifchofs Balduin uon 1339, des markgrafen Ludwig

des Brandenburgers uon 1353, der Berzoge Wilhelm und Ludwig uon 1537, uon 6eneralmandaten über

den Weinauffchlag uon 1760 und 1769 etc. für das projektierte Bandelsmufeum zur Verfügung ftellte.

Dem Sermanifchen mufeum hat münchen überhaupt uon jeher feine Sympathien und feine Unter»

ftü^ung zugewendet. Wurde doch in münchen eine eigene Pfleg fchaft für dasfelbe inftalliert, welche im

nouember 1887 mit einem Aufruf an ihre mitbürger zur Unterftü^ung desfelben durch weitere Beitritte

fleh wendete, «auf da^ münchen künftig feiner Bedeutung entfprechend unter den Freunden und Gönnern

der nationalen Anftalt in erfter Linie genannt werde.»'

Als die Stadt nürnberg 1899 fich an münchen mit dem Grfuchen gewendet, behufs ßerftellung

eines nürnberger Urkundenbuches durch den Stadtarchiuar mummenhoff jene Urkunden des

münchener Stadtarchiues, welche fich auf nürnberg beziehen, überlaffen zu wollen, erhielt das nürnberger

Stadtarchiu zur Anfertigung uon Copien nicht blos einen Cell der oben aufgeführten, fondern auch noch

eine gröfjere Anzahl anderer, insbefondere Korrefpondenzen, Ratsgefchäfte, miffiue etc. des Rats der

Stadt nürnberg aus den üahren 1398-1580 übermittelt.

Wie aus dem Obenftehenden erfichflich, waren es nicht blo^ Rohprodukte, fondern auch Produkte

des heimifchen Bandwerkes, Gewerbes und der ünduftrie, welche fürnehmlich den Gegenftand

des Bandeis zwifchen beiden Städten gebildet haben, weshalb fich auch auf gewerblichem und in»

duftriellem Gebiete lebhafte Beziehungen zwifchen ihnen entwickelt haben. Da geben uor allem die

Kammerrechnungen Auffchlu^, was insbefondere die Stadt münchen fchon in früheften 3ahrhunderten aus

fremden Städten und fo auch aus nürnberg bezogen. So lie^ der Rat u. a. im 5ahre 1393, als Ott der Zinn«

gie^er den R a 1 1 u r m deckte, 1 3 Zentner Zinn aus nürnberg für 86 ungarifche Gulden kommen. Und als im

3ahre 1416 fich die notwendigkeit herausgeftellt hatte, denfelben Curm durch Beinrich den Zinngie^er

neu decken zu laffen, bezog der Rat uon Chunrad nu^er aus nürnberg abermals um 82 Gulden

Zinn, und zwei üahre fpäter im Hahr 1418 uerfchrieb fich die Stadt münchen für ihren Ratturm eine

Glocke aus nürnberg. nur wenig monate freilich hat diefe Dienfte geleiftet, hat fie die Ratsherren auf

das Baus der Stadt zu den Beratungen über deren Wohl und Wehe gerufen, - da brach, - uon mord-

brennerhänden gelegt, — kurz uor Georgi (22. April) 1418 auf dem Ratturm ein Brand aus, der denfelben

und einen großen Teil feiner nachbarfchaft in Afche legte.

Auch zur befferen Wehrhaft machung der münchener Bürgerfchaft mu^te nürnberg beitragen,

wie u. a. ein Eintrag der Kammerredinung berichtet, dem zufolge der Rat im Uahre 1584 aus nürnberg

69 fchwarze Landsknechtsharnifche, einen zu 5 fl. 3 Schilling 15 Pfennigen, und 96 Schüt3en»

ha üben, eine zu 1 fl., und dann noch 4 Backen mit Feuerfdilo^ und 1 Backen mit einem Schwamm.

2 Ztr. Zündftein ä 11 fl., 30 Spiele ä 1 fl. und 126 lange Spie^eifen ä 12 Kr. kommen lie^.

Auch über adminiftratiue und fomit auch gewerbliche Angelegenheiten ftanden beider Städte Obrigkeiten

fchon in früheren Hahrhunderten in Korrefpondenz. So hatte fich u. u. im 3ahre 1577 der Rat zu münchen



wegen eines zwifchen den Badern und Wundärzten enüfandenen Streites an Rürnberg um HuFFchlu^

über die dortigen einfctilägigen Vertiältnifle gewendet, worauf ihm der BeFcheid geworden, da^ Hdi kein

Bader und Bnrbierer zu Rürnberg der Wundarznei, des flderlaffens unterftehen, auch Bedien, BüchFen und

flderla^zeichen nicht aushängen dürfe, es fei denn, da^ er zuvor uon den uerordnefen gefchworenen [Tleiftern

genuglam probiert und examiniert worden fei.

3m 3ahr 1824 hafte König IHaximilian üofeph I. dem Kunffuerlagshandlungsbefi^er und föof-

agenten Cyroff in flürnberg die Genehmigung zur Verfofung eines Ceiles feines Illagazins zu

dem Zwecke erteilt, «feine gemeinnü^igen, fich vorzüglich zur Belehrung der Tugend eignenden Verlags»

werke möglichft zu verbreiten und zugleich dem flrmenfond der Stadt und des liandgerichts flürnberg

eine wohltätige Unterftütjung zu teil werden zu laffen.»' Huf flnfuchen des Komitees des ünduftrie» und

Kulturvereins flürnberg als ßaupt-Kommiffions-Comtoir der Cyrofffdien Verlofung beteiligte fich auch der

ITlagiftrat fTlünchen an derfelben durch Abnahme von 25 fiofen zum Preife von 9 fl 36 kr.

fluch von Seite des nürnberger Gewerbeftandes find mit jenem Hlünchens verfchiedene

Beziehungen angeknüpft worden. So war in der Si^ung des Zentralausfchuffes des allgemeinen Gewerbe-

vereins fTlünchen am 10. Oktober 1861 der ITlagiftratsrat Winter von flürnberg erfchienen und

hatte der ßoffnuF.g Ausdruck verliehen, da^ es möglich werde, durch feine flnwefenheit ein einvernehmen

zwifchen dem Gewerbeftande fTlünchens und flürnbergs und ein gemeinfames j5andefn bei gewerblichen

Fragen und üntereffen anzubahnen und zuftande zu bringen.

Als dann in flürnberg durch zwei um diefe Stadt und ihre induftrlelle Entwicklung hochverdiente

fllänner, die Reichsräte Freiherr v. Grame r-Klett und Freiherr v. Faber, der Gedanke angeregt

worden war, flürnberg für den Verluft feiner polytechnifchen Schule (nach Errichtung der technifchen Boch-

fchule in fTlünchen) zu entfchädigen, und als fich zu diefem Behufe in der Pegni^^Stadt ein eigenes

Komitee gebildet hatte, traten Im 3ahre 1869 zunächft auch die technifchen Vereine fTlünchens zu einem

Konfortium zufammen, welches mit dem nürnberger Komifee fich ins Benehmen fe^te. Aber auch die

Stadtgemeinde niünchen als folche wendete dem Projekte ihre Sympathien zu, insbefondere durch die

gemeindlichen Befchlüffe vom üahre 1870, fich an der Errichtung eines Zentralgewerbemufeums in nürn=

berg mit einem Kapital von 50 000 mark, bezw. mit der Zahlung der SVo'Qen Zinfen diefes Kapitals

zu beteiligen, und für eine Verfuchsftation in fnünchen ein paffendes liokal zu befchaffen. Da aber das

erforderliche Gründungskapital durch Beiträge der Stadt nürnberg felbft und Ihrer Bürger, fowle der

genannten beiden Reichsräte aufgebracht worden war, war die notwendigkeit zur Ausführung jener Befchlüffe

uid zum flbfchlu^ der Verhandlungen über die an fie geknüpften Bedingungen in Wegfall gekommen.

Das im 3ahre 1871 eröffnete nürnberger Gewerbemufeum madite fleh bereits fünf 3ahre fpäter um die

Gewerbetreibenden des Bayerlandes überhaupt und um jene der Stadt fTlünchen im Befonderen verdient

durch die Organifation der Beteiligung derfelben an der deutfchen Kunft- und Kunftgewerbe'
Ausftellung zu münchen im üahre 1876, In ganz hervorragendem ITlaa^e aber durch die Ver-

anftaltung der großen Bayerifchen Iiandesausftellungen zu Hürnberg von 1882 und 1896, welchen fleh

nunmehr die lxandes'3ubiläums=Ausffellung dortfelbft des Lahres 1906 würdig anreiht.

nachdem das nürnberger Gewerbemufeum gegründet war, bel'chäftigten fleh die Beteiligten und

Freunde der münchener 3nduftrie und Gewerbe, namentlich die Vertreter der technifchen Vereine, des

Allgemeinen Gewerbevereins, des polytechnifchen Vereins, des Architekten- und 3ngenieur-Vereins und des

Kunftgewerbe'Vereins mit der Frage über die würdige mitwirkung münchens an den Beftrebungen jenes

Gewerbemufeums. Es bildete fich im üahre 1870 ein aus 91 mitgliedern beftehendes Konfortium, weldies

die vorbereitenden Schritte'' zur Errichtung einer münchener ^nduftriehalle unternahm, eine Denk»

fchrift publizierte und an die Stadtvertretung um unentgeltliche Überlaffung eines geeigneten PIaf3es, fpeziell

der unteren oder öftlichen Efchen-Anlage am maximilianspla^e fich wendete. 3m Uahre 1872 fchritt das

Komitee zur Bildung einer eigenen <i Aktien »Gefellfchaft münchener ^nduftriehallei- mit einem vollftändig

gezeichneten Grundkapital von 450 000 mark. Die fchlie^lich vom Staate an die Efchen-Anlage erhobenen

Eigentumsanfprüche aber waren eine der Baupturfachen, da^ das Projekt nicht zur Ausführung gefangte;

In der Generalverfammlung des Allgemeinen Gewerbevereins vom 2. 3uli 1876 war es zum let3ten male,

da^ der inzwifchen zu Grabe getragenen 'lAktien-Gefellfchaft ünduftrlehallei' Erwähnung gefdiehen, es

war das le^fe Ausklingen eines mit glänzenden Hoffnungen Inaugurierten Unternehmens. Die geplante

3nduftriehalle aber darf wohl als Vorläuferin der dreizehn 3ahre fpäter vom Allgemeinen Gewerbeverein

^ »"
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ITlünchen ins lieben gerufenen, am 1. 3uni 1889 eröffneten und inzwifchen zu Fchöner Blüte gelangten

'iSe werbe ha llei> diefes Vereins betrachtet werden, fodafj auch fie in ihren Uranfängen auf das

nürnberger 6ewerbemufeum zurückzuführen ift.

nachdem der Allgemeine Sewerbeuerein im 3ahre 1872 das ünftitut für Vermittlung von
Iiehrplänen, flbfchlie^ung uonfiehruerträgen und alljährlichen fiehrlings-flusftellungen
ins lieben gerufen, haben fowohl das Direktorium des nürnberger Sewerbemufeums, als der Stadtmagiftrat

Rürnberg fich Informationen über dasfelbe erbeten und hat erfteres diefelben dem Verbände bayerifcher

6ewerbeuereine uorgelegt, worauf fowohl diefer, als der Verein felbftändiger Handwerker und Fabrikanten

Deutfchlands fie zur Einführung gebracht haben.

Um 3ahre 1877 erfolgte feitens des bayerifchen Gewerbemufeums nürnberg Einladung an den

Allgemeinen 6ewerbeuerein zum Beitritt mit dem Offert, da^ alsdann dem Verein die Vertretung

des niufeums in münchen übertragen werde. Der Verein erklärte hierzu feine Zuftimmung unter der

Bedingung, da^ das Recht der «alleinigem. Vertretung desfelben ihm vorbehalten bleibe.

eine im niärz 1873 zu nürnberg ftattgehabte Verfammlung uon Buchdrucker-Prinzipalen
von nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg und Schwabach hatte an die niünchener Prinzipale das

flnfuchen gerichtet, behufs Gründung eines allgemeinen bayerifchen Prinzipaluereins eine allgemeine Ver=

fammlung auszuFchreiben, welchem flnfuchen die niünchener am 12. flpril ftattgegeben haben.

ein neuer flbfchnitt in den Beziehungen des ßandwerker« und Gewerbeftandes beider Städte

münchen und nürnberg begann mit der Gründung des 'ideutfchen Bandwerkerbundesi- im3ahrel881,

mit jener des «i bayerifchen Bandwerkerbundes und feiner Sterbekaffe am 26. märz 1883 zu münchen

und mit dem ünslebentreten der «tbayerifchen Bandwerkerkammerni- durdi Statut uom 5ahre 1890.

Der bayerifche ßanbwerkerbund hat fowohl feinen ni. als auch feinen XX. allgemeinen
bayerifchen Band werkerta g in den fahren 1885 und 1903 in nürnberg und feinen VI. im

üahre 1888 zu münchen abgehalten, während die bayerifchen Bandwerkskammern fich im üahre 1901

zu ihrer erften gemeinfamen Cagung in nürnberg und zum lU. deutfchen Bandeis- und Gewerbe-
kammertag in münchen uerfammelten.

Zu nürnberg war es auch im Uahre 1902, wo die Vertreter bayerifcher Bandwerks-
genoffenfchaften unter dem Vorfif5e des Verbandsdirektors Franz Xauer Probft fich uerfammelt haben.

Wer münchens Strafen durchwandert, wird durch mehrere Firmenfchilder an die ehemalige

deutfche Reichstädt erinnert. Vier münchener Gafthäufer führen ihren Hamen: das ''nürnberger

Bratwurftglöckli' am Frauenplat3, die "nürnberger Wurftküche zum Berzi- an der münzftra^e

(jetjt eine Weinwirtfchaft), der '(nürnberger Boff an der Bayerftra^e und der '(nürnberger Crichten.

an der Bans Sachs-Straf5e. Außerdem führt das münchener Adreßbuch ein 'inürnberger eier-Umport-

Gefchäft und Zweigniederlaffungen der 'inürnberger Feuerlöfchgeräte- und mafchinenfabrik
uormals Uuftus Ehriftian Braun, der 'inürnberger Le b e n s- Ve r f i ch e r u n g s b a n ki> und der 'inürn-

berger Zentralheizungsfabrik Guftau meyen- auf. Und ein Dut3end felbftändiger einwohner

und Familien münchens nennen fich 'inürnbergen-, foda^ wohl die Wiege ihrer Vorfahren am Fu^e

der alten Kaiferburg an der Pegni^ geftanden fein mu^. Übrigens benennt fchon die Konfirmations-

Urkunde des Bifchofs Sixtus von Freifing uom Uahre 1480 für die Priefterbruderfchaft bei Unfer Lieben

Frau zu münchen als mitglied derfelben einen magifter Georgius nürnberger.

Von den beiden älteften Zunftbräuchen münchens, die fich auch am längften bis zum

Ausgange des XIX. Jahrhunderts erhalten haben, dem 'iSchäfflertanzi- und dem 'i metjgerfprungi-,

deren Urfprung die Volksfage gemeiniglich auf die Zeit der Peft in münchen (in den Uahren 1350, 1463,

1505 und ganz befonders 1517) zurückführt, wollen einige Schriftfteller den metjgerfprung in nürn-

berg haben entftanden fein laffen, und zwar durch ein politifch-hiftorifches ereignis, indem im Uahre 1346

zu nürnberg eine Verfchwörung gegen Kaifer Ludwig den Bayer durch einen in einem dortigen Brunnen uer-

fteckt gewefenen me^gerlehrling entdeckt und uereitelt worden fein foll, weshalb die nürnberger met3ger uom

Kaifer das Privilegium erhalten haben follen, zum Andenken an die patriotifche Cat einiger ihrer Zunft-

genoffen ihre liehrlinge nach einem feierlichen Aufzuge und waghalfigen Sprüngen in das Waffer des

öffentlichen Brunnens alljährlich am Fafchingsmontag freizufprechen. Unter jenen Lehrlingen follen zwei

mündiener Bürgersföhne gewefen und uon diefen der Zunftbrauch nach münchen uerpflanzt worden fein.

-1 _== =L
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nicht minder haben audi auf dem Gebiete der Kunft feit alten Zeiten fidi goldene Fäden zwifchen

beiden Städten hin« und hergefchlungen, und darf wohl Ilürnberg als jene Stadt bezeichnet werden,

welche zuallererft als die <i Gebende» erfchien. Denn nürnberger nieifter waren es, welche fchon

im XVI. Jahrhundert für die bayerifchen ßerzoge tätig waren, und nürnberger Arbeiten und Kunft«

werke find es, welche noch je^t den Stolz uon Hlünchens niufeen und Gallerien ausmachen. Es fei in

diefer Beziehung zunächft an die nürnberger Goldfchmiede erinnert, welche damals mit den

flugsburgern in hohem flnfehen ftanden, während die münchener nieifter im XUH. Jahrhundert freilich

allen andern voraus waren. Von jenen nürnberger nieiftern feien nur ein Wenzel Jamaiker,
lienker, Reefin, mathias Stieber etc. erwähnt, welche mit herzoglichen Aufträgen betraut worden waren

und yon denen Arbeiten fich in der königlichen Schatzkammer und in der Reichen Kapelle zu

münchen befinden. Von den münchener Goldfchmieden aber haben nicht wenige ihre Lehrzeit

bei nürnberger nieiftern durchgemacht. Es ift dies u. a. aus dem im k. nationalmufeum ver-

wahrten, im üahre 1555 angelegten «iZunffbuche der Goldfchmiede ITlünchens, welche in

münchen ihr meifterftüdt gemacht» erfichtlich. Von den darin namentlich aufgeführten 84 Gold-

fchmieden, welche in der Zeit uon 1555-1656 zu münchen ihr meifterftück gemacht und fich dann in

münchen niedergelaffen haben, haben folgende uier in münchen gebürtige zu nürnberg in

Lehre geftanden:

Bernhard liimburger, lernte bei föeinrich flnthoni in nürnberg, geprüft 1592, geft. 1632;

3faak Zeggin, „ Wolf Steinwurf „ „ ,. 1593, 1629;

Lukas Reimer, „ „ „ 1595, „ 1625;

üakob melper, „ „ BartI Jamni^er „ „ „ 1597, „ 1618.

Arbeiten der alten nürnberger malerfchule ferner find es, welche der alten Pinakothek
zu münchen zu uornehmfter Zier gereidien, wie jene des michael Wolgemut, Albrecht Dürer , Barthei

Beham etc., während die neue Pinakothek Arbeiten der aus nürnberg gebürtigen Karl Raupp,
Johann Adam Klein, Anton Sei^ etc. enthält. Zu den Cimelien der k. 5of = und Staatsbibliothek
zählt Kaifer maximilians I. Gebetbuch mit den ßandzeichnungen Albrecht Dürers, während fich das

k. baijer. nationalmufeum zu münchen des Belizes einer Reihe uon aus nürnberg ffammenden

Arbeiten, darunter folcher uon Cilman Riemenfehneider, Peter Vif eher etc. berühmen kann.

Wie gro^ die Zahl aber jener Künftler ift, deren Wiege zu nürnberg geftanden, während

das Feld ihres künftlerifchen Wirkens und Schaffens innerhalb des münchener Weichbildes gelegen,

beweift die maillinger Sammlung der Stadt münchen, in deren Abteilung «Künftlerarbeiten»
nicht weniger denn 31 Künftler, welche innerhalb nahezu einem halben üahrtaufend in der Pegni^ftadt

das [licht der Welt erblickt haben, teils mit eigenen Schöpfungen, teils mit Reproduktionen nach folchen,

— vertreten find.

Den Reigen derfelben eröffnet der Goldfchmied und Kupferftecher martin Zagel (Zafinger),

geb. um 1430, an den fidi anfchlie^en: Barthei Beham, maier und Kupferftecher (geb. 1496); üakob

von Sandrart, der erfte Leiter der 1662 gegründeten nürnberger maler = Akademie und fein

Oheim Joachim uon Sandrart; der Zeichner und Kupferftecher Karl Guftav Amling (geb. 1651);

der malerund Radierer Georg Adam (geb. 1784); der Kupferftecher Friedrich Fleifchmann (geb. 1791);

der maier und Radierer 3oh. Adam Klein (geb. 1792); der Kupferftecher Friedrich Wagner (geb. 1803); der

Radierer Georg Gottfried Klein (geb. 1805) ; der Porträtmaler üakob Friedrich S5obe (geb. 1805) ; der Genre«

und Pferdemaler ßeinrich von mayr (geb. 1806); die Kupferftecher Andreas Fleifchmann (geb. 1811)

und Konrad Geyer (geb. 1811); der Genre- und Landfchaftsmaler ^ofeph Bermanftörfer (geb. 1817);

die Kupferftecher Chriftoph Preifel (geb. 1818) und Aug. Volkert (geb. 1818); der Radierer und Stecher

Andreas Brennhäufer (geb. 1819); der Porzellanmaler nikolaus Rück (geb. 1820); der Aquarellift 3obft

Riegel (geb. 1820); die Kupferftecher Karl Barfus (geb. 1823 zu Großgründlach bei nürnberg) und

Albrecht Fürchtegott Schultheiß (geb. 1823); der ßiftorienmaler Ferd. Roth hart (geb. 1823 zu Roth bei

nürnberg); die Kupferftecher 3oh. Kracker (geb. 1823), Höh. Friedr. Falkner (geb. 1828) und Georg

Goldberg (geb. 1830); der Genremaler Anton Seiß (geb. 1830); der Zeichner und Lithograph Simon

Braun (geb. 1834); der Kupferftecher 3oh. Friedr. Deiniger (geb. 1834); der Bildhauer Chriftoph Roth
(geb. 1840); die Zeichner und 3lluftratoren Karl Appold (geb. 1840) und Ottmar Rüber (geb. 1843);

die Radiererin Doris Raab (geb. 1851); und der Kupferftecher und Radierer Georg Bahn (geb. 1861). -
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Bier fei auch noch der berühmte Porfröfmaler Georg Desmardes erwähnt, welcher, zwar in Stockholm

16<D6 geboren, feinen Wirkungskreis uon flürnberg nach ITlünchen uerlegte und 1776 dafelblt als ßofmalei

uerltorben ift. - flndererfeits enthält die ITlaillinger Sammlung wieder eine Anzahl Künitler, welche

Ilürnberg für ITlünchen für ihr Schaffensgebiet uertaufcht haben, und feien hier nur fluguft Kreling,
Karl Friedrich Vol^, Höh. Bernh. Raab, Karl Raupp etc. erwähnt.

Da^ niünchener Kunft und münchener Kunftgewerbe audi in Rürnberg uertreten ift,

ift felbftuerftändlich. Um nur ein paar Beiipiele anzuführen, fei auf das germanifche Flationalmufeum hin-

gewiefen (Kau Ibachs Carton: Kaifer Ottos III. Befuch in der 6ruft Kaifer Karls des Großen, 1000;

die Glasfenfter aus der Bofglasmalerei Zettl er, aus welch Ief3terer auch folche für die Kirchen zu

St. Sebald, hl. Geift und für die k. Burg heruorgegcingen). - Die Reftauration der St. Sebalduskirche

wurde uon dem niünchener Rathausbaumeifter Georg u. Bauberiffer begonnen und II ü r n b er g's jüngfl

enthülltes Kaiferdenkmal, deffen Entwurf und ITlodell uon dem FTlünchener flkademieprofeffor

Sijrius eberle flammte, der Iet3teres wegen feines im 3ahre 1903 erfolgten Codes nicht mehr uollenden

konnte, — ift aus des inzwifchen gleichfalls ins zu frühe Grab gefunkenen niünchener ITleifters Wilhelm

uon Ruemann Atelier in feiner legten Ausführung heruorgegangen.

Ein um die ITlitte des uorigen Jahrhunderts bei Georg Franz in ITlünchen erfchienenes 'inürn«

berger fllbumi- hat in prächtigen Stichen uon Riegel, Poppel, Rauch, Schnell, Geif5ler etc. nach Zeichnungen

uon Lange, Falkner, Wolf, Gerhard die herrlichften ITlonumentalbauten der alten Iloris uerewigt, während

der 1687 zu Dürnberg erfchienene «iChurbayerifche Atlas i- uon Anton Wilhelm Er tel über die Stadt

ITlünchen in den überfchwänglichften Iiobeserhebungen fich erging, fie, "die weltberühmte!-, <idie helN

glänzende Sonne des Bayerlandesi-, «lein unfchä^bar Perl Europaei- und -leinen unuergleichlichen Schaf5

des ganzen Ceutfchlandi-, meinen Spiegel der adeligen Bofütten:-, meinen Pallaft der Gerechtigkeit»', meinen

Sit3 der Andacht und des Glaubenseifersi', «imit einem Wort einen Ausbund alles deffen, was in uielen

Ländern mag erfunden werdem- — preift.

Als zu Ilürnberg anläßlich der II. bayerifchen liandesausftellung dortfelbft im üahre 1806 auf die

ünifiatiue des aus ITlünchen gebürtigen Schriftftellers Ludwig Au b hin unter Leitung uon Franz Di ttmar
und Friedrich Leber und gedruckt in der Buchdruckerei A. Gutmann ein <i Bayerifches Dichterbuch»'

herausgegeben ward, da waren es nicht weniger denn 68 FTlünchener Schriftfteller und Dichter,

welche der ergangenen Einladung folgend, Beiträge zu demfelben geliefert hatten. Zu ungezählten ITlalen

haben auch auf dem Gebiete der darfteilenden Kunft und der ITlufik ITlünchner Künftler die nürnberger,

und jene uon Dürnberg die münchner durch ihre Leitungen entzückt.

ITlünchen kann fich rühmen, daf5 nürnbergs hochberühmter Sohn, der nieifterfängerkönig

Bans Sachs, während er in den Jahren 1513 und 1514 in einer niünchener Werkftatt als Schulter«

gefeile gearbeitet, im lef5tgenannten üahre feinen werften meiftergefangi- in dem fchwierigen

"langen niarsners-Coni- gedichtet hat, wie er felbft noch an feinem Lebensabend einfach und rührend

erzählte

:

•(Spiel, Crunkenheit und Buhlerei

und andere Chorheit mancherlei

ich mich in meiner Wanderfchaft

entfchlug und war allein behafft

mit herzenlicher Lieb und Gunft

zu nieistergefang, der löblichen Kunft.

Lind als ich meines Alters war

faft eben im zwanzigsten üahr,

that ich mich erftlich unterftehn

mit Gottes Bilfe ans Dichten zu geh'n.

Zu mündien als man zählet zwar

fünfzehnhundert und uierzehn 3ahr.i>

Zu münchen ferner war es, wo das herrliche, unfterbliche Preislied auf Bans Sachs und das

deutfche Bürgertum insgefamt, auf deutfchen Sang und zulegt nicht auf nürnberg, das Urbild deutfcher

Städte felbft, wo Richard Wagners «inieifterfinger pon nürnbergi» ihre erfte Aufführung (am

21. Juni 1868) erlebt haben.
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Und ITlündien endlich war es, das die unvergänglichen Perdienfte der nürnberger ITleiffer

und der hiftorifchen Perfönlichkeiten, welche die alte Roris mit Stolz ihre Söhne nennt, auch feinerleits

anerl^annt und geehrt, da^ es ihnen in feinem Weichbilde Straßennamen gewidmet hat, fo daß das

münchener Straßennamen« Verzeichnis bereits eine flibrecht Dürer«, Behaim-, Burggrafen«,

Bans Sachs», 3amnißer«, Iiautenfack«, Rindsmaul-, Sandrart-, Schweppermann-, Veit

Stoß« und WoIgemut'Straße aufweift.

Durch den Hamen <i nürnberger Straßen aber, welcher im 3ahre 1<)00 auf den gutachtlichen

Antrag des Verfaffers diefer Abhandlung hin kreiert worden ift, wollte die Stadt Rlünchen nicht bloß ihrer

bayerifchen Schwefterftadt überhaupt eine bleibende Ghrung erweifen, fondern die Erinnerung daran für

ewige Zeiten fefthalten, daß fie mit ihr fchon Jahrhunderte lang durch uielfache und insbefondere commer«

zielle Beziehungen uerbunden war, die fich denn auch durch einen Jahrhunderte lang treu bewahrten

Brauch dokumentiert haben. -
Dem Anfang des XIX. 3ahrhunderts war es uorbehalten, ein neues mittel zu erfinnen, wodurch

dem Gewerbe, der Jnduftrie, dem Kunftgewerbe und der Kunft felbft ganz neue Gebiete fich auftaten;

es waren die Ausftellungen, die lokalen, die internationalen, lyelche die Kräfte zu edlem

Wettkampfe anfpornten und fomit befruchtend und fegensuoll nach den uerfchiedenften Richtungen hin gewirkt.

Von diefen Ausftellungen haben jene, welche feitdem auch in niünchen und nürnbergs Hlauern

ueranftaltet worden find, als erfreulidie BegleiterFcheinungen nicht blos eine weitere Steigerung der

Beziehungen zwiFchen beiden Städten, fondern auch eine intimere Annäherung derfelben und ihrer Bürger«

fchaft, die nunmehr einem gemeinfamen Vaterlande angehören, zur Folge gehabt. Und zwar in ein und

demfelben Jahre, im 3ahre 1818, ift in beiden Städten zugleich der Gedanke aufgetaucht, Ausftellungen,

und zwar eine Gewerbe« und 3nduf trie« Ausftellung zu ueranftalten, wodurch dem infolge der

langen Kriegsläufte darniederliegenden Gewerbe und der Jnduftrie aufgeholfen werden follte.

Jn niünchen war es ein Privatmann, ein Gefdiäftsmann, gewefen, welcher die erfte Anregung

hiezu gegeben, welcher die erfte diefer Ausftellungen ins Leben gerufen, der Papierfabrikant Johann

Georg Zeller, welcher gerade uor hundert Jahren die noch jcßt beftehende Firma 'iPapier« und Schreib-

warenhandlung e. F. Zeller (Inhaber Friedrich und Emilie Braun)i' gegründet hat.

Der Beifall, den die uon ihm ins fieben gerufene <iKommiffionsniederlage für inländifchen Kunft«

und Gewerbefleiß)' und der damit verbundene, im Jahre 1816 zum erften male erfchienene «i Anzeigen»,

fowie einige uerfuchsweife in den Sälen der Barmonie abgehaltene monatsausftellungen gefunden, hatten

Zeller Anlaß gegeben, die erfte allgemeine Ausftellung diefer Art als nachfeier des namensfeftes

des erften bayerifchen Königs maximilian 3ofeph im Saale des Gailhöfes <izum fchwarzen Adler i' an

der Kaufingergaffe, dem damaligen erften Gafthofe münchens, am 12. nouember 1818 zu eröffnen. Durch

Königliches Refkript waren fämtliche Kreisregierungen angewiefen worden, die diesbezügliche Einladung

des polytechnifchen Vereins in ihre Kreisamtsblätter aufzunehmen und die fämtlichen k. Behörden zur

Förderung des nationalen Vorhabens aufzufordern. Zeller felbft hatte nicht blos die Koften für die Ausftellung

und die Aufficht, fondern auch das ganze Arrangement derfelben übernommen, die fich denn auch des

Befuches des Königspaares maximilian Jofeph und Karoline, des Kronprinzenpaares fiudwig und Cherefe,

der Kaiferin Charlotte von Oefterreich, fowie eines äußerft zahlreichen Publikums zu erfreuen hatte.

Auch die Wiederholung der Ausftellung im Jahre 1819 im felben Saale war aus ganz Bayern

befchidtt und uom Königspaar und dem ßerzog uon Iieuchtenberg befichtigt worden.

nachdem J. G. Zeller im Jahre 1821 uon der Leitung des magazins und der öffentlichen Aus«

ftellungen zurückgetreten war, nahm fich der im Jahre 1814 gegründete Polytechnifche Verein diefes

für die uaterländifche Jnduftrie wichtigen Jnftituts an und fanden auf deffen Veranlaffung hin in den

Jahren 1821, 1822 und 1823 wieder Jnduftrie«Au sftellungen in münchen Itaü. Obgleich aber

diefen Priuatunfernehmungen feitens der kgl. Kreisregierungen Unterftüßung zuteil geworden, fo ergingen

doch die Einfendungen nur fehr fparfam, und hat ihre Zahl im Jahre 1821 nur 84, 1822 94 und

1823 74 betragen.

nach der Chronbefteigung König Ludwigs I. war auch der Angelegenheit der Jnduftrie«Aus«

ftellungen befondere Aufmerkfamkeit zugewendet worden. Bei jener uom Jahre 1827 hatte fich die Zahl

der eingefendeten Gegenftände bereits auf 235 nummern belaufen, nachdem durch königliche Verordnung
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vom 16. Huguft 1830 das Sfattfinden uon Unduftrie-flusftellungen von drei zu drei fahren angeordnet

worden war, wurde dann die erlte nftaatlichei' bayerifche 3ndu[trie = flus[teIIung zu ITlünchen

am 16. nouemfaer 1834 im k. Odeon in Gegenwart des Königs liudwig I. und der Königin Cherele

eröffnet. Sie war uon 862 flusftellern aus den acfit Kreifen des Königreiciis befcfiickt worden, und liatten

auf ifir folgende nürnberger Prämien davongetragen und zwar die ITledaiile in Silber: ITlartin Dennecke,
Iiackierfabrik in Softenhof, Lobenhofer & Co., Cuctifabrik in Wötird, Suftau müller & Co., Papier-

fabrik, Pius Volkamer fei. Wwe & Forfter, melfing», Drafit- und Blechfabrik, und 3. D. Wi^, Porzellan*

malerei'flnftalt und [lähnadelfabrik, ferner die rfledaille in Bronze: Höh. Stephan Beer, Rotgerber,

e. Baumbach, etuifabrik, 3oh. Bifchof, etuifabrik, 3oh. Daniel Faber, Spiegelglasfabrik, C. W.

Fleifchmann, Firma: Voit & Fleifchmann, Papiermachefabrik, C. ßörmann uon und zu Sutten»
berg, meffing«, Blech- und Drahtfabrik, CS. Röfer, Buchbinder und 3. Ch. Zanker, Schriftgießerei.

Die feierliche Preifeuerteilung hatte am 23. fluguft 1835 im großen Rathausfaale zu münchen ftattgefunden.

Durch allerhöchftes Refkript uom 19. Dezember 1834 war den Prämiierten bereits das Recht zugefprochen

worden, uon den erhaltenen Auszeichnungen auf ihren Schildern und in ihren Ankündigungen ausdrücklich

Erwähnung zu tun.

3m üahre 1854 fand zu ITlünchen In dem hierzu eigens erbauten Slaspalaft eine "Allgemeine
deuffcheünduftrie-flusftellungi' und außerdem noch die erfte allgemeine deutfche Kunft-
Ausftellung \tatt, welch erftere König ITlaximilian II. am 18. 3uli in Segenwart der Königin ITlarie eröffnete.

So großartig und uieluerheißend aber diefelbe auch begonnen hatte, ebenfo unerwartet und jäh war gleich

ihren erften Erfolgen ein Balt geboten durch das fchwere Verhängnis, das über die Stadt ITlünchen herein-

brach, indem zum zweiten ITlale im XIX. Jahrhundert eine verheerende Choleraepidemie diefelbe heim»

fuchte. Als die Ausftellung am 18. Oktober durch den damaligen miniiterprälidenten Freiherrn uon
der Pfordten gefchloffen wurde, befanden [ich

unter 287 mit der goldenen Illedaille prämiierten Ausftellern 7 nürnberger,
„ 1036 „ „ filbernen „ „ „ 38

und „ 1627 „ belobender Erwähnung Bedachten „ 88

3m üahre 1876 hatten fich die Pforten des Slaspalaftes für die «deutfche Kunft- und Kunft-
gewerbe-Ausftellungi' geöffnet. Der Katalog ihrer erften Abteilung, <» Ausftellung alter und
neuer deutfcher ITleifter, fowie derdeutfdien Kunftfchulei-, wies 32 namen uon nürnberger
Ausftellern auf. Jener der zweiten Abteilung, «i Ausftellung der Werke alter meiften-, die koft-

baren Arbeiten alter nürnberger nieifter, welche aus dan Cimelienfchreinen der k. Reichen Kapelle, der

k. Schaßkammer zu ITlünchen, der k. württ. Kunft- und Altertümerfammlung zu Stuttgart, des k. Srünen

Sewölbes zu Dresden, des Sermanifchen ITlufeums und des Sewerbemufeums zu nürnberg etc. zur Ver-

fügung geftellt waren und die uielbewunderten Schäße des die ünfchrift -lUnferer Väter Werke!»'

an der Stirnfront tragenden Sanctuariums jener 1876er Ausftellung gebildet haben. 8 zweite, 7 dritte

medaillen und 3 Preisdiplome waren bei derfelben nach nürnberg uerliehen worden.

Die im Jahre 1882 gleichfalls im Slaspalaft eröffnete <i3nternationale Elektrizitäts-

Ausftellungt', welche Berzog Karl Cheodor am 16. September eröffnet hatte, wies unter den

179 Ausftellern lieben foldie aus nürnberg auf.

Wieder eine große KunftgewerbeausfteUung, und zwar eine ideuffch-nationalei'

fand zu Hlünchen im Jahre 1888 auf dem Areal des rechten Jfarufers zwifchen Ludwigs- und niaximilians»

brücke Uatt. Sie war am 15. niai 1888 durch Se. k. fSoheit den Prinz-Regenten fiuitpold eröffnet

worden, und befanden lieh unter den 697 mit Diplomen prämiierten Ausftellern 16 aus nürnberg, und

unter den 166 prämiierten <iinitarbeiterni' drei folche uon dort.

Jm felben Jahre 1888 hatte der Allgemeine Sewerbeuerein münchen auf dem Jfartor-

plaß feine I. Kraft- und Arbeits- niafchinen- Ausftellung ueranftaltet, wobei fünf nürnberger

Firmen mit Prämien ausgezeichnet wurden, während bei der uom felben Verein im Jahre 1898 auf der

Kohleninfel durdigeführten II. Kraft- und Arbeitsmafchinen- Ausftellung 7 nürnberger Firmen

Prämien uom k. Staatsminifterium des Jnnern zuerkannt worden find.

Die leßte Ausftellung zu ITlünchen, an der fidi die nürnberger beteiligt haben, war die

<i deutfche Bäckereiausftellung 1905i', welche in den Cagen uom 5.-15. Auguft auf der Kohleninfel

ftattgefunden hat und unter deren 312 Ausftellern fich 5 aus ttürnberg befanden. Ein ganz befonderes
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Perdienft um diefelbe hatte fich die nürnberger Bäcker»3nnung erworben, welche falt ihr gefamtes

reiches 3nnungs=3nuenfar für den hiftorifchen Ceil, welcher dann in der Cat den glänzendften ITlittelpunkt

dieler großen flusftellung bildete, zur PerFügung gehellt hat.

Wenn noch konitafiert wird, da^ münchen in den let3ten drei Dezennien neun gro^e inter-

nationale Kunft^flusltellungen und neun 3ahres = Kun[t'flus[teIlungen, fowie zwei

gro^e deutfche liandwirtlchaftS'flusftellungen in leinen mauern beherbergt hat, fo find die

heruorragenditen flusftellungen IHünchens aus dem XIX. und XX. Jahrhundert, an welchen auch Ilürnberg

beteiligt war, oder welche wenigltens das Ziel uon Caulenden uon nürnbergern gebildet haben, aufgeführt.

3m nachftehenden Foll nunmehr ein Blick auf jene hervorragenden nürnberger flusftellungen

des gleichen Zeitraumes geworfen werden, an welchen hinwiederum die niünchener fich beteiligt haben,

und uon welchen auch fie ein gut Ceil Ehren und fluszeichnungen nach Saufe getragen.

Und da erfcheint es notwendig, wieder auf das 3ahr 1818 zurückzugreifen, in deffen Oktobermonat

— wie bereits oben erwähnt - gleichzeitig mit münchen und Augsburg, ai^ch in nürnberg eine <iKunft=

und 3nduftrie = flusftellungi' in Verbindung mit dem Berbftfefte des landwirtfchaftlichen Vereins

ueranffaltet worden ift. <(Sie war» - wie der zeitgenöffiFche Bericht des polytechnifchen Vereins zu münchen

lautete ~ 'ifo reich, wie es fich uon einer Stadt erwarten lä^t, in welcher der mannigfaltiglte Kunftflei^

feit Jahrhunderten einheimifch ift.i' fluch fie hatte fich eines fürftlichen BeFuches zu erfreuen, jenes der

KaiferiU'Witwe uon Rußland, «iflllerhöchFtwelchei' ~ wie die flusFtellungsIeitung an den polytechnifchen

Verein fchrieb - <inicht bioig mit Flüchtigem, Fondern mit einem wahrhnFt prüfenden Blicke alle ausgeheilten

6egenFtände zu betrachten geruhten, über manches fluFklärung verlangten und dagegen wieder mit Ver=

gleichungen gegen die ruFFifchen Gewerbszweige mehrere Stunden die flnweFenden mit unbefchreiblicher

f5uld und Gnade unterhielten. i» Crug diele nürnberger flusFtellung auch nicht, wie die münchener, den

Charakter einer liandes-flusFtellung, Fo war Fie doch hier zu erwähnen, weil auF Grund der fluFForderung

des polytechnifchen Vereins an die flusFtellungsIeitung, ein Ceil der flusiteller ihre helfen flusFtelIungs=

gegenFtände im Folgenden monat nouember nach münchen zu der dortigen flusFtellung geFendet hat.

Jm Jahre 1879 hatte der Verein der deutFchen Blecharbeiter zu nürnberg eine

flusFtellung ueranFtaltet, bei welcher drei münchener Firmen (Klein, Bergl und Schreiber) mit der Filbernen

und drei Folche (Kraper, Roder und Rau) mit der bronzenen medaille ausgezeichnet wurden. Für den

Sommer 1881 hatte zuerFt der flilgemeine Gewerbeuerein zu münchen die VeranFtaltung einer Liokal'

3nduFfrie=flusFteIlung daFelbFt beabFichtigt, welche dann, auF flnregung des Polytechnifchen Vereins, als

bayerifche liandes» flusFtellung münchen 1881 zur Ausführung gebracht werden Follte. Da aber trat

nürnberg als Konkurrent mit münchen auf den Plan, indem Direktor uon Steg mann des nürn=

berger GewerbemuFeums uom k. Staatsminifter des Jnnern uon PFeufer die ZuFage erhielt Für eine im

Jahre 1882 zu nürnberg abzuhaltende «iBayerifdie Iiandes=JnduFtrie=flusFtellungi'. nachdem auch König

Ludwig n. die Übernahme des Protektorats über diele zugeFagt, Fah Fich das münchener Komitee uer»

anlaßt, feine Cätigkeit einzuFtellen, und hatte Fomit nürnberg der FiandeshauptFtadt den Rang abgelaufen.

Auf diefe I. Bayerifche üandes«flusf te llung zu nürnberg, welche am 15. mai 1882 auf dem
maxfeld eröffnet worden war, waren uon den zur Verteilung gelangten 155 goldenen medaillen 52

(bildende Künfte 9) uon den 374 filbernen medaillen 82 (bildende KünFte 39) und uon den 548 bronzenen

medaillen 76 (bildende KünFte 17), uon den 452 Anerkennungsmedaillen 36 und uon den 112 mitarbeiter=

medaillen 25, alFo zuFammen uon 1641 medaillen 271 auF münchen entFallen. Verfchiedene Gxtrazüge

hatte Schaaren uon münchenern zum BeFuche der AusFtellung nach nürnberg geführt; der Kreisftiftungsrat

der Wittelsbacher Landesftiftung aber hatte Stipendien zu dem Befuche durch Bandwerksgehilfen aus»

gefegt und waren 49 Stipendiaten unter Führung uon drei ProFeFForen der münchener KunFtgewerbefchule

nach nürnberg entFandt worden.

nachdem nürnberg Für das Jahr 1896 die VeranFtaltung einer U. Bayerifchen [iandes =

JnduFtrie', Gewerbe» und KunFtausFtellung auF dem maxFeld dortFelbFt, abermals ueranFtaltet

uom bayerifchen GewerbemuFeum unter Leitung Feines Direktors Cheodor uon Kramer, plante, konftituierte

Fich zu münchen fchon im Jahre 1894 unter dem VorFi^e des RegierungspröFidenten uon PFeuFer ein

Kreiskomitee Für Oberbayern und beteiligten Fich an dieFer, am" 14. mal 1896 eröFFneten Aus=

Ftellung allein 225 Gewerbetreibende münchens. Von den münchener AusFtellern waren
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prämiiert worden 31 mit der goldenen, 37 mit der filbernen, 44 mit der bronzenen ITledflÜIe und 13 mit«

arbeiter von flusftellern hatten flnerkennungsdiplome erhalten.

Und zum dritten Illale hatte [ich Ilürnberg auf Anregung feines hochuerdienten Bürgermeilters,

6eh. ßofrat Dr. Georg uon Schuh zu einer «iBayerifchen Landesausltellungi- gerültet, welche

nicht blo^ ihren beiden Vorgängerinnen an Umfang und Großartigkeit weit übertreffen, fondern welche

auch zur Jahrhundertfeier der Erhebung Bayerns zum Königreich und der Einuerleibung flürnbergs in

die Krone Bayern den Charakter einer üubiläumsausftellung tragen und ein üubelfeft für das

ganze bayerifche hanä und Volk werden follte. Wieder haben neidlos fich die Sympathien ITlünchens und

der rHünchener dem neuen Unternehmen der gewaltig pulfierenden Snduftriezentrale zugewendet, Behörden,

Korperationen, Vereine, Künftler, Kunftgewerbetreibende, ünduftrielle und ßandwerker FTlünchens haben

das übrige dazu beigetragen, dasfelbe fo großartig als nur möglich mit geftalten zu helfen, fo da^ die

uielhundertjährigen innigen Beziehungen beider Städte aufs Reue in glänzendem fliehte fich darfteilen.

Zwei mün ebener, die k. Staatsminifter Freiherr uon Podewils und Dr. 6raf uon Feili^fch ftehen

als ehrenpräfidenten, ein ITlü neben er, der k. Kommerzienrat Seyboth als III. Vorfi^ender an der

Spif5e des I^andes-flusfchuFfes; ITlün ebener Künftler haben das Plakat und die Siegel marke
gefchaffen, ITlünchener Schrif tfteller und Bifforiker haben fich an der unter Redaktion des

k. Profeffors Dr. Paul Johannes Ree erfcheinenden <iflusftellungszeitungi' beteiligt; ITlünchener
Dichter werden wieder in dem uon Friedrich Lieber geplanten 'iBayerifehen Dichterbuehi'
uertreten fein, und ITlünchener Schriftfteller endlich find es, die auch für diefes gegenwärtige

üubiläumswerk der Verlagsanftalt B. öutmann ihre Federn in Dienft geftellt haben.

Wie die flusftellungen, fo haben die Verfammlungen und Cage, welche feit der TTlitte des

XIX. Jahrhunderts in ITlünchens und Ilürnbergs ITlauern abgehalten worden find, fchon durch das

bald mehr, bald minder ftarke Zuftrömen einzelner Kreife ihrer Beuölkerung zur ITlehrung und Stärkung

ihrer gegcnfeifigen Beziehungen beigetragen. Progreffiu ift uon 3ahr zu Hahr Ziel und Art diefer

"Cagei- gewachfen; fie einzeln nur allein aufzuzählen, gefchweige denn über fie zu berichten, hicrje ein

gut Ceil der Gefctiichte der Reuzeit felber fdireiben. Sind doch für das gegenwärtige Jubiläumsjahr allein

weit über hundert folcher Cage der uerfchiedenften Art nach Ilürnberg ausgefchrieben und wird zu den

Caufend und aber Caufend uon Kongreßteilnehmern, welche durch feine altehrwürdigen Core ihren Einzug

halten, ficherlich auch ITl ü n ch e n fein nicht unerhebliches Kontingent ftellen. Von jenen ungezählten «Cageni-

mag aber nur namentlich erwähnt fein der II. bayerifche Städtetag zu Ilürnberg uom üahre 1896

auf welchem ITlünchen durch den damaligen Rechtsrat Georg Wolfram, jetjt I. rechtskundiger Bürger»

meifter uon Augsburg, uertreten war, fowie der I. internationale Cag für Schulgefundheits»

pflege, welcher im Jahre 1004 zu Ilürnberg uon feinem Protektor, dem Prinzen Iiudwig Ferdinand
uon Bayern eröffnet worden ift, und mit welchem eine fchulhygienifche Ausftellung uerbunden

war, an der fich auch die Stadt ITlünchen beteiligte.

Dem Grundgedanken und Programme diefes Jubiläumswerkes: -iBayerns Jnduftrie und Bändel»-

darzuftellen, entfprechend, wurde im Vorftehenden uerfucht, in flüchtigen Strichen die Beziehungen zu

Fchildern, welche auf dem Gebiete uon Bändel, Jnduftrie, Kunftgewerbe und Bandwerk zwifchen ITlünchen

und Ilürnberg feit Jahrhunderten beftanden haben.

Es dürfte jedoch angezeigt fein, aus der Gefchichte der beiden Städte noch einige uon den uielen,

uon den zahllofen ITlomenten herauszugreifen, welche dartun, daf5 uon den älteften Zeiten bis zur Gegen»

wart, und in diefer legieren felbftuerftändlich in ausgedehnteftem ITlaf5e die mannigfachften und zum Teil

intimften Beziehungen zwifchen ihnen beftanden haben und fich fortwährend neu herausbilden. —
Als im Jahre 1397 die Bürgerunruhen zu ITlünchen ausgebrochen, welche Bürgermeifter

Jörg Kazmair in feiner Denkfchrift über den 'ifiauf zu ITlünchen i- eingehend gefchildert, und als

in dem Banfe des aus ITlünchen uerbannten Bürgers und Kaufherrn Ulrich Ebner auf dem Rindermarkt

ein bedeutender Vorrat uon aus Ilürnberg flammenden Kaufmanns gütern uorgefunden worden

war, forderte der Rat uon Tllünchen die Stadt Ilürnberg auf, den nürnberger Kaufmann [;eupold

Schürftab zur Angabe feiner bei Ebner liegenden Güter zu ueranlaffen, welchem Anfinnen der Rat

dortfelbst unterm 12. Auguft 1358 mit der Bekanntgabe entfprach, daß Schürftab bei Ebner 'i500 Vehs

Werks, 500 Veherwammen, 3 Vehe kürfen, ein ganz ftück Zins, bey einem halben Bundert geflagener

Icheiben kupfers, 21 ziehen ftück uon Erfort und ein glocken zu dem Rydlen- liegen habe.
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Während des erwähnten *i Ii aufs», der yon 13<)7~1403 währte, war nürnberg wiederholt der

Ort, wo über die Serdiidie der Stadt ITlünchen uerhandelt wurde. So hatte König Rupprecht (ein

Wittelsbacher von der Pfälzer liinie) in der Faftnacht 1401 die bayrifchen Berzoge zu einem Cag

nach nürnberg befchieden und waren mit den Berzogen auch die ITlünchener Bürger Schiuder,

S ch r e n k , Beinz 2 o 1 1 n r e r und Bans Goldfchmidgenllürnberg geritten, fluch Im Uahre 1 402 hatten

die ITlünchener eigene Botfchaften nach nürnberg gefendet, fowohl zu König Rupprecht, als an

Berzog Stephan, den Burggrafen Friedrich von nürnberg etc. Sein Gnde aber nahm der unfelige

üauf dadurch, da^ die Stadt niünchen die Gntfcheidung ihrer Errungen mit den bayerifchen Berzogen in

die Bände des genannten Burggrafen legte, deflen Bemühungen es dann auch gelang, die Verftondigung

der [treitenden Parteien auf friedlichem Wege herbeizuführen und durch feinen am 31. niai 1403 zu Freifing

erlaffenen Spruch brief dem Baus Wittelsbach, dem Bayerland und der Stadt IRünchen nach lang»

jährigen Wirren den erfehnten Frieden wieder zu geben.

3m üahre 1438 kam der Büchten meifter von nürnberg nach münchen, uon dem die

Kammerrechnung berichtet, 'ida^ er ein guter Büchten m ei f t er ift und ein niönch gewefen war, der

aber erft zu feinem rechten Bandwerk gekommen». 3hm uerehrte der Rat der Stadt 2 Kändl Schank--

wein für 75 Pfg.

Die noch im Stadtarchiv erhaltenen Korrefpondenzen, meift ünterzeffionen betreffend,

zwifchen dem Rat uon nürnberg und jenem uon münchen liefern den Beweis, in welch' regem Per«

kehr auch bezüglidi der Angelegenheiten ihrer eigenen Bürger fchon in den früheren Jahrhunderten beide

mit einander geftanden. So betrafen, um nur einige anzuführen, jene uon 1398 Beinrich den Kauf»
mann um eines Cuchhandels wegen, uon 1403 die Sendung des Beinrich Köt5ler und fechs weiterer

nürnberger Bürger zu einem Rechtstag; uon 1410 einen getauften Uuden, bezüglich deffen die

nürnberger erklärten, da^ er nicht, wie er bezichtigt worden, ihr Feind fei; uon 1431 eine Schuldforderung

des nürnberger Bürgers Bans Schnaupinger an den nürnberger Bürger liienhart niertl; uon

1455 einen fllord an einem Juden in einem nürnberger Baufe; uon US«) den nürnberger Bürger

fldam Bafelbach, weldier uor dem Rat zu münchen einen Bändel mit Sebolt Schommacher zu uer=

richten hatte; uon 1463 den Bändel zwifchen meifter Banfen uon der Rofen, des Berzogs fli brecht

in Bayern Büchfenmeifter, und flnna, Stephan Vogts, nürnberger Bürgers Ghewirtin, feiner Schwieger;

uom gleichen Jahre einen Übeltäter, der in der Segend uon münchen geraubt hatte und dann in des

Reichs Baft zu nürnberg gekommen war; ferner die Erbsanfprüche der Ghewirtin des nürnberger
Bürgers Biltprand Jordan an der Verlaffenfchaft des Pfarrers Bans fieyttgeb zu Pfaffenhofen am
Parsberg ; uon 1 465 den meifter W e r n h e r , Bürger zu nürnberg, welcher uon etlichen, ihm mi^günftigen

zu münchen verleumdet worden war, da^ ihm die Stadt nürnberg uerboten worden fei; uon 1470 die

Erteilung freien Geleites an Bans Buter, Bürger zu nürnberg; uon 1472 die Sdiuldforderung des

nürnberger Bürgers Bans Birzolt an den münchener Bürger fllbredit üehner; uon 1473 den zu

münchen in Baft gelegenen Wilhelm Pretstorffer u. a. m.

Jm Jahre 1434 richtete Bans uon Si Ibach wegen des mordes, den die uon nürnberg an

feinem Bruder Wilhelm uon Silbach getan, an Bürgermeifter und Rat der Stadt mündien, bei welchen

ihn die uon nürnberg verklagt haben füllen, die Bitte, ihn zu uerantworten.

Da Bonauentura Furtenbach zu nürnberg den Berzogen Wilhelm lU. und liudwig uon

Bayern 5250 fl geliehen und die Stadt münchen für die Berzoge um jene Summe Bürgfchaft übernommen,

ftellten ihn die genannten Fürften am 14. mai 1537 einen Schadlosbrief darüber aus.

Jm Jahre 1587 haben des Bürgers und Bandeismanns 6eorg Bitrot zu nürnberg Söhne

Seorg und Bans, weldie in Bandelsgefchäften wiederholt nach münchen gekommen, wegen Bandeis»

manipulationen beim Rat' dortfelblt eingeklagt und uon diefem der Stadt uerwiefen worden waren,

auf Jnterzeffion des regierenden Berzogs Wilhelm V. aber wieder nach münchen zurückkehren durften,

dann aber - nachdem auch wegen anderer Bandlungen, die fie zu Freifing, Iiandshut etc. gehabt und

wegen deren an ihre ordentlidie Obrigkeit, den Rat zu münchen, gefchrieben worden war — in der Stadt

münchen in Verhaft genommen und nur mit Bewilligung des Berzogs entlaffen worden waren, der Stadt

münchen Urfede ausgeftellf.



Seifdem im uerflolfenen Jahrhundert Ilürnberg in den Beliö eines Zellengef ängnilfes
gekommen, haben freilich auch manche ITlünchener, darunter z. B. im 3ahre 1885 der Vaterlandsredakteur

Sigl, den nVerhafti' zu Rürnberg zu koiten gehabt.

Wie das alte heilige Römifche Reich deutfcher Ration, fo war auch die Perle [einer Städte, die alte

Freie deutFche Reichsitadt Ilürnberg, feit dem dreißigjährigen Kriege immer mehr uon einftiger Blöie und

ßerrlichkeit herabgekommen und in Verfall geraten, fodal5 es fchließlich als eine Crlölung zu bezeichnen

war, wenn ihre Reichsfreiheit aufhörte und lie dafür am 15. September 1806 der Krone Bayern einverleibt

wurde. Unter bayerifcher Oberhoheit und Verwaltung erholte [ich die Stadt, die damals nur 25000 Gin»

wohner zählte, allmählich derart, dafj [ie jef5t wieder, mit ihren 300 000 Einwohnern eine, den Weltmarkt

beherrfchende, grofje, mächtige Bändels», ünduitrie» und Verkehrs-Stadt, der Bauptmittelpunkt der bayerifchen

ünduftrie geworden ift, die fogar in mancher Beziehung und wiederholt fchon in Wettkampf und Wett«

bewerb mit der Iiandeshauptftadt, die es uon 40 000 Seelen im 3ahre 1801 auf 540 000 im Jahre 1906

gebracht hat, getreten ift.

Dem deutrch'patriotiFdien Sdealismus des Bayernkönigs tiudwig II. ilt es zu danken, daß auf

der altehrwürdigen Kaiferburg zu Ilürnberg die Flaggen uon Wittelsbach und Bohenzollern
einträchtiglich zufammen flattern. Und glanzvolle Tage deutfcher Kaiferherrlichkeit hat dlefe Kaiferburg, deren

Saal bei feiner im uerfloffenen Sahre uon Profeffor J. Wanderer durchgeführten Reftauratlon auch mit dem
ITlünchener Stadtwappen gelchmückt worden ift, und mit ihr Ilürnberg felbft, zu dreien Illalen im

liaufe des legten Dezenniums gefehen: im 3ahre 1897, wo anläßlich der Kaifermanöuer mit dem
Prinz'Regenten Luitpold das deutFche Kaiferpaar Wilhelm II. und Viktoria flugufte fie bewohnte,

während König fllbert uon Sachfen, Prinz fllbrecht uon Preußen, Prinz und Prinzeffin Ludwig, die

Prinzen Leopold und Ludwig Ferdinand und Berzog Karl Cheodor in der Stadt felblt ihre

Wohnung aufgeFchlagen; ferner im 5ahre 1902 beim 50 jährigen Jubiläum des Sermanifchen
Ilationalmufeums, welches wieder Prinz=Regent Luitpold mit den Prinzen Ludwig und Leopold
und der Prinzeffin 6ifela mit feiner flnwefenheit uerherrlichte, und wobei wieder mit dem Regenten das

deutfche Kaiferpaar, und außerdem König Wilhelm II. uon Württemberg und Großherzog

Friedrich uon Baden auf der Burg relidierte; endlich bei der Enthüllung des Kaifer Wilhelm«
Denkmals im Ilouember 1905, weldie in Gegenwarf des Prinz regenten, des deutfchen Kaifer»

paares, des deutfchen Kronprinzen, des Großherzogs uon Baden, dann des Prinzen und der

Prinzeffin Ludwig, fowie der Prinzen Leopold und flrnulf ftattgefunden hat.

Und als am 12. Ulai 1906 die III. Bayerifche 3ubiläums Landes flusftellung durch den Sohn des

Regenten mit feierlichem Gepränge eröffnet wurde, fuhr derfelbe von der alten Kaiferburg hinaus nach

dem Luitpoldhaine und uerlieh durch feine flnwefenheit der Inauguration des in feiner Bedeutung weit

über die weißblauen Grenzpfähle hinausreichenden Werkes feine uolle Weihe.

Die Fchönften und freundlichften Beziehungen zwiFchen beiden Städten Ulünchen und Ilürnberg

haben wohl die zahlreichen Fefte geFchlungen, welche im Laufe eines halben 3ahrtaufends in ihren

ITlauern gehalten worden find, und welche nicht etwa bloß ihren hohen Rat in offiziellen Verkehr mit

einander gebracht, fondern ihre Bürger- und EinwohnerFchaft felbft zu manch innigen Verbrüderungsfzenen

ueranlaßt haben. Und da find es uor Allem die bis ins vierzehnte Jahrhundert zurückreichenden Schüßen-

fefte, welche folche ueranlaßt, wenn die Illünchner auf ergangene Einladung der alten Iloris oder die

nürnberger einer folchen des liebwerten ITlünchener Kindts Folge leiftend, zu fröhlichen Schießabenteuern

nach der Pegniß oder der Jfar Strand gezogen. Denn wahrlich, kein unbedeutendes Kapitel bildet in der

Chronik beider Städte, wie jener der alten deutfchen Städte überhaupt, die GeFchlchte ihres Schüßenwefens
und ihrer Schüßenfefte. Jn der ITlünchener Kammerrechnung uon 1433 findet fich der erfte Eintrag, daß uier

ITlünchener Schüßen zu einem nürnberger Schießen abgeordnet worden find, deren Schüßenfahrt der

Stadtkammer 9 Pfd. 39 Pfg. koftete. Weitere folche Schüßenfahrten nach Ilürnberg find u.a. uer-

zeidinet in den Jahren 1458, 1511, 1579 etc. und uor allem zum II. Deutfchen BundesFchießen, welches im

Jahre 1865 zu Ilürnberg abgehalten worden ift.

Die erfte urkundliche Spur eines ITlünchener Schüßenfeftes oder 'i Schießabenteuers i-

findet ficii Fchon am Ende des uierzehnten Jahrhunderts, dem Jahre 1394, in welchem zufolge eines

Eintrags in der Stadtkammerrechnung der Rat 2 Pfund Pfennig den Sdiüßen nuon der Clainati-

n E
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(Kleinod= Preire) wegen aus der Sfadfkammer zu geben Fchuf. Dn^ auch im üahre 1400 ein Schie^abenfeuer zu

niünchen gehalten wurde, erweift der Eintrag in der Kammerrechnung: «intern IiXXXIII Pfg. haben wir

geben umb wälfch wein den man den fremden fchüczen Fchankt, da fi umb daz I^leinat hir fchüffen.i»

ein großes Schieten ueranffaltete Illündien dann im üahre 1454 auf dem Spitaler flnger, bei welchem

die Schütjen dem Berkommen gemä^ mit Wein, Brod, Köfe und Kücheln bewirtet, und bei ihrem ErFcheinen

auf dem Rathaus von Bürgermeifter Bans Barth mit Konfekt und Wein beFchenkt wurden. Wenn es

lieh auch urkundlich nicht nachweifen lä^f, darf doch mit Sicherheit angenommen werden, da^ bei diefen

[amtlichen Hlünchner Schieten auch die nürnberger beteihgt waren, fln dem großen Illünchener

Schieten von 1467 aber, zu welchem 200 Ladungen in alle üande waren hinausgefandt worden, und zu

welchem 12 Fürften und Grafen und 52 Städte ihre Abordnungen gefandt hatten, fo da^ das Schüben»

regifter bei 380 Schüf3en aufwies, hatte fich die Reichsftadt Ilürnberg durch fieben Schül5en vertreten

laffen. Weitere gro^e Schieten zu Illünchen unter Beteiligung fremder Schüben, unter welchen fich jedenfalls

wieder die nürnberger befanden, meldet die niünchener Schüöen=^hronik dann aus den fahren 1481,

1486 und 1523. Golden leuchtet aber in ihr die Jahreszahl 1577 hervor. Denn der damals regierende

Berzog fllbert V. fowohl als die Stadt Illünchen hatten Briefe hinausgeFchickt ins ganze Reich, die

Schüben alle für den Berbftmonat jenes Jahres zu einem großen flrmbruft« und BüchfenFchie^en nach

niünchen zu laden, wo am 15. September das fürftlidie Berren fehleren und am 22. September

das von der Stadt gegebene gro^e Bauptfchie^en beginnen follte. Und unter den 65 Städten

und märkten, welche der Einladung ITlünchens Folge geleiftet, hatte fich felbftuerftändlich auch nürnberg
befunden, welches nicht weniger denn 1<) Schül3en fendete, und zwar acht zum StahlFdiielgen (Dr. Joh.

Baffner, Jobft Dietrich, flnton Schnifjer, Georg liechner. Bans Bopperger, ITlelchior mern-
perger, flntoni Bo^ und Franz Kilian), und 11 zum Büchfenfchie^en (Junker Chriftoph Weyler,
Georg Wuert, niartin Bebentant5, Bans Seit5, nikolaus fllbre cht, liudwig Bebentantj, nikolaus

Beler, Wilhelm Weickher, Balthafar Pockhauer, Peter Schwarzenberger und Wolfgang Brunner).

Von lefjteren war Georg Wiert mit dem Amt eines «ineuners» betraut worden, Wilhelm Wo Ick er

hatte den drittbeften RitterFchu^ getan, wofür er einen Fchwarzgelben Ritterfahnen mit 2 fl gewann,

während beim flrmbruftFchie^en den zweiten unter dem roten Ritterfahnen Andre Bo^ gewann. Weitere

Preife beim ArmbruftFchie^en erFchoffen fich und zwar mit je 13 Schu^: den 12. Georg Rechner (7 fl);

den 13. Joh. Baffner (6 fl 45 k); den 15. Jobft Ditterich (6 fl 15 k); dann mit je 12 Schui den

22. Franz Kilian (4 fl 50 k); den 23. flntoni Schni^ler (4 fl 40 k).

Auf dem Kranz gewann eine blauwei^Fchwarzgelbe Fahne mit dem Stadtwappen geFchmückt, famt

10 fl. Dr. Johann Beffner (Bafner). Beim BüchfenFchie^en dagegen waren von den nürnbergern Preife»

träger: der 8. niartin Bebentan^ (mit 12 fl), 13. Wolfgang Brunner (mit 8 fl 30 k), 26. Bans

Seitz (mit 5 fl 30 k), 27. nikolaus Beler (mit 5 fl 20 k), 35. Balthafar Pockhauer (mit 4 fl

10 k) und 38. Georg Wiert (mit 3 fl 50 k) Ein Zeitgenoffe und Feltteilnehmer, der PritFchenmeifter

liienhart Ii uz, auch der Fläxl genannt, uon Augsburg, hat dies gro^e niünchener Schieten in einem üob-

fprudie uon 1500 gereimten Verszeilen beFchrieben und das, mit Wappen und Darftellungen des Schüben«

Zuges prächtig ausgemalte Werk dem Rat der Stadt niünchen gewidmet. Jn diefem Iiobfpruch findet [ich

nun auch die ganz befondere Ehrung, welche die niünchener auf jenem Schieten den nürnbergern
erwiefen, mit folgenden Verfen geFchildert;

'iWie man hett gebn die Faunen auß,

Ain Fdionen Krantj trueg man au^.

mitt Golld ond Perln war er ziertt.

Wie fich zu follicher Ehr gebürtt.

Vnnd wa^ da^ nitt ein gro^e Ehr,

Die Stadtpfeiffer pfiffn uor her.

Berr üiegfal^ wa^ wei^ und Klueg.

Den Fdiie^ Kran^ den er felber trueg.

Sein Weishait zug undern Schü^n umb
Auf dem Schue^plann woll umb und umb.

Den Krann^ trueg er woll in fein Band,

Bi^ er die Berrn uon nüernperg fand.

mit großer Reueren^ und Ehrn

Verehrtt er die woll Wei^n Berrn.

Von nüernberg woll ain wei^n Rath

Der inn gar hoch empfangen hatt.

Den Schönen woll gemachttn Kran^

Darmitt da^ Ritterfpill blib gan^.

Der Krant5, der in wa^ Prefentierft

Den habn sy mit ghen nürnberg gefüertt.

Damitl fein sy auff Radhau^ gangen.

Denn Kran^ hatt man gar hoch empfangn.

Zu feiner Zeitt da foll er gruennen

Den Schu^n thett man dankhn und Iionen. . . .)»



Crefflicher als mit dielen Herfen höffe wohl nicht das Beftehen der befonders freundlichen

Beziehungen zwifchen den beiden Städten ITlünchen und Ilürnberg fchon in alter Zeit gefchildert und

dokumentiert werden (können. Der erwähnte Iiobfpruch hat aber jenen bedeutfamen Ehrungsal^t auch mit

einer eigenen ülluftratlon uerewigt; denn die Rüdtfeite des Fol. 73 desfelben zeigt eine auf einem Rafen

ftehende fchwarzgclbe Fahne mit dem ITlünchener Stadtwappen und einem Kranze belegt, neben der

Fahne das nürnberger Stadtwappen und oberhalb ein Spruchband mit folgender ^nfchrift:

<iDer Gdl und 6rnue[t Berr flnndre [iigfalt5 de^

Innern Raths und Oberlter in di^em Stahlfchie^en

hatt den uerehrten Schu^ Kran^ aufs

beuelch de^ üandsfürften und gunft

aine^ Gdln Ernueften Raths allhie dennen

ßerrn uon üuernperg uerehrt und

aufgefegt, denn fy mit danckhwarkhait

ehrlich empfangen haben. i»

noch an der neige des XUI. Jahrhunderts war ITlünchen der Schaupla^ eines grolgen Baupt«
[chie^ens, indem Berzog niaximilian, der nachmalige Kurfürft Ulax I. am 25. flpril auf dem

Plachfelde neben dem fürftlichen Lufthaufe ein grofjes Stach elf chie^en ueranftaltete, an welchem fich

136 Schüben und darunter wieder Dr. 3oh. Bafner aus nürnberg und 10 weitere nürnberger
Schütjen beteiligten, und wobei den uon dem Berzoge gegebenen filbernen uergoldeten Becher im Werte

uon 30 Calern niartin Behamm uon nürnberg gewann.

Von den großen Schieten der nachfolgenden Jahrhunderte zu ITlünchen, für welche liadfchreiben

an die auswärtigen Schüben ergingen, mögen dann befonders erwähnt fein jenes uon 1629, die Jakob i
=

dultfchie^en auf der Bauptfchie^ftatt, die Fe ftin fehleren, welche die bayerifchen Kurfürften oder

mifglieder des Fürftenhaufes aus flnla^ hiftorifcher Ereigniffe in demfelben gaben, das grof5artige Frei-

fehleren, welches ein niünchener Bürger, der Weingaftgeber Franz Bueber zu den drei niohren im

Jahre 1765 zur Feier der Vermählung der kurbayerifchen Prinzeffin Jofepha niaria mit dem römifchen

Kaifer Jofeph n. auf der Bauptfchiefjftatt aufwarf, und zu welchem die Einladungen fowohl ins Jn= als

Ausland uon der Schü^enkompagnie felbft ausgingen, die feit dem Jahre 1819 eingeführten Oktoberfeft»

Schieten auf der Cherefienwiefe, das erfte Feftfchief3en des Bayerifchen Schüt3enbunde5

in der Schie^halle auf der Cherefienhöhe im Jahre 1863, und endlich das Uli. deutfche Bundes-
[chief5en uom Jahre 1881 auf der Cherefienwiefe, das glänzendfte und berühmtefte, welches Deutfchland

gefehen. Und abermals, nach 25 Jahren, rüftet fich die bayerifche Königsftadt zur Abhaltung eines

folchen, des XV. deutfchen Bundesfeh ie^ens, und wenn dann in den Julitagen 1906 die Zehntaufend

Schüt}en aus allen deutfchen Landen ihren Einzug in die feit alten Zeiten als die 'i fchütjenfreundlichei-

bekannte Stadt mü neben halten, dann dürfen die nürnberger 5chüt}enbrüder des gleich herz=

liehen, ehrenuollen und begeifterten Willkomms, wie es ihnen zu allen Zeiten, und insbefondere anno 1577

zu teil geworden, im uoraus uerfichert fein.

Ein befonders intimes Verhältnis hat fich feit drei Luftren zwifchen der niünchener flrmbruft«

fchüf5engilde «iWinzerer Fähndh- und der nürnberger flrmbruftfchü^engilde herausgebildet, welche

fich alljährlich bei ihren VogelFchiegen zu befuchen pflegen, und ift dasfelbe durch zwei reizende Allegorien

uon Künftlerhand uerewigt worden, uon denen die eine noris darfteilt, wie fie (1891) das niünchener Kindl

das Schieten mit der flrmbruft lehrt, während die andere gleichfalls noris zeigt, wie fie (1901) dem

niünchener Kindl den Siegespreis reicht.

Endlos lange Bahnzüge aus Franken, und zum mindeften nicht aus nürnberg führen alljährlich,

wenn das Laub fich herbftlich-golden zu färben begonnen, die 6äfte nach niünchen zum bayerifchen

Zentral-LiandwirtfchaftS'Fefte, dem weltberühmt gewordenen niünchener Oktoberfefte, das - zum echten

bayerifchen nationalfefte geworden ~ in uier Jahren bereits fein hundertjähriges Jubiläum feiern wird.

Beim 1. deutfchen Sängerbundesfefte zu nürnberg im Jahre 1861 und beim IV. zu

niünchen im Jahre 1874; bei der flibrecht Dürer-Feier nürnbergs im Jahre 1871, wie bei

feiner Bans Sachs = Feier in den Jahren 1874 und 1894; bei der Zentenar-Feier König Ludwigs 1

zu niünchen im Jahre 1888, wie bei der Prinz-Regenten-Feier dafelbft im Jahre 1891; beim



' =
VII. deuffdien Curnfeft zu ITlünchen im üahre 1889, wie beim X. zu Ilürnberg im üahre 1903

liaben beide Städte gegenfeitig ihre zahlreichen Kontingente von Feitteilnehmern geftellt.

Beim leötgenannten Feite hatte die 2000 ITlünchener Curner, welche ein Sonderzug, deffen

bekränzte [iol<omotiue das ITlünchener Kindl an [einer StirnFeite trug, am 18. 3uli 1903 nadi Ilürnberg

gebracht hatte, magiltratsrat Barbed^ mit folgendem Spruche begrübt:

<i3m Wappen Führt 3hr feit langem ein Kindl;

Das mu^ doch allmählich gewachfen Fein.

Denn immer bleibt doch kein irienfch in der Wind!,

Wir führen im Wappen ein junges Fräulein.

Vereinen wir beide! Das ift jedem klar.

So werden Fie freudig zum glücklichen Paar

Und leben in üiebe und Einigkeit,

Wie heute, Fo morgen und allezeit fi»

DieFer Finnige Wunfch eines nürnberger Ratsherrn des XX. Jahrhunderts, - bildet er nicht

ein Ftimmungsuolles Segenftück zu dem Ghrungsakt, den ein ITlünchener Ratsherr und Patrizier
und Obrifter Schübe nmeifter vor uierthaibhundert Sohren uollzogen, indem er den nürnbergern
den Kranz auffegte, auf da^

'iZu Feiner Zeit Gr Foll da gruenenli»

3a, diefer Kranz - er ift das Symbol geworden und geblieben der innigen Beziehungen, die

feit mehr als fechs Jahrhunderten niünchen und nürnberg mit feinem freundlichen 6rün um-

rankt haben, und die zu Ehr und Stolz unferes teuren bayrifchen ßeimatlandes immergrün fortbe»

ftehen und forterblühen Folien Für alle Zeit!
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Die diemifdie Snduürie Bayerns«
Von Dr. 3ng. FTlax Schiöfter, Bernburg.

es
Ht ungemein bekannt, da^ die Snduftrie eines liandes abhängig ift üon dem natürlichen Vor-

kommen an erzen, Salzen, Kohlen etc. und den Verkehrswegen. Wenn nun auch Bayern uerhöltnis-

mä^ig wenig reich an mineralifchen Bodenfchä^en \lt, wenn auch die Zufuhrftra^en auf dem
Wafferweg im diesfeitigen Bayern erft in der Zukunft nadi Ausbau der uerfchiedenen Schiffahrts-

wege erhöhte Bedeutung erlangen werden, lo hat die chemifche ünduftrie Bayerns immerhin tro^ diefer

Verhöltniffe ziemlidie Bedeutung erlangt.

Bezüglich der Verteilung der einzelnen Fabriken auf das Gebiet Bayerns find wirtFchaftlirfie und

tedinifche Gründe maßgebend gewefen. So finden wir eines der größten chemifchen Werke der Welt am
fchiffbaren Rhein gelegen, nicht allein um die Zufuhr der Kohlen auf dem billigen Wafferweg betätigen zu

können, fondern auch um für die ßerbeifchaffung der Rohprodukte und für den Verfand der fertigen

Grzeugniffe die niedrigen Frachtfä^e auszunü^en.

Bei einem anderen Werk war der ßolzreichtum des Speffarts die Veranlaffung zur Anlage der

Fabrik gewefen, wieder wo anders bedingte das Vorhandenfein einer größeren Wafferkraft die Fliederlaffung.

Wenn wir die einzelnen chemifchen Fabriken, die in Bayern ihren Si^ haben, in Gruppen fcheiden

wollen, fo unterFcheiden wir zunädift:

1. die 3nduftrie der Soda und Schwefelfäure und die damit im Zufammenhang ftehende Fabrikation

der niineralfäuren, des Superphosphats und öhnlidier Produkte;

2. die anderer Produkte mineralifcher Art und

3. die des Steinkohlenteers und anderer organifcher Körper.

Bis Rohmaterial zur Erzeugung uon Schwefelfäure dienen Pyrite und Kupferpyriterze. Die Ber-

ftellung der Schwefelfäure gefchieht zum Ceil noch nach dem Bleikammeruerfahren, zum Ceil nach dem
Kontaktuerfahren, das darin befteht, da^ man die Röftgafe, mit Luft gemifcht, über mit Platinfalzen oder

ähnlich wirkenden Körpern getränkte poröfe ITlaterialien leitet.

Vor allem die badifche Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen ftellt Schwefelfäure und Schwefel-

Fäureanhydrid nach diefem Verfahren her. Da der Weltruf diefer Firma fich aber hauptfächlidi auf die

Fabrikation der Anilinfarben gründet, fo foll näheres über diefes Werk bei Betrachtung der dritten Gruppe

ausgeführt werden. Ebenfalls mit der Fabrikation der Schwefelfäure befaßt fich die bayeriFche Aktien-

GefellFchaft für diemiFche und landwirtFchaftlich-chemifche Fabrikate in ßeufeld. Die GelelIFchaft wurde im

3ahre 1857 auf Veranlaffung und unter ITlitwirkung des berühmten Chemikers üuftus uon Liebig gegründet.

Sie ift die ältefte bayeriFche Fabrik der chemiFchen Gro^induftrie und die zweitältefte Superphosphatfabrik

auf dem Kontinent. Die Fabrik, im Vorgebirge der bayeriFchen Alpen gelegen, arbeitet mit WaFFer- und

Dampfkraft und befchäftigt 150-200 Arbeiter. Aulger Schwefelfäure in den handelsüblichen Konzentrationen

werden in uerfchiedenen Betrieben noch Salpeterfäure, Salzfäure, Glauberfalz, Fchwefelfaure Conerde, künft-

liehe Düngemittel aller Art und Kupferfoda hergeftellt. Die GefellFchaft befi^t ein eigenes Bergwerk in

Cirol, aus weldiem fie Schwefelkies als Rohprodukt für ihre Fabrikate fördert, und einen eigenen Corfftich

bei Kolbermoor. Für die Fabrikation anorganiFcher Säuren kommen noch die Fabriken uon Schuy Ilachf.

und Cheodor Schmiedel, beide in Flürnberg, in Betracht, die beiläufig erwähnt feien. Schwefelfäure Con-

erde, Conerdehydrat, wafferfreie calc. Conerde, Conerdepräparate, Alaun und als ßilfsprodukte niineral-

fäuren und Kryftallfoda und Superphosphat ftellen die Gebrüder Giulini, G. m. b. B., liudwigshafen, her.

Die Fabrik wurde im 5ahre 1824 gegründet und im 3ahre 1851 nach Liudwigshafen uerlegt. ün ihren

Betrieben werden heute ca. 700 Arbeiter befchäftigt.



rHif der Berftellung uon flnfirnonfalzen, Queckfilberpräparafen, Fluorchrom, Fluorncitrium und

Flu^Iäure faefafjt [ich die chemifche Fabrik uon W. C. FikentFcher in ITlarktredwi^.

Calciumkarbid erzeugen die Carbidwerke Freyung; das Carbidwerk Lechbruck, das mit 4 Curbinen

zu je 500 PS. arbeitete, hat feit 1. IHai 1902 feinen Betrieb eingeftellt.

Fliiffigen Sauerftoff in Stahlbomben [teilt die eefeilFchaft [ür liindes Gismafdiinen fl.=6. in ITlünchen

in ihrer Anlage in Böllriegelsgreuth her. Gr wird aus der Ituft gewonnen, indem dem flüffigen Gemenge

von Stid^ftoff und Sauerftoff durch teilweifes Verdampfen der Stickftoffgehalt entzogen wird. Die hierbei

entftehende Kälte dient dann zur Perflüffigung neuer Luftmengen.

Bei diefer Gruppe fei audi auf die zahlreichen Werke hingewiefen, die fich mit der chemifchen

Illetallbearbeitung befaffen, auf die Bronzefarbenwerke, die hauptfächlich in ITlittelfranken ihren Sifj haben.

Das größte der fraglidien Werke find die Bronzefarben^oerke fl.=G. vorm. Carl Schlenk in Roth.

Die Fabrik wurde 187^) gegründet und 1897 in eine flktien-GefellFchaft mit einem Kapital uon 1 250 000 ITlk.

umgewandelt. Sie arbeitet mit 400 P5.,teils Waffer, teils Dampf und befchäftigt 200 Arbeiter beiderlei GeFchlechts.

Die Produktion beläuft fich auf 5000 kg ITletall und 5000 kg Bronzefarbenpuluer aller Sorten pro Woche.

Wenn wir zu der ünduftrie des Steinkohlenteers übergehen, fo mu^ uor allen eines der größten

chemifchen Werke, nämlich der Badifchen Anilin» und Sodafabrik, Erwähnung gefchehen. Sie wurde 1865

gegründet zum Zwecke der Erzeugung und dem Verkauf aller Arten uon Farben und chemifchen Produkten,

fowie Berftellung aller für den eigenen Gefchäftsbetrieb erforderlichen ITlnterialien und Bilfsprodukte,

befonders audi zur fSerftellung des künftlichen Undigos. Das Aktienkapital beträgt 21 000000 ITlk. 3m Betrieb

werden ca. 25 000 PS. benut}t. Um 3ahre 1905 betrug der durchfchnittliche Beftand der befchäftigten

Auffeher und Arbeiter 6972, an welche eine üohnfumme uon 8 501 334 FTlk. zur Auszahlung gelangte.

An gefeölidien Verpflichtungen für Angeftellte und Arbeiter hatte die Fabrik im 5ahre 1905 266 698 Ulk

zu leiften, die freiwilligen Aufwendungen im gleichen Zeitraum betrugen 908 670 Illk. Um übrigen fei auf die

anläßlich der fiandesausftellung erfcheinende uon der B. A. und S. felbft redigierte Schrift hingewiefen.

mit der Verarbeitung uon Steinkohlenteer und Teerölen befaßt fich die Aktiengefellfchaft für Ceer-

und ErdöNUnduftrie, mit dem Bauptfit} in Berlin, die in ihrer Zweigniederlaffung Pafing bei Illünchen

800 t. der uorerwähnten Produkte uerarbeitet. Gewonnen werden daraus Benzol, Toluol, Soluenfnaphta,

Pyridin, Phenol, rohe Karbolfäuren, Krefol, Ilaphtalin, Anthracon, Umprägnieröle, Karbolineum, Pech, Dach»

ladt und fonftige Produkte. Die Fabrik in Pafing hat zwei Dampfkeffel uon 125 qm Beizfläche fowie

acht Dampfmafchinen mit ca. 60 PS. und befchäftigt zurzeit 34 Arbeiter. Dreizehn eigene Keffelwagen

dienen zur Berbeifchaffung des Rohteers aus den Gasfabriken der Städte zur Arbeitsftätte.

Der Verein für chemifche Unduftrie, Frankfurt a. III. hat au^er neun anderen Werken eine Zweig»

niederlaffung in Baufach im Speffart. Bergeftellt wird Gffigfäure für technifche und Speifezwedte, Bolzgeift,

Präparate aus Buchenholzteer, Bolzkohle, Bolzkohlenbriquettes und Bolzftoff neben uerfchiedenen anderen

Produkte. Als Rohmaterialien kommen Bolz, Steinkohlen, ITlineralfäuren, Ät3kalk, Soda etc. zur Ver»

Wendung. Die Firma Knoll & So., Iiudwigshafen, gegründet 1886, befaßt fich hauptfächlich mit der

Berftellung uon Alkaloiden und Glykofiden, organotherapeutifchen und dermatotherapeutifchen Präparaten.

Sie befchäftigt 12 Chemiker, 40 Beamte und 100 Arbeiter. Es ftehen 4 Dampfkeffel mit 140 qm Beizfläche

und zwei Dampfmafchinen mit 70 PS. in Betrieb.

Die im uorftehenden gegebene Überficht über die chemifche Unduftrie Bayerns,*) die natürlidi

keinen Anfprudi auf Vollftändigkeit machen kann, mag ihre Bedeutung für das üand widerfpiegeln. Sie

würde noch mehr in die Augen fallend fein, wenn es möglich wäre, über die Produktion und das Abfa^-

gebiet der einzelnen Werke genaue Daten anzugeben, aber begreiflicherweife werden diefe Zahlen uon

den einzelnen Werken nidit ueröffentlidit.

Wie ich fchon Eingangs die Bedeutung der Wafferwege für die Unduffrie berührt habe, fo möchte

ich am Sdilu^ noch auf die befonders in der bayerifdien Bochebene uorhandenen Wafferkräfte hinweifen.

Es liegt an der üöfung der Frage über die Wafferrechte, ob Bayerns chemifdie Unduftrie fich in der Folge

des Auffchwungs erfreuen wird, den man ihr in Binblick auf die uorhandenen Wafferkräfte, die für die

diemifche Unduftrie uon wachfender Bedeutung werden, uorausfagen kann, oder aber, ob fidi die Unduftrie

ins Ausland wendet,

*) fluch an dieler Stelle Ipreche ich allen Werken, die mich durch IHitfeilungen unterlfü^t haben, meinen Dank aus.
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Die bayerifdie Bierbrauerei,
Von Dr. E. Bleifch, WeihenFtephan.

I, Die Zeit bis zu HnFang des neunzehnten üahrhunderts.

Die bayerifche Bierbrauerei in ihrer je^igen Geftaltung als ein hochbedeutlamer Faktor in dem wirt-

fdiaftlichen Leben unferes engeren Vaterlandes lö^f lieh in den erften bedeutfamen Etappen ihrer

Entwicklung wohl kaum über den HnFang des uorigen Jahrhunderts zurückführen. Vor dieler Zeit

war lie ein handwerkmö^ig betriebenes, teilweife fehr primitiues Gewerbe, das auf rein empirifchen,

hie und da fehr veralteten Erfahrungen beruhte und tro^ mancher Vorzüge den Brauereien anderer

Länder gegenüber in technifcher Beziehung auf einer weit niedrigeren Stufe ftand als manches andere Fchon zu

hoher Blüte gelangte Gewerbe. Bindernd in riiefer Beziehung war namentlich bis in das 16. und 17. 5ahr=

hundert hinein der uorherrFchende Weinkonfum und der ITlangel eines regeren ßandelsuerkehrs im Gegen«

faö zu Rorddeutfchland, wo das Gewerbe bereits uor dem dreißigjährigen Kriege es zu einer bedeutenden

Stufe der Entwicklung gebracht hatte. 3n Bayern blieb das Gewerbe, was es heute ja noch teilweife Ift,

ein landwirtfchaftliches Rebengewerbe, welches an der eigenen Scholle haftete und für den eng begrenzten

Kreis der eigenen Scholle arbeitete.

Ein gewiffer technifcher Fortfchritt, wenn man uon einem folchen fprechen kann, ift dem Einfluß

der Klöfter zuzufchreiben, welche fich im eigentlichen FTlittelalter mit der Braukunft befchäftigten. Wird

doch die Gründung der heutigen Staatsbrauerei Weihenftephan, einer früheren Klofterbrauerei der

Benediktiner, fchon in das üahr 1146 gefeßt, fo daß diefe Brauerei auf eine mehr als fiebenhundert«

jährige Gefchichte zurückblicken kann. Die Cradition diefer berühmten Klofterbiere lebt euch heute noch

in weiten Schichten der Bevölkerung fort, indem die Flamen uon Klofterorden, wie Franziskaner,

Eluguftiner, Paulaner ufw. gern als Flamen für Braultätten gewählt und uon jedem Biertrinker mit

einer gewiFFen Ehrfurcht genannt werden. Einige diefer Klofterbrauereien haben fich in ihrer urfprüng-

liehen Form bis auf den heutigen Cag erhalten, namentlich im füdlichen Bayern. Eine der bekannteften

IFt die Brauerei des KloFters Andechs in der Flähe des flmmerFee's, nicht fern uon FTlünchen. Aber auch

an den Fürftenhöfen fand die Brauerei Eingang, als der Weinkonfum nachließ und jeder der kleineren

oder größeren, in dem heutigen Königreich Bayern zerftreuten Fürftenhöfe befaß ein eigenes Bofbräuhaus,

Ein Folches Bofbräuhaus, allerdings den modernen Verhältniffen angepaßt, exiftiert heute noch als das

weltberühmte Königliche Bofbräuhaus in FTlünchen. Die Zeit feiner Gründung fällt in das üahr 1589.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß zu dem außerordentlichen Rufe diefer Brauerei nicht nur die Güte des

dort gebrauten Crunkes, fondern auch die ehrwürdige Tradition beiträgt. Denn alle Fremden, welche die

bayerifche Bauptftadt befuchen, uerfehlen nicht das Bofbräuhaus aufzufuchen, als typifche und originellfte

Stätte des Illünchener, refp. bayeriFchen Liebens und Volkscharakters.

Zu den klöFterlichen und fürftlichen Bräuhäufern gefeilte Fich namentlich am Ausgang des

mittelalters eine dritte Form, die Kommunebrauerei, wie Fie Fich bis auf den heutigen Cag noch,

vorzüglich in kleinen fränkifchen Illarktflecken und Städtchen, erhalten hat. Die Kommunebrauerei entftand.



als nach den Zeiten des romanfifchen Rittertums in den Städten, welche [ich mehr oder weniger unabhängig

zu machen fuchten, ein kräftiges Bürgertum emporblühte. Die urfprüngliche Form des Kommunebrauwefens

beftand darin, da^ die einzelnen Bürger der Reihe nach brauten und zwar in ihrer eigenen Behaufung,

felbftuerftändlidi unter den primifiuften Verhältniifen. Erlt etwas ipäter entftanden aus naheliegenden

Zweckmä^igkeitsgründen eigene Kommunebräuhäuier, in denen die Brauerei einer beftimmten Reihenfolge

nadi von den brauberechtigten Bürgern ausgeübt wurde. Das überall ftreng organifierte Stadtregiment

wachte auf's peinUchfte über die Ordnung im Allgemeinen und über die genaue Reihenfolge an der Band

oon teilweife fehr rigorofen Beftimmungen. Bald aber führte [ich namentlich in den größeren Städten die

Gewohnheit ein, da^ die dort unterdefe reidi und [tolz gewordenen Bürger fich fcheuten, felblt das

Gewerbe auszuüben, fondern ein eigenes Perfonal zu diefem Zweck anitellten. ITlan nannte diefe Arbeiter

«iSchoppenknechtei»; über ihnen ftand als Beauffichtigender -ein 'iITleifterknechti», der mittelalterliche

Braumeifter. Dem Zug der Zeit folgend, fchloffen fich wie in allen anderen Gewerben der damaligen Zeit

auch die Angehörigen des Braugewerbes zu einer Zunft zufammen, um in fich felbft einen fozialen

Schutz gegen eventuelle Übergriffe des ftrengen Stadtregiments oder einzelner hochgeftellter Bürger zu

finden. Aber auch die Beranbildung eines jungen gefchulfen üachwuchfes machte fich die Zunft zur

gewi^ wichtigen Aufgabe, indem fie die Verhältniile der fiehrzeit genau regelte und die diesbezüglichen

Beltimmungen ftreng überwachte. Die fiehrlinge mußten nach einer nicht zu kurz bemeffenen Iiehrzeit,

wie in den meiften der anderen Gewerbe, behufs der fogenannten Freifprechung eine Probearbeit, das

•illleifterftück)' machen, um damit fich über ihre praktifche Befähigung auszuweifen.

Als dann fpäter während und nach dem dreißigjährigen Kriege alles gewerbliche fieben ftockte

und der Wohlftand der Städte und ihrer Bürger zurückging, da lockerte fich auch unter dem Druck einer

heranziehenden neue Epoche der Gefchidite das vielleicht hie und da etwas zu ftraffe und einfeitige Regi=

ment der Städte. Die Braugerechtigkeit wurde nicht mehr fo außerordentlich peinlich überwacht; die

Angehörigen der Zunft durften [ich freier in ihrer Berufsftätte bewegen, und eine ftrenge ITlaßregel nach

der andern fiel oder geriet in Vergeffenheit, welche das Gewerbe in feiner Entwicklung nafurgemäß hindern

mußte. Die Zeit bis faft zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war infolge der flachwehen des

dreißigjährigen Krieges und der darauf folgenden meiftens kriegerifdien Zeiten des 18. Jahrhunderts wie

für die meiften Gewerbe, fo audi befonders für das Braugewerbe gewiß eine wirtfdiaftlich fehr traurige,

da überall die Produktion zurüdtging und viele Brauhäu[er gefchloffen werden mußten. Aber in diefer

Zeit des wirtfchaftlichen Ciefftandes vollzog fich in dem Gewerbe [elblt eine [ehr bedeutungsvolle Wandlung.

Während dieler Zeit fielen die beengenden Feffeln, in denen das Gewerbe im ITlittelalter und im Ausgang

deslelben [idi befand, vollftändig. Erft dadurch konnte fich das Gewerbe zu einem freien Stand entwickeln,

der felbltändig urteilende und handelnde ITlänner heranzog, die befähigt waren, nidit nur den Fortfchritt

zu verftehen, fondern auch zu fördern. Und die Wandlung war unbedingt notwendig, denn ohne diefe

ITlänner, die gewohnt waren, auf eigenen Füßen zu ftehen, auf Grund eigener Erfahrungen ihren Weg zu

gehen, wäre die glanzvolle Epoche der bayerifchen Brauerei unmöglich gewefen, welche fich am Anfang

des 19. Jahrhunderts vorbereitete.

Von größter Bedeutung war aber audi für die Entwicklung der bayerifchen Brauerei unftreitig das

Eingreifen der eigentlichen Gefeßgebung, die fich von den gefchilderten einfeitigen maßregeln der Städte

fchon dadurch unterfchied, daß [ie von 'iliandeswegeni' einheitlich geregelt war, nicht [o einengend auf das

Gewerbe wirkte und der Allgemeinheit tatfächlich diente.

3m Jahre 1516 fchon erfchien eine bayerifche Landesverordnung, welche bis auf den heutigen

Cag für den Weltruf des bayerifchen Bieres von fchwerwiegendfter Bedeutung ift, ja direkt grundlegend

für denlelben war, «idaß füran allenthalben in unfere Stette, fllärkte und auf dem liande zu keinem Pier

merer Stukh, dann allein Gerften, ßopfen und Wafler genommen und gebraucht [ölle werden.i» Das
bayerifche Surrogah^erbot ift alfo nahezu 400 3ahre alt. Es lebt fort in § 7 des bayerifchen fllalzauffchlaggefeßes.

Eine andere Verordnung von nicht geringerer Bedeutung ift die im 3ahre 1553 erlaffene Beftimmung,

daß nur in den Wintermonaten, von niichaeli (29. September) bis Georgi (23. April) gebraut werden durfte.

Denn damit war der Anftoß zur bayerifchen Lagerbierbrauerei gegeben, welche den Weltruf des bayerifchen

Bieres mit begründete. Sie hat bis zirka 1850 eine große Rolle gefpielt, bis die Vervollkommnung der

Cechnik diefe Illaßregel überflüffig machte. Da es unter den äußerft primitiven Verhältniffen in technifcf.er
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Beziehung den Brauern nicht möglich war, im Sommer gutes ITlalz und Bier zu erzeugen, fo war diele

nia^regel vorzüglich geeignet, der Berftellung fchlechfer Biere üorzubeugen. Außerdem hatte fie entfchieden

den großen Vorzug, da^ He direkt erzieherifch auf den bayerifchen Brauer gewirkt hat. Denn auf die

ßeritellung des itärker eingebrauten «iSommerbieresi» (im Segenfa^ zu dem fcfiwächer eingebrauten

'iWinterbiert') mu^te belondere Sorgfalt bei der ßerfteilung und der langen Ilagerung verwandt werden.

Bierdurch wurden die Biere beffer und halfbarer und erfreuten fich bald eines über die Grenzen des

engeren Vaterlandes hinausgehenden Rufes.

fluch der Verkehr des Bieres und fein Verkauf wurde gefe^geberifdi durch zahlreiche Verordnungen

geregelt. Speziell Ipielte das Biertaxeweien in der Feftlegung des Preifes eine gro^e Rolle. Dasfelbe

entftand im Söhre 1516 und hielt feine Bedeutung bis 1865 bei. Es hat felbftuerltändlich mancherlei

Veränderung im Laufe der Zeit erfahren; die bedeutendfte war wohl das fogenannte «iBierregulatiui' uom
üahre 1811.

Die Befolgung aller diefer Verordnungen wurde durch eigene behördliche Kommiffionen ftöndlg

kontrolliert und zwar erftreckte fidi diele Kontrolle fowohl auf die Produktion als auf die Steuer. Arn

bekannteften ift in diefer Beziehung das 1723 gefchaffene amtliche ünftitut der «i Bierkiefer i-, welche durch

Koftproben die fogen. <iPfenniggültigkeiti> des Bieres zu prüfen hatten. Diefe ünftituton hat fidi in

ihrer flbfonderlichkeit bis faft in die ITlitte des vergangenen Jahrhunderts gehalten.

Von dem fogenannten -iBieraufrchlag» kann allerdings nicht behauptet werden, da^ er der Gnf-

widtlung des Gewerbes befonders günftig gewefen wäre, da die diesbezüglichen Verhältniffe im tiaufe der Zeit

fehr verworrene wurden. Um Jahre 1516 das erfte Ulal angeordnet, wurde er bereits im Jahre 1565

verdoppelt und hat dann im Laufe der Zeit mannigfaltige Erhöhung, fo viel Veränderungen und Zufat^-

fajftimmungen erfahren, da^ es allgemein als Wohltat empfunden wurde, als am Anfang des 19. Jahr-

hunderts auf diefem wichtigen Gebiete des bayerifchen Brauwefens eine endgültige und durchgreifende

Änderung eintrat.

3m Ganzen mu^ aber doch betont werden, da^ die das Brauwefen befreffende bayerifche Gefetj-

gebung trol} nidit zu leugnender ITlängel namentlich in dem zulet5t angeführten Punkt einen günltigen

Einfluß auf die Entwicklung des Gewerbes gehabt hat. Denn fie hat es tro^ gelegentlichen, fchwer zu

umgehenden Widerftreits mit den gewerblichen üntereffen verftanden, gleichzeitig dem Wohl des Produzenten

und Konfumenten gerecht zu werden.

II. Die Zelt pon Beginn des neunzehnten Jahrhundert bis in die 3eötzeit.

3n der fehr unruhigen Zeit der napoleonifchen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnte

es naturgemäß zunächft zu einer gefunden Weiterentwicklung des bayrifchen Braugewerbes nicht kommen.

Einzelne Betriebe hatten es allerdings um diefe Zeit Fchon zu einer für damalige Verhältniffe nicht un«

erheblichen Produktion gebracht. So betrug der Rohmaterialverbrauch der «igroßen Brauereii' zu Burg-

farrnbach bei riürnberg im Jahre 1790 zirka 6 000 Bektoliter Gerfte und Weizen und 50 Zentner Bopfen.

Das ITlünchener Bofbräuhaus produzierte im Jahre 1799 1800 zirka 22 000 Bektoliter Bier, das find

Zahlen, die etwa heute noch die Größe eines mittleren Betriebes bedeuten. Was aber die Bierbrauerei

Fchon Anfang des vorigen Jahrhunderts für Bayern bedeutete, geht aus einer Äußerung von Rudhardt

(•(Über den Zuftand des Königreichs Bayern nach amtlichen Quellern'. Stuttgart und Tübingen 1825.)

hervor, indem er fagt: <iDas eigentlich bayrifch Baupt- und Ilationalgewerbe ift die Bierbrauerei«'.

Jmmerhin fehlte immer noch die Brücke zu dem modernen Großbetrieb, da die tlatur des Brau-

prozeffes fo gut wie unbekannt und feine Ausübung ganz auf einfachen, rein empirifchen Erfahrungen

beruhte. Auch ftand die Cechnik doch noch auf einer fehr niedrigen Stufe, denn alle mechanifche Arbeit wurde

mit Bandbetrieb verriditet. Es fehlte alfo dem Gewerbe noch jedes Gepräge einer werdenden Jnduftrie,

welche fich fpäter die Welt erobern follte. manche neue Einrichtung fand zwar allgemeinen Eingang, fo

2. B. die Verbefferung der Darren in ihrer Ausbildung als Beißluftdarren in der Brauerei zum Ober-

[paten in ITlünchen im Jahre 1818. Durchgreifende epochemachende Fleuerungen find aber eigentlich

auch in dem erften Drittel des vorigen Jahrhunderts nicht zu verzeichnen.

Dagegen wurde in diefer Zeit die bayerifche Brau-ITlethode, deren Anfänge allerdings bedeutend

weiter zurückliegen und nur dürftig bekannt find, endgültig ausgebildet und damit ein Vorbild für



die ganze kontinentale Brauerei. Das eharakteriftiFche dieler ITlethode beruht darin, da^ das Bier unter-

gätirig (im Segenfa^ zu der noch wenig verbreiteten älteren Obergährung) gebraut und da^ beim

ITlaifchproze^ im Sudhaus ein Dekoktionsuerfahren, das bayerifche «iDreidick-ITlairchuerFalireni' angewandt

wird. Beide ITlomente find hervorragend mit beftimmend für den Charakter der bayerifchen Biere.

Den flnito^ zu ihrer technifchen Weiterentwicklung lollte aber die bayerifche Brauerei durch das Brau»

gewerbe refp. Brauindultrie eines anderen üandes, nämlich Englands, erhalten. Ua die englifche Brauerei

wurde direkt Lehrmeilterin der bayerifchen Brauerei in ihren technifchen Fortfchritten, wenn auch felbft»

uerftändlich vieles der einheimifchen untergährigen Braumethode im ßegenfa^ zu der in England üblichen

Obergährung erft angepaßt werden mu^te.

Die englifdie Brauerei hatte [ich, nachdem ßoward im üahre 1730 die ßerftellung des Porters

gelehrt hatte, fchon im Laufe des weiteren 18. Jahrhunderts zu einer eigentlichen Brauinduftrie ausgewachfen,

die bereits, unterftü^t durch die frühzeitige Weltmachtftellung Englands, einen bedeutenden überfeeifchen

Export mit ihrem Produkt betrieb. Das induftrielle Gepräge der englifchen Brauerei kam namentlich zum

Ausdruck in der fchon frühzeitigen Einführung des Dampfes zur Ausführung mechanifcher Arbeiten im

Segenfaö zu der noch bis faft in die mitte des vorigen Jahrhunderts vollftändig handwerksmäßig be-

triebenen Brauerei Bayerns. Ferner wurden zwei für den rationellen Brauereibetrieb unendlich wichtige

technifch-wiffenfchaftlidie Jnftrumente, ohne die heute audi der kleinfte Brauereibetrieb fait undenkbar

erfdieint, der Chermometer und der Saccharometer (zur Beftimmung der Extraktprozente in Würze und

Bier) bereits angewandt, fluch die bei weitem belfere Ausbildung der ITlälzerei fowohl in rein technifcher

Beziehung ihrer Anlagen als auch in der Art und Weife ihrer ßandhabung war die englifche Brauerei

bedeutend voraus. Schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gab es in England eine Brauerei, welche

zirka 300 000 ßektoliter Bier erzeugte, was allerdings nur möglich war bei dem Syftem der Obergärung.

Für Untergärung wäre eine derartige Produktion ohne die damals nodi fehlende Eismafchine einfach

unmöglich gewefen.

Eine Flußanwendung der großen technifchen Errungenfchaften, über welche die englifche Brauerei

fchon am Beginn des vorigen Jahrhunderts verfügte, wäre aber für unfere einheimifchen Verhältniffe einfach

unmöglich gewefen, wenn fich nicht zur richtigen Zeit der richtige ITlann gefunden hätte, der die technifchen

Grundlagen der hochentwidtelten englifchen Brauerei auf die vollftändig anders gearteten Verhältniffe der

allerdings fchon durch ihre vorzügliche untergärige Braumethode bekannten bayerifchen Brauerei zu über-

tragen die hervorragende Fähigkeit gehabt hätte. Es fehlte zwar nicht an Verfuchen, die englifche Brauerei

und ihre ITlethoden direkt bei uns einzuführen. Auch die fdion erwähnte, für damalige Verhältniffe

bedeutende Brauerei in Burgfarrnbach bei Ilürnberg foll mandies von dem englifchen Illufter übernommen

haben. Jedoch blieben diefe Verfuche erfolglos, da bei ihrer Einführung zu wenig das Spezififche unterer

einheimifchen Verhältniffe berückfiditigt worden war.

Der mann, der mit genialem Blick die tedmifchen Forffchritte der englifchen Brauerei für unfere

einheimifche Brauerei nußbar gemacht hat, war Gabriel Sedlmayr, der Sohn einer münchener Brauerfamilie,

welche im Befiß der fpäter fo berühmten münchener Spatenbrauerei war. Aber nicht nur diefes Verdienft

ift ihm zuzufchreiben. Denn als nach Übertragung und richtiger Anpaffung des englifchen mufters für

unfer andersgeartetes Braugewerbe die Fundamente für den modernen Großbetrieb gelegt waren, da find

feinen Anregungen und feiner Jnitiafive meiftens die Fortfehritte zu verdanken, die dann endgültig den

Weltruf des bayerifchen Bieres und der bayerifchen Brauinduftrie begründeten, fießtere ift fchließlich

vorbildlidi nicht nur für die deutfche Brauinduftrie, fondern für die ganze kontinentale Brauerei geworden.

Deßhalb verdient Gabriel Sedlmayr, es fei an diefer Stelle wieder befonders hervorgehoben, einen

Ehrenplaß in der Reihe der männer, welche unferem engeren Vaterlande, Bayern, zum Stolz gereichen.

Denn heute, wo die Cätigkeit diefes verdienftvollen mannes der Vergangenheit angehört, und ihn felbft

der kühle Rafen deckt, darf es wohl mit Recht ausgefprochen werden, daß er als Begründer einer der

wichtigften, wenn vielleicht nicht wichtigften, als wirtfchaftlich bedeutendften Jnduftrie Bayerns, angefehen

werden darf. Die Dienfte, die er damit unferem Vaterland zu leiften berufen war, find deßhalb nicht

hoch genug anzufchlagen. Gewiß haben auch andere männer das Jhrige dazu beigetragen, aber als

bahnbrechend allein darf das Wirken Sedlmayrs angefehen werden.

Den eigentlidien Anftoß, fich mit den großen Fortfehritten der englifchen Brauerei eingehend bekannt

zu machen, gab ein längerer Aufenthalt Sedlmayrs in England gelegentlich einer Studienreife in den
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40er üahren des vorigen üahrhiinderfs. Er war dabei begleitet uon feinem Freunde Rnfon Dreher, dem
[päteren Befi^er der ebenfalls zu einem Weltruf gelangten Brauerei in Sctiwechat bei Wien. Crot3 gewiffer

Schwierigkeiten gelang es den damals noch jungen Brauern, einen tiefen Einblick in das technifche Getriebe

der maf5gebenden englifchen Brauereien zu tun und fich mit der Bandhabung der damals fchon allgemein

eingeführten wiffenfchaftlichen Snftrumente zum Zweck der Kontrolle eines rationell geleiteten Brauerei=

betriebes bekannt zu machen. Räch einem mehr als einjährigen Aufenthalt in England kehrte Sedlmayr

nach rriünchen zurück und nachdem er im üahre 1839 die uäterliche Brauerei übernommen hatte, begann

er die technifche Ausbildung des Betriebes und die Einführung kontrollierender technifch^wiffenfchaftlicher

Unftrumenfe in dem Betrieb in Angriff zu nehmen. Seine Brauftätte wurde das ITlufter für die anderen

bayerifchen Brauereien. Seine erften Verbefferungen galten der mälzerei, fowohl ihrer FTlethode als ihren

Einrichtungen, ferner der uielfeitigen Anwendung des Chermometers und Saccharometers im Betriebe.

3m 3ahre 1846 führte er nach einigen Verfudien mit Erfolg die Dampfmafchine in den Betrieb ein, nach=

dem allerdings fchon im üahre 1840 in der Zacherlbrauerei in ITlünchen ein in Vergeffenheit geratener

Verfudi gemacht worden war, welcher praktifch bedeutungslos verlief. ITlit der definitiven Einführung der

Dampfmafchine in die Brauerei war der Grund zum modernen Großbetrieb gelegt. Die Verbreitung der=

felben in den Brauereien war eine fehr rafche und fchon anfangs der fechziger 3ahre des vorigen 3ahr=

hunderfs war die Dampfmafchine faft in allen mittleren Betrieben zu finden.

nachdem aber der Bandbetrieb in größeren und mittleren Brauereien immer mehr durch den

mechanifchen Dampfbetrieb verdrängt worden war, vollzog fich faft naturgemäß im Anfchluß daran in allen

Stationen des Brauereibetriebes ein bedeutender technifcher Forffchritt in der Aufftellung einer ganzen Anzahl

mofchinell getriebener Anlagen, namentlich mechanifcher Bebe- und Cransportvorrichtungen, mechanifch

angetriebener Sudwerke, Schrotmühlen ufw., woran Sedlmayr hervorragend mit gearbeitet hat. Aber auch

frühzeitig wurden Verfuche gemacht, die ITlaifchen und Bierwürzen mit ßilfe eigener Vorrichtungen mit

Dampf zu kochen. Diefe befriedigten allerdings nicht und es war einer bedeutend [päteren Zeit vorbehalten,

die Dampfkochung in den bayerifchen Brauereibetrieb einzuführen.

Ein fehr wichtiger Faktor für die fich immer mehr verbreitende Dampfbierbrauerei, wie man fie

nannte, mit ihren zahlreichen Bilfs» und flebenapparaten, nicht nur in Bayern, fondern auch fpäter nach

dem bayerifchen fTlufter in florddeutfchland, war die Einführung der Kohle in den Betrieb als Wärme= refp.

Kraftquelle. Denn als in den fünfziger und fechziger fahren des vorigen Jahrhunderts die Fluf5rchiffahrt

und ganz befonders das moderne Cransportmittel, die Eifenbahn, immer mehr ausgebaut worden waren

und die Kohle leicht, felbft von entfernteren Orten nach den Verbrauchsftätten gebracht werden konnte, da

erkannte man nicht nur in der Brauinduftrie, fondern auch in jeder anderen Unduftrie den enormen Vorteil

der Kohlenfeuerung hinfichtlich der Verbilligung des mafchinellen Betriebes.

Sehr große technifche Schwierigkeiten, von denen man fich heute kaum eine Vorftellung machen

kann, bereiteten die für den modernen Betrieb abfolut unerläßlichen Kelleranlagen mit den tiefen Cempera=

turen, wie fie die bayerifche untergärige Braumethode notwendig hat. Wie in dem erften Abfchnitt fchon

erwähnt, war im Allgemeinen das Brauen im Liaufe des heißen Sommers landesherrlich einfach unterfagt

und mußte das fogenannte ftärkere 'iSommerbien» fchon im Winter eingebraut werden. Eine Ausnahme

wurde behördlicherfeits nur bei denjenigen Brauereien gemacht und denfelben das Brauen während des

ganzen Uahres geftattet, wo fogenannte 'iFelfenkellen' in gebirgigen Gegenden, namentlich Frankens und

Oberbayerns vorhanden waren. Diefelben waren zum Ceil fchon von der flatur fertig gebildet vorhanden,

teilweife wurden fie den Verhältniffen der Brauerei angepaßt. Sie beiaßen den Vorzug, daß fie das ganze

Uahr gleiclimäßig niedrige Cemperaturen aufwiefen. Brauereien, welche in dem glücklichen Beiitj eines

folchen Felfenkellers waren, genoffen gewöhnlich einen großen Ruf, und daß die Cölzer Brauerei noch bis

faft zu mitte des 19. Jahrhunderts ein faft größeres l^enomee befaß wie die fTlünchener Brauerei, hatte

feinen hauptfächlichen Grund in diefem Vorzug des Vorhandenfeins eines Felfenkellers. I^udhardt zählte

im 3ahre 1807 in Bayern zirka 80 Brauereien, welche in Folge diefer günftigen natürlichen Kellcranlagen

das ganze dahr brauen durften.

Als aber Sedlmayr den Chermometer in den Brauereibetrieb eingeführt hatte, da war es eigentlidi

ganz felbftverftöndlidi, daß er auf mittel und Wege fann, um fich wie bei den Felfenkellern unabhängig

von Außentemperatur und Jahreszeit zu machen. Es gelang ihm mit Büfe von Hatureis und einer fehr

linnreichen kälieifolierenden Einrichtung im Jahre 1842 einen Eiskeller zu bauen, der dielen Erfordcrniffen

Q D
35



in gleicher Weile wie die natürlichen Felfenkeller gerecht wurde. Die Giskeller als eine fehr bedeutende

6rrungenrchaft zur Einhaltung der für die bayerifche Braumethode unerlä^Iidien Bedingungen führten fich

ebenfalls au^erordentlidi rafch in die bayerifchen Brauereien, dann fpäter außerhalb Bayerns, ein und bald

waren die Eiskeller, deren Anlage ja nidit die billigfte war, oft das Wert'.'ollfte des Brauereianwefens.

eine weitere Folge war das Kühlen der Würze mit Eis mit ßilfe von Gisfchwimmern und eigenen Kühl»

apparaten ufw. Die Anwendung des Ilatureifes reidit alfo, was überrafdien dürfte, im bayerifchen

Brauereibetriebe nidit weiter als bis zur Bälfte des vorigen Jahrhunderts zurück. Bemerkenswert ift aber dabei

befonders, da^ das ITlündiner biertrinkende Publikum zunächft von den fogenannten «iGisbiereni' nichts wiffen

wollte, indem es Schädigung der 6e[undheit durch diefelben befürditete. Grft allmählich konnte Sedlmayr

die uns heute ganz wunderlich erfcheinenden Sdiwierigkeiten urtd Vorurteile der öffentlichen Illeinung über

die angebliche Unbekömmlichkeit feiner -iGisbierei' befeitigen. Die Folge der allgemeinen Einführung

künftlicher Eiskeller war die Aufhebung der oben erwähnten Beftimmungen über das Einbrauen des

«iSommerbieresi» in denjenigen Brauereien, weldie keine Felfenkeller befa^en, im üahre 1850.

Die fpätere Zeit verdankt außerdem dem uerdienftuollen Sedlmayr einen weiteren, fehr bedeut«

famen Fortfchritt in der gleichen Richtung. Ein moderner Großbetrieb mit einer fo koloffalen Produktion,

wie ihn heute die meiften bayerifchen wirklichen ©roßbetriebe aufweifen, wäre undenkbar ohne Eismafchine.

Sewiß haben fich andere ülänner, wie Windhaufen, Carrö ufw. mit der Erfindung der Eismafchine ein

großes Verdienft erworben. Sedlmayr hat fich aber um ihre allgemeine Einführung im Brauereibetrieb

befonders dadurch verdient gemacht, als er in feinem Betriebe Gelegenheit gab, die heute in Deutfchland

allgemein verbreitete fiinde's Ammoniak-Eismafchine prakfifch auszuprobieren, da in feiner Brauerei im

3ahre 1873 die erfte «ifiindemafchinei' Aufftellung fand.

Die von Sedlmayr ausgeführte Reuanlage der Spatenbrauerei auf dem ITlarsfeld in ITlünchen

wurde das Prototyp des modernen Brauereigroßbetriebes und wurde nicht nur vorbildlich zunächft für die

bayerifche Brauerei, fondern fpäter auch für die Brauinduftrie norddeutfchlands, ja des ganzen Kontinents,

Denn in ihr fanden alle fo außerordentlich wichtigen üeuerungen auf dem Gebiete der Brauerei, welche

die fo fruchtbaren 3ahre der Illitte des vorigen Jahrhunderts gezeitigt haben, in einem gefchloffenen

Gefamtbilde Aufftellung. Gleidizeitig wurde damit der Beweis erbradit, daß die bayerifche Brauerei ihre

[lehrmeifterin, die englifche Brauerei, in kurzer Zeit nicht nur erreicht, fondern fogar überflügelt hatte.

Denn heute noch fteht die englifche Brauerei troß ihrer Riefenbetriebe, die fogar die amerikanifchen Riefen-

fabriken in der Produktion bei Weitem in den Schatten ftellen, faft auf dem gleichen technifchen Iliveau,

als zu der Zeit, in welcher Sedlmayr ihre Einrichtungen an Ort und Stelle ftudierte, alfo einer Zeit, die

zirka fiebzig Söhre hinter uns liegt.

Das leßte Drittel des vorigen und der Anfang des jeßigen Jahrhunderts haben noch viele

bemerkenswerte Verbefferungen gebradit, die der Brauerei immer mehr den Charakter einer großzügig

angelegten Jnduftrie verliehen. An diefer Arbeit find, nachdem vorher bayerifche Brauer die Baupt- und

Pionierarbeit verriditet hatten, auch hervorragende ITlänner anderer fiänder und Staaten beteiligt. Un-

endlich groß ift die Zahl der gemaditen verbeffernden Vorfchläge, von denen naturgemäß nur ein Cell

tatfädilich praktifche Anwendung finden konnte. Es würde viel zu weit führen, auf die Einzelheiten ein-

zugehen. Sie beziehen fich, dem Zug der Zeit folgend und dem Bilde einer Jnduftrie entfprechend, im

Allgemeinen auf Abkürzung der Zeitdauer der Arbeit und der einzelnen Prozeffe, möglichft verluftlofes

Arbeiten im Betriebe, namentlich in den Kellern, auf den Erfaß der Arbeit der nienFchenhand durch die

mafchlnelle Arbeit und damit der Unabhängigmachung vom Können und Wollen des Arbeiters und endlich

auf die Zentralifation der vielfach im Brauereibetrieb zerftreuten Wärme- und Krafterzeugungsftätten, ein

Umftand, der wenig in den Rahmen einer Jnduftrie paßt.

Die bayerifche Brauinduftrie hat den Weltruf ihres Produktes bereits vor mehr als einem menfchen-

alter feft begründet und muß forgfam über diefen mühfam erworbenen koftbaren Schaß wachen. Sie fteht

gewiß treu ihren großen Traditionen Jedem gefunden Fortfchritt fympathifch gegenüber. Verftändlidi wird

aber audi jedem Unbefangenen ein gewiffes konfervatives Verhalten der bayerifchen Brauerei fein, das

nicht jede der maffenhaft und leider oft fehr unfertigen Ileuerungen akzeptiert, ohne vorher, foweit das

möglidi ift, aufs forgfältigfte den event. Einfluß auf Bierqualität zu prüfen, namentlich weift fie mit Recht

alle Ileuerungen von fich, weldie eine tiefeinfchneidende Änderung des Brauprozeffes bedeuten, wenn die-

felben die Rentabilität des Betriebes audi im günftigen Sinne beeinfluffen mögen. Sie nim^it in diefer
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Beziehung, das mu^ immer uor flugen gehalfen werden, einen gefonderten PIaf5 unter den ^nduFtrien

ein, indem fie ein Genu^mittel erzeugt, das in gerdimadtlicher Beziehung auf3erordentIich reagiert und lehr

beeinHufjt wird durch einen langwierigen, durchaus noch nicht in allen Phalen bekannten Bereitungsproze^.

Sie hat mit einem Wort mit einer Anzahl Imponderabilien zu rechnen, die lie nicht alle willenFchaftlich

beherrfcht und die den Charakter und Sefchmack ihres Produktes außerordentlich beeinflullen. Und deshalb

liegt Verlieht und eine gewille Zurüd^haltung gegenüber den uielen [leuerungsuorfchlägen der modernen
Zeit gewiß im ^nterelle des Weltrufes der bayerifchen Brauindultrie.

Die bayerifche Brauindultrie hat in ihrer glanzuollen Entwicklung aber eine getreue Gehilfin in

der Brauwillenfchaft gefunden. Gerade die frühzeitige willenl'chaftlidie Durchdringung des bayerifchen

Gewerbes war es ja, die es zu einer hohen kulturellen Aufgabe belonders befähigte und es geeignet

machte, Lehrmeifterin der ganzen continentalen Brauerei zu werden, fluch ITlänner anderer Rationen

haben großen Anteil an der wiflenfchaftlichen Durchforfchung des Brauprozeffes, aber Bayern hat wohl

namentlich in der großen Zeit der eigentlichen Umwandlung des handwerksmäßig betriebenen Gewerbes

zu einer hochentwickelten 3nduftrie auch in wilfenfchaftlicher Beziehung die Führung gehabt. Der Begründer

der bayerifchen Brauindultrie, Gabriel Sedlmayr, erkannte als erfter die Wichtigkeit einer fachwiffenfchart-

lichen Unterftüßung und unterhielt rege Fühlung mit den ITlännern der Wilfenfchaft, auf die er andererfeits

als Reformator des bayerifchen Brauwefens äußerlt anregend wirken mußte.

nicht unerwähnt foll es bleiben, daß die bayerifche Regierung fchon in der erften Bälfte des uorigen

Jahrhunderts mit Bilfe von Gelehrten lüethoden ausarbeiten ließ, nach welchen das Bier unterfucht werden

konnte, um damit das faft mittelalterliche ünftitut der oben fchon erwähnten<i Bierkielen» zu beleitigen,

deffen Unhaltbarkeit man erkannt hatte. So entftanden 1833 die hallymetrifche und 1843 die optifche

Bierprobe. Beide mußten allerdings bald im 3ahre 1844 der epochemachenden faccharometrifchen Bier-

probe nach Prof. Balling in Prag weichen, welche heute noch die maßgebende ilt.

Aber nicht nur die Erforfchung des Brauprozeffes, fondern auch eine bedeutende Entwidtlung des

brautechnifchen Unterrichts ergab lieh naturgemäß als eine Folge der mächtig aufftrebenden bayerifchen

Brauinduftrie. Schon im Jahre 1836 hielt Prof. Kaifer in fHünchen Vorlelungen, die durch praktifche

Lehrkurie uon Sedlmayr felblt, aber auch anderen Illünchner Brauern unterftüßt wurden. Zu gleicher

Zeit faft begann Knoblauch an der landwirtfchaftlichen Zentralfchule in Schleißheim (jeßige Akademie für

[landwirtfchaft und Brauerei Weihenftephan) praktifche und theoretifche fiehrkurfe für Brauerei abzuhalten,

flach Überliedlung der Anitalt nach Weihenitephan in den (»Oer Jahren des uorigen Jahrhunderts gelangte

die Schule unter Lintner und feinem ITlitarbeiter Bolzner zu einem lehr bedeutenden Ruf als Fachfchule.

Jm Jahre 1876 erfolgte auf Anregung (iintners die Gründung der wiflenfchaftlichen Station für

Brauerei in Illünchen, der die Aufgabe geftellt war, neben einem weiteren Ausbau der Brauereiwilfenfchaft

die Unterfuchungen der Rohmaterialien und Zwifchenprodukte der Brauerei auszuführen. Beide Anftalten

die Brauerfchule Weihenitephan und die fllünchner Station, find uorbildlich für eine ganze Anzahl fpäter

entftandener ähnlicher Einrichtungen geworden. Später noch rief der bayerifche Staat zwei ftaatlich

fubuentionierte Anitalten, flürnberg und Weihenitephan (leßtere früher in Ulemmingen) ins lieben, welche

mit großem Erfolg daran gearbeitet haben, das auf dem platten band noch uiel verbreitete kleine Brau-

gewerbe mit den Errungenfchaften der neueren Brautechnik und -wiffenfchaft bekannt zu machen. Die

neuefte Errungenfchaft der Jnduftrie auf diefem Gebiete ift endlich die Anlegung eigener Laboratorien in

faft allen bayrifchen Großbetrieben, nachdem man fich uon dem großen Vorteile der technifch-wiffenfchaft-

liehen Kontrolle des Betriebes hinreichend überzeugt hatte.

Jm Laufe des uorigen Jahrhunderts wurden uon der bayerifchen Regierung eine Anzahl lehr

wichtiger Reuerungen hinfichtlich der fteueramtlichen und gewerblichen Verhältnille der Brauerei eingeführt,

welche den teilweife fehr ungeordneten und die Entwidilung des Gewerbes hindernden Verhältnillen

früherer Zeiten ein Ende machten. Jm Jahre 1806 wurde die bisher uom Eimer erhobene Bieriteuer auf-

gehoben und der uom eingelprengten Illalz erhobene «iITlalzaufrchlag» eingeführt. Derfelbe erfuhr dann im

3ahre 1879 eine Erhöhung uon 50 "
o

und wurde 188<? prinzipiell abgeändert, um damit mancher

der fich ergebenden Bärten der Steuergeießgebung gegenüber den fehr uerfchieden gelagerten Verhält-

niffen der einzelnen Brauer einigermaßen zu begegnen. Der malzaufichlag ilt bis auf den heutigen

Cag für Bayein uon der größten wirlfchaftlichen Bedeutung, ja man wird nicht zu weit gehen, wenn man
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ihn als den Schwerpunkt der bayerifchen Steuerpolitik bezeichnet. Das bayerifche Bierfaxewefen, welches

in der Form des fchon erwähnten Bierfa^regulatius uon 1811 als eine ficherlich veraltete und nicht immer

die Entwicklung des Gewerbes begünftigende Einrichtung weiterlebte, wurde erlt im üahre 1865 aufgehoben,

es war bis zu diefer Zeit uon einfchneidendftem Gintlu^ auf die Seitalfung der bayerifchen Brauerei.

Schlußwort,

Der gewaltige HufFchwung der bayerifdien Brauerei in dem uerHoffenen Jahrhundert geht am

belten aus einer Segenüberftellung uon ftatiftifchem Zahlenmaterial heruor, welches wir teilweife den uor=

züglichen Arbeiten ßolzners, Struues und Sedlmayrs entnehmen.

Die Bierproduktion betrug zirka:

3m 3ahre 1807/1808 3 730 960 Bektoliter

1830/1831 4402 500

1840/1841 4 936300

1850/1851 5806000

1860/1861 6089 090

1870 7 572 986

1880 11821915

1890 14 419 895

1903 17 359 622

im rechtsrheinifchen Bayern

(3n der Pfalz war die Produktion

noch fehr unbedeutend).

in ganz Bayern.

Die Produktion hat fich alfo im Laufe des uorigen Jahrhunderts zirka uerfünffacht, und in der

Zeit uon 1870 bis Ende des Jahrhunderts mehr als uerdoppelt.

Die uon der bayerifchen Brauerei durch den ülalzauffchlag erhobenen Steuern betrugen:

3m 3ahre 1830/1831

„ 1860/1861

1890

1900

1903

5180061 Gulden

6 846180

30893 200 mark
36 088 200 „

33 854 000

Hus diefen Zahlen geht wohl deutlich heruor, uon welcher enormen Cragweite die Erträge des

bayerifchen Ulalzauffchlags für die Finanzen Bayerns find und da^ das Wohl und Wehe der bayerifchen

Brauerei eng uerknüpft ift mit der wirtfchaftlichen Lage des bayerifchen Staates überhaupt.

fln dem Blühen der bayerifchen Brauinduftrie trägt der fich je^t über den ganzen Erdball erftreckende

Export nicht unerheblich bei. ITlit Stolz darf es gefagt werden, da^ hierdurch der Ruf eines bayerifchen

3nduftrieproduktes bis in die entfernieften Gegenden getragen worden ift. ITlünchen ift in erfter Linie an

dem Export beteiligt, obgleich es eigentlich erft fpäter in diefer Beziehung auf dem Plat5e erfchienen

ift. Den Anfang, bayerifches Bier namentlich nach florddeutfchland zu exportieren, haben fränkifche

Bierftädte, welche teilweife heute noch am Export ftark beteiligt find, gemacht, wie Kulmbach, Ilürnberg,

Erlangen ufw.

Die Bierausfuhr Bayerns betrug:

3m 3ahre 1842/1843

1869

1880

1885

1890

1903

25 095 Bektoliter

236473

745 333

1 378873

2146905

2 588000

Der Bierexport hat fich nach diefen Zahlen im Iiaufe uon 60 3ahren zirka uerhundertfacht.



Pro Kopf der Bevölkerung betrug die Produktion:

Um 3ahre 1807/1808 zirka 1,15 Bekfoliter

. 1830/1831 , , 1,22

>> „ 1849/1850 , , 1,40

1864/1865 ,, 1,94

n 1880
, 2,45

$$ 1890
, 2,49

1903
, 2,81

Der Bierperbrauch betrug pro Kopf der Bevölkerung:

3m 3ahre 1876 247,8 Liter

„ 1880 210,7 „

„ 1885 209,1 „

„ 1890 222,1 „

„ 1900 246,1 „

„ 1903 231,9 „

6s ift alfo eine ftändige Zunahme der Produktion auf den Kopf der Bevölkerung zu beobachten.

Die Verbrauchsziffer ift im Iiaufe der üahre (ehr fchwankend und wird naturgemäß fehr beeinflußt werden

durch die jeweiligen wirtfchaftlichen Verhältniffe.

Die bayerifche Brauerei hat fich aber auch ein großes Verdienft um das ganze deutfche Brauwefen er-

worben. Denn fie war die Wiege desfelben und von ihr ift die Entwicklung der gewaltigen deutfchen Brauerei aus-

gegangen, die heute mit zirka 70 millionen Bektoliter jähriger Biererzeugung die erffe aller Länder ift.

Welche koloffale wirtfchaftliche Werte dabei in Frage kommen, erhellt daraus, daß die deutfche Brauerei

zirka 910 ITlillionen FTlark ßerftellungskoften beanfprucht, daß fie ferner für den Ankauf einheimifcher

landwirtfchafflicher Produkte rund 310 ITlillionen FTlark ausgibt.

Die machtvolle bayerifche Brauinduftrie darf mit Recht ftolz fein auf ihre Erfolge. Vielleicht

als einzige 3nduftrie Bayerns ift ihr Produkt als erftklaffiges auf dem ganzen Erdball bekannt. Aber

wie Jeder anderen 3nduftrie find auch ihr die wirtfchaftlichen Kämpfe der modernen Zeit nicht erfpari

geblieben. Konkurrenz im eigenen Lande, Vermehrung von Brauftätten in anderen liändern und dadurch

bewirkte Gefährdung des Exports erfchweren heute ihre Exiftenzbedingungen wefentlich. Bei ihrer großen

wirtfchaftlichen Bedeutung aber ift ficherlich zu erwarten, daß die bayerifche Staatsregierung wie bisher Jeder-

zeit mittel und Wege finden wird, um unter gleichzeitiger Wahrung der ünterelfen der Produktion und der

Konfumenten die fo fteuerkräftige ünduftrie vor Überlaftungen zu fchüßen, um diefelbe fo blühend und

lebenskräftig zu erhalten wie bisher.





Die Blei[tiftindu[trie Bayerns.
Von Dr. Eduard Schwanhäu^er.

Üm Altertum und Illittelalter kannte man den Graphit und den Bleiftift noch nicht; doch wurde fchon

hie und da das Blei zum Schreiben, befonders zum Ziehen von Linien auf Pergament, uerwendet.

man bediente [ich dabei einer kleinen, runden, bleiernen Scheibe, weil die[e nicht lo leicht ein-

reiben oder [ich biegen konnte, wie es ein Stift uon Blei getan haben würde.

Cennino Cennini (geboren um 1372 in Florenz) [pricht in feinem Buch uon der Kun[t oder Craktat

der nialerei uon einem Bleigriffel, der aus zwei Ceilen Blei und einem Cell wohlgehämmerten Zinnes

beftehen follte.

Die Verwendung des Graphits zum Schreiben datiert er[t uon der Auffindung der berühmten

Gruben uon Borrowdale in Cumberland her, welche in die Zeit zwifchen 1540 und 1560 fällt. Es ift bis

je^t noch nicht genau feftgeltellt, wo die erlten Bleiftifte gemadit worden find.

Da^ heute faft alle Bleiftifte, die in Deutfchland angefertigt werden, aus Rürnberg ftammen, wei^

jedes Kind. Es gibt nur noch in Regensburg eine kleinere Bleiftiftfabrik, fonft ift die ganze Bleiftift»

induitrie heute wie früher auf flürnberg befchränkt.

Wann die Bleiftiftmacher zum erftenmal in Rürnberg aufgetreten find, wiffen wir nicht; es lä^t

[ich uermuten, da^ dies am Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts der Fall gewefen ift; doch

beftehen darüber keinerlei fichere Angaben. Böchlt wahrfcheinlich ilt der neue Grwerbszweig uon Italien

aus nach Rürnberg gekommen. Eine amtliche Erwähnung erfahren die Bleiftiftmacher oder eigentlich Bley

wei^ftefftmacher erft im 3ahre 1()(>2; doch hat es lolche ficherlich fchon längere Zeit uorher dort gegeben.

Die eigentliche Cätigkeit der Bleiftiftmacher beftand in der erften Zeit wohl ohne Zweifel aus-

fchlie^lich darin, da^ fie die hölzernen Einfaffungen herftellten und in diefe die Graphitftängelchen einleimten.

Diefe festeren felbft herzuftellen war nicht ihre Aufgabe, dies beforgten andere Leute, die fogen. Bleiwei^-

fchneider oder Schroter. Da diefe nebenbei auch Rötel und Kreide zu fchneiden hatten, werden fie auch

'lals Kreiten-, Rötel- und Bleiwei^fchneiden' bezeichnet.

Sehr bald fcheinen dann aber doch die beiden ITlanipulationen, das Zerfchneiden der Graphitftücke

und das Einfaffen der Stängelchen in Bolz, auch durch ein und diefelbe Perlon ausgeführt worden zu fein.

3n der erften Zeit ift in Rürnberg wohl englifcher Graphit in Verwendung gekommen, den man ohne

weitere Behandlung in Stücke zerfägen konnte. Bald aber ging man zum billigeren fog. deutfchen Graphit

über, der, weil er um uieles unreiner als jener war, fehr leicht bröckelte ; derfelbe wurde in einem ITlörfer

zerftolgen und 2-3 mal durch ein feines ßaarfieb durchgetrieben, um ihn uon fremden, größeren Beftand-

teilen zu reinigen. Run wurde in einem Schmelztiegel Schwefel flüffig gemacht (auf 1 Pfd. Graphit

oder '/4 Pfd. Schwefel) und zu diefer flüffigen ITlaffe dann der Graphit hinzugetan. Batte fich bei dem

ftetigen Umrühren der Graphit mit dem Schwefel uerbunden, fo lie^ man die ITlifchung foweit erkalten,

bis man fie ohne Gefahr berühren konnte. Alsdann wurden auf einem Brett mit der Band platte Kuchen

daraus geformt. Diefe zerfchnitten dann die Bleiwei^fchneider mit feinen liaubfägen in längliche Stängelchen.

Diefe Berftellung der <iplatten Graphitkuchem- ift uon Anfang an durch die Bleiftiftmadier ge-

fchehen und feit etwa diefer Zeit kann man uon einem getrennten ßandwerk der Bleiftiftmacher fprechen.
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nachdem vorher mehrfach uon dem Schreinerhandwerk der Verfuch gemacht worden war die Bleiftiffmacher

zwangsweife dielem Bandwerk einzuuerleiben. Von jef3t ab ift die Trennung der beiden ßandwerke eine

endgültige, und im Hahre 1731 uerleiht der Rat der Stadt dem ßandwerk der Bleiftiftmacher eine eigene

ßandwerksordnung, die ähnlich wie in anderen Handwerken Ilürnbergs alle möglichen einengenden Be-

ftimmungen über die Berechtigung zum Betrieb des Bandwerkes und dergl. enthält. Übrigens ift intereffant,

da^ mit durch diefe heute als ganz veraltet betrachteten Porfchriften fich die fonft merkwürdige

Konzentrierung der ganzen ünduftrie auf die Stadt flürnberg erklärt.

Die Erhebung zu einem eigenen Bandwerk äußert fich auch bald darin, da^ die Bleiwei^fchneider

bald in ein näheres Verhältnis zu den Bleiftiftmachern treten, fo zwar, da^ bei der ITleifterprüfung auch

die Bleiftiftmacher ihre Befähigung im Bleiwei^fchneiden nachweifen müffen.

Die Cechnik der damaligen Zeit war begreiflicherweife nur eine äu^erft einfache. Der Bandhobel

war das wichtigfte Werkzeug, mit dem Bobel wurden die fogenannten Ruten in das Bolz eingefto^en

fo tief, da^ darin die uieredtige Bleimine Pla^ finden konnte ; auf das 6anze wurde dann ein dünneres

fdimales Holzstückchen, der fogenannte Deckel aufgeleimt, foda^ nun die Graphitmine uollftändig uom

Bolz umfchloffen war. Grft dann wurde dem Ganzen durch einen Rundhobel nach und nach eine an=

nähernd runde Form gegeben.

Seine zur Fabrikation nötigen Rohftoffe kaufte fich der Bleiftiftmacher beim nürnberger ITlaterial-

Warenhändler oder Kaufmann, fo das Zedernholz, liinden= und Fohrenholz; fo auch den Graphit, der

zumeift aus den böhmifchen Gebirgen, fpäter auch aus Spanien kommt. Run ordnet zwar der Rat an,

da^ fich die Bleiftiftmadier nicht allein mit <igemeineni., fondern auch mit <igutem englifchen Bleiwei^»'

uerfehen, damit man 'ineben den aus gefchmolzenem Bleiwei^ gemachten Stiften auch andere und beffere

aus gewachfenem Bleiwei^i» bei ihnen finde. Allein diefe Vorfchrift ift wegen der hohen Koften des eng=

lifchen Graphits wohl nur fchlecht befolgt worden, [leben der Fabrikation uon Bleiftiften befchäftigen fich

die Bleiftiftmacher auch mit der Berftellung uon RöteU (wohl auch yon Kreide=) Stiften ; man darf uieN

leicht annehmen, da^ die Faffung des Rötels in Bolz, der in der flöhe uon Ilürnberg einft gegraben

wurde, fchon älter ift als die Berftellung pon Bleiftiften.

Was die flbfat5uerhältniffe anbelangt, fo müffen wir unterfcheiden zwifchen dem lokalen und dem

auswärtigen flbfat3; nur der erftere wurde in größerem Umfang uon den Bleiftiftmachern felbft betrieben;

an uerfdiiedenen Stellen der Ratsprotokolle lefen wir uon den 'iKrähnem» oder nKrähmeni' der Bleiftift'

macher. Bald fcheint aber diefer lokale flbfa^ an die ITlatenaN und Schreibwarenhändler übergegangen

zu fein, wenigftens findet fich uon 1730 ab nirgends mehr eine Erwähnung des eigenen Vertriebes

der Bleiftiftmacher.

Von größerer Bedeutung wurde fchon uon zirka 1700 an der flbfa^ nach au^en. Diefer lag jedoch

uon Anfang an nahezu uollftändig in den Bänden der nürnberger Kaufleute; hier hatte der Bleiftiftmacher

keinen direkten Verkehr mit dem Konfumenten feiner Produkte; er empfing feine Beftellungen uon einem

Kaufmann oder Grolghändler (in nürnberg <inianufakturifti' genannt), der feinerfeits den Vertrieb der

Bleiftifte beforgte.

Em Beifpiel der Emanzipation uon der Berrfchaft der Kaufleute beweiff uns nur, wie fehr dies

damals eine Ausnahme uon der allgemeinen Regel gebildet hat. Johann üenig, ein unternehmungsluftiger

Bleiftiftmacher, wendet fich im 3ahr 1716 an den Kaifer Karl VI. mit der Bitte, ihm ein Priuilegium zum
Verkauf feiner Fabrikate im ganzen römifchen Reich und den kaiferlichen Erbländern zu erteilen. Wirklich

erhält er ein folches auf zwölf 3ahre, in weldiem auf Rachahmung feines Zeichens (Piftole und Stadtadler),

fowie auf niiprauch feines namens eine Strafe uon 40 fl feftgefet3t wird.

Ein zweiter Abfchnitt in der Entwidtlungsgefchichte der Bleiffiftinduftrie nürnbergs umfaßt die

Zeit uon etwa 1780 bis ins erfte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, alfo einen Zeitraum uon 25 bis

30 üahren. Es ift dies die Zeit, in der allmählich der Übergang uom kleinen Bandwerk zu einer aus«

gedehnteren, intenfiueren Betriebsform angebahnt wird.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatten fich die einengenden Beftimmungen der Bandwerks=

Ordnung, die immer kleinlicher wurden, derart unangenehm bemerkbar gemacht, dalg die anerkannten

Bandwerksmeifter, die früher etwa zwölf betragen hatten, auf drei herunter gingen. Dafür betrieben

außerhalb der Stadtmauern nicht anerkannte Rleifter, sogenannte «iStümplen-, in uiel freierer Weife ihr

Gewerbe; nicht weniger als 16 zählte man etwa bei der Wende des Jahrhunderts! Diefe Stümpler
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haben uor allem grössere Beweglichkeit in der Wahl ihrer flrbeitskräffe. Sie dürfen mehr Arbeiter

befchähigen, fie dürfen Frauenarbeit uerwenden und fie können auch ßeimarbeit benü^en. Diefe Stümpler

find es auch, die dem technifchen Fortfehritt am meiffen zugetan find. Bei ihnen finden wir auch die

erfte Illühle zum mahlen uon Bleiwei^, eine fogenannte Bleiwei^mühle. Crot3dem kommt noch kein

eigentlicher Fortfehritt in die 3nduftrie, was in erfter Linie zurückzuführen ift auf größere technifche

Fortfehritte, die in der Zwifchenzeit in zwei Rachbarländern gleichzeitig gemacht werden.

Die bisher benü^fen Zufüge zum Graphit Spiesglanz, Schwefel und dgl. hatten immer den großen

Ilachteil das flbfärbungsuermögen des Graphits zu fchädigen und fo den ganzen Bleiftift weniger brauchbar

zu machen. Da hatte endlich im üahre 1795 ein Franzofe namens üaques Contö (geboren 4. fluguft 1755

zu St. Cenerid bei Seey, Ilormandie, geftorben 6. Dezember 1805 zu Paris) als ein neues Bindemittel

den Con entdeckt und zur Verwertung feiner Erfindung eine Bleiftiftfabrik in Paris gegründet. Zur

gleichen Zeit war das neue Bindemittel in der Bleiftiftfabrik uon ßardtmuth in Budweis zur Einführung

gekommen. Sowohl der Graphit wie der Con werden durch Schlämmen uon allen Beimengungen

gereinigt und dann getrocknet. Un beftimmten, je nach der gewünfchten Barte des Stiftes uerfchiedenen

Gewichtsuerhältniffen werden nun beide Stoffe - wiederum in feuchtem Zuftand - möglichft innig

gemengt. Das Gemenge wird foweit getrocknet, da^ es zu einer zähen, aber noch bildfamen fllaffe wird.

Diefe drückt man dann — nach Conte — in kleine längliche Rinnen einer Platte uon Buchsbaumholz

ein, die nach Länge und Dicke genau den fpäteren Bleiftiftkernen entfprechen, und pre^t nun eine andere

Platte, ebenfalls aus Buchsbaum, auf die erfte; das Ganze wird nun getrocknet, und die Stängelchen, die

durch das Trocknen an Volumen verloren haben, laffen fich je^t leicht aus den Platten herauslöfen, zumal da

diefe zuuor in Fett gekocht werden. 3n luftdicht uerfchloffene Schmelztiegel (fpäter, wie noch heute: tönerne

Kälten) verbracht, werden die Stängelchen fodann einer ftarken Gluthit3e ausgefegt, fie werden «igebranntu.

Sind die Stängelchen nun wieder herausgenommen, fo brauchen fie nur noch in Bolz gefaxt zu werden.

Wenn nun auch in Rürnberg noch niemand der neuen Cechnik Eingang uerfchaffte, fo galt dies

doch nicht uon der Bleiftiftinduftrie ganz Bayerns. 3m 3ahre 1816 errichtete nämlich die kgl. bayerifche

Regierung in Obernzell bei Paffau eine ftaatliche Bleiftiftfabrik, in der das neue Verfahren eingeführt

wurde. Über die Gründe, welche die damalige Regierung zu diefem Vorgehen ueranla^ten, kann man im

Zweifel fein ; fie mochte beablichtigen, gegenüber der im nördlichen Bayern anfälligen Unduftrie im Süden

eine Riualin zu fchaffen, oder fie glaubte uielleicht — und das ift das wahrfcheinlichere - durch feine

Ileugründung der heimifchen ünduftrie die notwendige Anregung zur Änderung der Cechnik zu geben.

So uiel ift ficher, dalg man uon Anfang an beabfichtigte, den Betrieb, nachdem er ordentlich in Gang

gekommen, in Priuathönde überzuleiten, was denn auch im 3ahre 1820 gefchah. Die Fabrik wurde nach

Regensburg uerlegt und wird dort noch heute uon der Firma Rehbach betrieben. 3n flürnberg war

es der Gefelifchaft zur Beförderung uaterländifcher Unduftrie uorbehalten, auf die Bedeutung der neuen

technifchen Veränderung hinzuweifen. Es war im 3ahre 1820, als der Bleiftiftfabrikant Städtler auf

Anregung der Gefelifchaft fich dazu entfchlo^, nach der -iWiener Ulethodei' uiererlei Sorten uon Bleiftiften

probeweife zu fabrizieren. ITlit einem Bericht des Gefellfchaftsmitgliedes ITlarx und einem technifchen Gut«

achten des Direktors Reindel wurden die Proben der Gefelifchaft uorgelegt. fllan befehle^, den Städtler

zur weiteren Fabrikation aufzumuntern, befonders mit Rückficht auf die beffere Qualität und die uer,

hältnismä^ige Wohlfeilheit der Stifte. Seit diefem Ereignis fand die neue Cechnik, wenn auch langfam

mehr und mehr auch in flürnberg Eingang. —
Aber immer noch konnte man auf die nürnberger Bleiftifte den Grundfa^ anwenden «billig aber

fchlechti' und es zeigt fich auch in diefer Unduftrie, da^ ein Auffchwung nur möglich ift, wenn uor

allem die Güte der Erzeugniffe auf einer gewiffen Böhe fteht. Es ift ein fehr niedriger Stand, auf

welchem wir anfangs des 19. Jahrhunderts die Bleiftiftinduftrie finden und erft feit dem Auftreten

[lothar uon Faber etwa uon 1840 an machten fich die erften Verfuche zu einer Befferung bemerkbar.

Er ging daran für feinen damals noch faft handwerksmäßigen Betrieb, der fich bis dahin genau wie

bei den nürnberger Bleiftiftmachern 70 3ahre hindurch immer uom Vater auf den Sohn uererbt hatte,

die Wafferkraft der Rednitj, die das Dorf Stein durchflielgt, beffer auszunüf3en als uorher. Er legte

Hlühlen an, die das Gemenge uon Chon und Graphit möglichft fein mahlen und innig mifchen follten.

Weitere kleinere technifche Verbefferungen folgten. Von größerer Wichtigkeit war eine perfönliche Er-

findung uon liothar Faber (auf Grund einer ähnlichen Vorrichtung in der Porzellan-Fabrikation); er ging



nämlich daran, die ganze 6raphifma[fe in einem kleinen Keflel durch ein viereckiges Iiodi am Boden

durchzupreiien, welches der Stärke des Bleikernes entfpricht. Dadurch enfftand ein endlofer Faden, der

dann nach der liänge eines Bleihiftes abgefeilt wurde. Wohl die größte Bedeutung üothar Fabers liegt

darin, da^ er mit größerem Erfolg als eine Reihe feiner Vorgänger uerfuchte, die Bleiftiftlnduftrie felb-

ftändig zu machen auch im flbfaö, alfo unabhängig von den nürnberger Kaufleuten, ßierin in erfter

üinie liegt die Bedeutung des fpäteren Reidisrates Iiothar von Faber und feiner Firma fl. W. Faber. Gr

fcheute fich auch nidit, höhere Preife für feine Grzeugniffe zu verlangen, die fich wefentlich auszeichneten

durch ihre beffere Qualität uor denen der auf der Stufe des Bandwerks ftehen gebliebenen Konkurrenten.

Dadurch erklärt fidi der Ruf, den der Ilame Faber in der ganzen Welt fich im vorigen Jahrhundert er-

rungen hat. Daneben folgten langfam die Städtler'fchen Betriebe, fowie 2 andere Firmen, die aus dem

alten Bandwerk herauswuchfen, nämlidi 6uttknecht in Stein und Froefcheis.

eine weitere Firma, die aber nicht aus dem ßandwerk enfftand, fondern gleich als Fabrik unter

Benützung aller damaligen fechnifchen Porteile im Jahre 1855 gegründet wurde, war diejenige von Gro^-

berger & Kurz, die feit 1865 im Befi^e der Familie Schwanhäu^er fidi befindet. (Von diefer Firma ift

in der flusftellung der gro^e 30 ITIeter hohe Schwau'BIeiftift oflldebaran» ausgeftellt, der den Befucher

der flusftellung in ebenfo origineller wie auffälliger Weife auf die heutige Bedeutung der Bleiftiftinduffrie

Ilürnbergs hinweift.)

Einen bedeutenden Huffdiwung nahm die Bleiftiftlnduftrie nach dem Krieg uon 1870. Huch die

anderen, teilweife zurückgebliebenen Fabriken, die noch lange mehr handwerksmäßig als fabrikmäßig

betrieben wurden, beteiligten fich an dem fluffchwung. Ileue Firmen kamen hinzu, fo vor allem die 1879

gegründete Firma Johann Faber (heute mit etwa 800 Arbeitern die größte Bleiftiftfabrik Ilürnbergs) und

die 1883 gegründete 5. C. Kurz.

ITlit unter dem Eindruck der wachfenden Konkurrenz, die durch die neuen Fabriken noch uerfchärff

wurde, und ferner infolge der vielfach in anderen Iiändern, insbefondere in den Vereinigten Staaten, unter

dem Schuß hoher Zollfdiranken fich mächtig entwickelnden Bleiftiftlnduftrie, ergab fich in Ilürnberg ein

gewaltiger Druck auf die Preife und gerade wie ein Jahrhundert früher war es nahe daran, daß im Streben

nach billigem Preis die nürnberger Jnduftrie ihre wichtigfte Aufgabe erblickte. Wiederum war es hier die

Fabrik uon Bardtmuth in Böhmen, welche durch beffere Erzeugniffe, wenn auch zu bisher unerhörten

Preifen, den richtigeren Weg einfchlug und vor Rürnberg großen Vorfprung gewann. Aber diesmal blieb

die nürnberger Jnduftrie nicht zurück oder doch nicht lange; sondern gegen Ende des 19. Jahrhunderts

finden wir auch in nürnberg, wenigftens bei den in der Qualität höchftftehenden Firmen, die energifchften

Verfuche, dem fremden Erzeugnis (Koh»i'noor) Ebenbürtiges an die Seite zu ftellen, und heute wird

anerkannt, daß die Erzeugniffe 'iflldebarani- (Schwan-Bleiftift-Fabrik), «iflpolloi' (Johann Faber), «(Diamant

Orlowi' (liyra'Bleiftift'Fabrik, früher Fröfcheis) ganz hervorragende Erzeugniffe darftellen, die mit Erfolg

den Kampf gegen das böhmifche Erzeugnis aufnehmen können.

Cechnifch ift die nürnberger Bleiftift«Jnduftrie ununterbrochen fortgefchritten ; faft jeder Prozeß ift

vom Bandbetrieb zum mafchinellen übergeführt worden und die früher im grossen Umfang betriebene

Beimarbeit, die jeßt nur bei den kleineren Fabriken fich noch nennenswert findet, ift feit Einführung der

PoliermaFdiinen faft vollftändig in die Fabrik verlegt worden; die mancherlei Bedenken, die der Beim-

arbeit gegenüber mit Recht geltend gemacht werden, kommen fo bei den größeren Fabriken immer weniger

in Betracht, da die Beimarbeit hier nachweislich immer mehr abnimmt.

Die Arbeiter in der Bleiftiftlnduftrie, die ja für die meisten Arbeiten keine eigentliche Vorbildung

bedürfen, und die deshalb aus den verfchiedenften Elementen fich zufammenfeßten, ftanden früher in

Bezug auf ihre üohnverhältniffe, ihre Iiebenshaltung, ihr Zufammengehörigkeitsgefühl und ihre geiftige

Entwicklung auf derfelben Wenig hohen Stufe wie anderweitige ungelernte Arbeiter. Darin hat fich

erfreulicherweise in den leßten Jahrzehnten vieles zum belfern geändert.

Die früher vorhandenen Verfudie, die Arbeiter zu organifieren, waren vergeblich; erft in den leßten

Jahren, nadidem die Bleiftiftarbeiter fich dem Deutfchen Bolzarbeiter-Verband angefchloffen haben, hat fich

der Organifationsgedanke mehr Bahn gebrochen und die Bleiftiftarbeiter nürnbergs erkennen den Wert des Zu-

fammenfchluffes an. Auch die Organifation hat, abgefehen von verftändnisvollem Entgegenkommen der Fa-

brikanten, dazu beigetragen, daß heute die üage der Bleiftiftarbeiter eine wefentlich günffigere ift wie früher. Die



Arbeitszeit ift heute in der gefamten Bleiftiffinduftrie für ITlänner und Frauen Stunden. Hm Samstag

wird in den meiften Fabrii^en um 5 Uhr gefchloHen. Es fteht zu hoffen, da^ die Zeit nicht mehr fern ift,

wo die Arbeitsbedingungen in allen Fabriken möglichft die gleichen find; dann kann im Sinne des

modernen kollektiven Arbeitsvertrages das ganze Arbeitsverhältnis durdi Verhandlungen geregelt werden,

die auf der einen Seite geführt werden von der in ihrer Organifation vereinigten Arbeiterfchaft und auf

der anderen Seite von den ebenfalls zufammenfaffend organifierten Fabrikanten und zwar friedlidi unter

Vermeidung aller Arbeitskämpfe.

So hat der neue Auffchwung der 3nduftrie nach allen Seiten hin fowohl für die Fabrikanten, als

auch für die Arbeiter eine Befferung der Verhältniffe bewirkt und die deutfche Bleiftiftinduftrie fteht heute

trol3 der außergewöhnlichen Schwierigkeiten, mit denen fie überall auf dem Weltmarkt durch die fremde

Konkurrenz, insbefondere durch Amerika und Öfterreich, zu kämpfen hat, mäditig und gefichert da, dank

der Erkenntnis in erfter fiinie, daß fie nie technifche Fortfchritte außer acht läßt und wenigftens für die

niehrzahl ihrer Fabriken fortwährend bemüht ift immer beffere Grzeugniffe zu bieten, denen überall in

der Welt die verdiente Anerkennung zu teil wird.

Wohl nahe an 4 000 Arbeiter werden heute in der nürnberger Bleiftiftinduftrie befchäftigt, un=

geredmet die vielen nebenbetriebe, wie Patentftiftfabrikation, Kapfei- und nickelwaren-Fabriken, Druckereien,

Schaditelfabriken, mit denen zufammen ficherlich nicht viel unter 10 000 Arbeiter von der Bleiftiftinduftrie

leben, nicht weniger als 400 niillionen Bleiftiffe werden jährlich in nürnberg fertiggeftellt, die als ein

Zeichen bayerifchen Sewerbefleißes in alle Weltteile wandern.

Wenn bei der Fülle deffen, was die nürnberger Ausftellung bietet, auch vielleicht manche bayerifche

^nduffrie nicht die rechte Würdigung findet, die nürnberger Bleiftiftinduftrie kann von keinem überleben

werden, dafür forgt fchon der mächtige 30 ITleter hohe «iSchwan»Bleiftifti>, der ficherlich jedem Befucher

noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

E





Die Cifeninduftrie Bayerns.
Von Dr. Alfred Kuhlo, Syndikus des Bayerifchen 3ndu[triellen' Verbandes, Illünchen,

er die durch die außerordentlich ungünftige geographifche Iiage Bayerns gefchaffenen Verhältnifle

» A # für alle Snduftrien, denen die Weiteruerarbeifung der eingeführten Rohftoffe obliegt, einiger=

pf^^ maßen kennt, wird nicht umhin können, lieh zu wundern, daß troß der großen ITlenge entgegen»

wirkender Faktoren die bayerifche Eileninduftrie zu einer verhältnismäßig erltaunlichen Blüte

gelangen konnte. Das flblaßgebiet der bayerifchen Eifenindultrie war uon Anfang an, uon einigen

Spezialartikeln abgefehen, auf das engere Vaterland beFchränkt, da es wohl wenige Fabrikate gab, welche

die doppelte Frachtbelaftung tragen und troßdem konkurrenzfähig bleiben konnten. £inem Cell der

bayerifchen mafchinenfabriken ift es allerdings gelungen, lieh auch größere flbfaßgebiete außerhalb Bayerns

zu erwerben, was in Anbetracht deffen, daß diefe Betriebe ihre Rohftoffe (wie Kohlen, Roheifen, föalb»

fabrikate aus Eifen) aus denfelben Gegenden beziehen müffen, wohin fie fpäter ihre Fertigprodukte abführen,

um fo bewunderungswürdiger ift. Die Erzeugung einer Conne ITlafchinen» oder Eifen« und Stahlware ftellt

fich z. B. in Rürnberg um ITlk. 46.— höher als in gleichartigen Betrieben des Rheinlands, Weftfalens und

des Saarbezirkes. Uft alfo die bayerifche Eifeninduftrie in der ßauptfache auf den nur in fehr befchränktem

maße aufnahmefähigen ITlarkt innerhalb Bayerns angewiefen, fo hat fie auch hier mit der Konkurrenz

der unter erheblich günftigeren Bedingungen arbeitenden Großbetriebe florddeutfchlands zu leiden. Daß

in dielen Verhältniffen jemals eine wefentliche Veränderung zu Gunften der bayerifchen Eifeninduftrie

eintreten wird, ift nur dann zu erwarten, wenn die allgemeine wirtfchaffliche liage des Landes und damit

die Aufnahmefähigkeit des fllarktes eine fo erheblich belfere wird, daß dem Umfaß uöllig neue fTlöglichkeiten

eröffnet werden. Lieider hat fich jedoch in Bayern in den leßten Uahren gerade das Gegenteil gezeigt,

indem die Beuölkerungsdichtigkeit im Verhältnis zu andern Teilen des deutfchen Reiches in ihrer Ent«

Wicklung erheblich zurückblieb. Auch die jünglten handelspolitifchen Rlaßnahmen eröffnen, wenn auch ein

abfchließendes Urteil jeßt noch nicht möglich ift, wenig Ausfichten auf eine günftigere Geftaltung der

allgemeinen gefchäftlichen liage der bayerifchen Eifeninduftrie.

Ein die gefunde Weiterentwicklung der bayerifchen !)nduftrie wefentlich beeinträchtigender Faktor

ift auch der gegenwärtige Stand der Arbeiterfrage. Croßdem die bayerifche Unduftrie fich mit ihren

liohnfäßen in ftetig auffteigender Richtung bewegte und ihre Salaire hinter denen der unter wefentlich günftigeren

Bedingungen arbeitenden norddeutfchen Großbetriebe keineswegs zurückbleiben, hat die Arbeiterbewegung

wiederholt gerade in Bayern eingefeßt und Forderungen gezeitigt, deren Erfüllung der ohnedies hart um
ihre Exiftenz kämpfenden bayerifchen Eifeninduftrie ein Ding der Unmöglichkeit war. Vielleicht glaubten

die Arbeiterführer, gerade in Bayern den Bebel anfeßen zu müffen, weil man uon der wirtfchaftlich fchwachen

bayerifchen ünduftrie geringeren Widerftand erwartete. Wenn es der bayerifchen ITletallinduftrie auch vorläufig

noch gelang, den erhobenen Forderungen gegenüber fiegreich zu bleiben, fo ift doch die Befürchtung nicht

uon der Band zu weifen, daß weitere Beunruhigungen in diefer Beziehung eine Reihe größerer Eta=

bliffements zum Wegzug aus Bayern ueranlaffen können.

Wenn alfo auch die handelspolitifchen, uerkehrspolitifchen und fozialen Verhältniffe in der bayerifchen

ünduftrie derartige find, daß einer Entwicklung uon uornherein nicht überfchreitbare Grenzen gezogen
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find, fo können wir mit deffo größerem Stolze Feftftellen, da^ die bayerifche Gifen- und ITlarchineninduFtrie

fowohl in technifcher als fonftiger Beziehung uollftändig auf der ßöiie der Zeit Fteht und es dank der

unbeliegbaren Willenskraft ihrer Leiter zu einer Reihe fchöner Erfolge bringen konnte. Die bayerifchen

Fabrikate genießen nicht nur im Lande felbft, fondern auch außerhalb der Grenzen Bayerns einen fehr

guten Ruf und konnten fich auch im Auslände manches flbfa^gebiet erobern.

Der gro^e Bedarf der bayerifchen Staatsbahnen an Wagenmaterial, fiokomotiuen und

fonftigen Fabrikaten der Gifeninduftrie gab den flnla^ zur Crrichfung größerer Gtabliffements, die fich

mit der ßerftellung diefer Produkte befaßten. Die ITlafchinenbau Ilürnberg (jet3t Vereinigte

mafchinenfabriken Augsburg und ITlafchinenbaugefellfchaft Ilürnberg fl.=6.) begann fchon Ende der vierziger

3ahre des vorigen Jahrhunderts mit der Aufnahme der Fabrikation von Betriebsmitteln für Eifenbahnen

wie Waggons, Drehfcheiben ufw. Die Abteilung für Waggonbau bei diefer Fabrik entffand im AnFchlu^

an die AuFlöFung der 1844 begründeten k. WagenbauanFtalt, welche das Für die neuen bayerifchen Linien

erForderliche Wagenmaterial lieFern Follte. Schon im 3ahre 1850 baute die Firma 150 Güterwagen Für

die bayerifchen Staafsbahnen, im 3ahre 1855 850 Güterwagen Für öFterreichifche Bahnen. 3m üahre 1852

wurde die Fabrikation uon Perfonenwagen aufgenommen, die fich dann fehr fchnell entwickelte. Bis zum
üahre 18<)8 wurden von der Firma insgefamt 54 280 liast» und Perfonenwaggons gebaut, worunter die

ßofzüge von Bayern und Italien. Die Fabrikation von Waggons hat fich feitdem noch erheblich gefteigert,

foda^ genanntes Werk fowohl mit Bezug auf die techniFche Pollendung der Fabrikate als den UmFang

der Produktion den bedeutendFten EtabliFFements des Unlands und Auslands vollkommen gleich an die

Seite zu Ftellen iFt. Auch die Firma 3os. Rathgeber in ITlünchen beFa^te Fich Feit dem üahre 1851

mit dem Bau von Güterwagen und erweiterte ihre Produktion bald durch AusFührung von PerFonenwagen

III. Kl. und PoFtwagen. 3n den fahren 1873-1880 hatte die bayerifche Waggonbau=3nduFtrie infolge

der allgemeinen wirtfchaftlichen Depreffion harte Kämpfe durchzumachen und konnte erft wieder am
AnFang der achtziger Jahre eine auFFteigende Richtung annehmen. Die Firma Rathgeber baute dann

auch vierachFige SchlaF» und Reftaurationswagen, Perfonenwagen für Durchgangsverkehr fowie Salonwagen

in großer Zahl. Wenn auch die Lage der Fabrik in ITlünchen in erfter Linie auf den Bau hochwertiger

Wagen hinwies, wozu auch ftets gute Arbeitskräfte zur Verfügung ftanden, fo wurden doch auch Güter-

wagen und einfacheres Fahrmaterial in das Arbeitsprogramm einbezogen und darin namhafte Umfä^e

erzielt. Bemerkenswert ift, da^ die bayerifchen Waggonfabriken, wenn auch natürlich der größere Ceil der

Lieferungen auf die Staatsbahnen entfiel, doch auch für au^erbayerifche Bahnen fehr umfangreiche Aufträge

auszuführen haften. So wurde faayerifches Waggonmaterial von den kgl. württembergifchen, kgl. fächfifchen,

gro^herzogl. badifchen und einer Reihe von ausländifchen, fowie privaten BahngefellFchaften bezogen.

Ebenfo wie den beiden bayerifchen Waggonfabriken gelang es auch zwei bayerifchen Lokomofiv«
fabriken, den Firmen Krau^ & Co. und J. A. lila ff ei (beide in ITlünchen), den Ruhm ihrer Erzeug-

niffe weit über die Grenzen Bayerns hinaus zu verbreiten. Die Lokomotiven der erften deutfchen

Eifenbahnlinie Flürnberg'Fürth fowohl wie audi der zweiten bayerifchen im Jahre 1841 eröffneten Linie

niünchen-Augsburg ftammten aus England. Um der bayerifchen ITlafchineninduftrie einen ausFichfsreichen

JnduFtriezweig zuzuführen, entfchlo^ fich die Firma ITlaffei fchon im Jahre 1841 zum Bau von Lokomotiven,

deren erfte - welche zugleich die erfte bayerifche war - noch im felben Jahre das Werk verlief und

durch ihre vorzügliche AusFührung und LeiFtungsfähigkeit den RuF der ITlaFFei'fchen Werke begründete.

Die Vollendung der Lokomotive 'iBavariai» im Jahre 1851 war fowohl für die Fabrik als für den Lokomotiv-

bau der damaligen Zeit eine epochemachende Leiftung. Die Lokomotive erhielt in der für die Lieferung

von Lokomotiven für die Semmeringbahn ausgefdiriebenen Preiskonkurrenz den 1. Preis von 20000 Dukaten.

Die Fabrik hatte ein tedinifches Problem gelöft, durch welches der Bau und Betrieb von Gebirgsbahnen

in eine neue Entwicklungsphafe traten. Wie fchnell fidi der Ruf der Firma ITlaffei als eine der erften

Lokomofivfabriken des Kontinents entwickelte, mag daraus hervorgehen, da^ bis zum Jahre 1905 über

2500 Lokomotiven die Fabrik verlaffen konnten. Die größte Zahl diefer Lokomotiven läuft in Bayern

und dem übrigen Deutfdiland, Öfterreich, der Schweiz, Frankreich, Jtalien, Spanien, Griedienland, Cürkei

und Japan, fowie Ägypten, Rußland und Dänemark. — Die im Jahre 1866 gegründete Lokomotiv-
fabrik Krau^ & Co. A.-G. - die im GegenFaf5 zur Firma IIlaFFei Fich ausfchlie^lich mit dem Bau von

Lokomotiven befdiöFtigte - konnte Fich fchon in kürzefter Zeit in geradezu erftaunlicher Weife entwickeln.

Die nach dem von dem Begründer der Fabrik Kommerzienrat Georg von Krau^ erfundenen, allgemein

Q E
48



bekannten und vielfach nachgeahmten <(Sy[teni Kraust' gebauten liokomotiuen fanden bald in der ganzen

Welt glänzenden flb[a(3. Die Fabrikation nahm allmählich einen lolchen Umfang an, da^ das Werk Fchon

nach 39 jährigem Beltehen im üahre 1<)05 das üubiläum der Fertigftellung der 5000. Iiokomotiue feiern

konnte. Die üeiftungsfähigkeit der Fabrik mag allein daraus beurteilt werden, da^ z. B. im 3ahre 1900

271 Lokomotiven fertiggeftellt wurden. Von den liokomotiuen der Firma Krau^ lind nur ungefähr ein

Fünftel an den bayerifchen Staat geliefert worden, während die anderen uon dem übrigen Deutfdiland und

Europa bezogen wurden; 471 Lokomotiuen wurden nach überfeeiFchen üändern geliefert. Aus den

angeführten Zahlen mag erleben werden, da^ der Liokomotiubau in Bayern einen ganz bedeutenden

Umfang angenommen hat.

Vielleicht nicht überall bekannt ift es, da^ in Bayern auch Schiffe gebaut werden: die Firma

maffei-niünchen baute 1847 das erfte für die Donau beftimmte Dampffchiff, dem bald eine ftattliche

Anzahl größerer und kleinerer Schiffe für den Bodenfee, den Starnberger- und flmmerfee, den Chiemfee,

für die Donau, den Reckar und andere Flüffe folgten, die teils in der ITlaffei'fchen Fabrik uollftändig erbaut

wurden, teils in der FTlaffeiTchen Schiffswerft in Regensburg auf Stapel gelegt und uon dem niaffei'fchen

eifenwerk BirFchau mit den notwendigen Dampfmafchinen, Keffeln und Zubehörmafchinen uerfehen wurden,

fluch die Fabrik uon 3ol. Rathg eher» III ü neben hat für den Bodenfee, Würmfee, flmmerfee und

Chiemfee für 12 Dampfboote die Berftellung der Verdecke, flusftattung der Salons und Kabinen übernommen

und auch fonft noch eine Reihe uon Bauten und Umbauten uon Schiffen uorgenommen.

fln £ifenhütten = Stahlwerken und Walzwerken bellet Bayern nicht uiele Gtabliffements,

was in erfter Linie aus den eingangs diefer Ausführung erwähnten Gründen zu erklären ift. fln großen

eifenhüttenwerken wäre wohl in uorderfter Reihe die eilenwerksgefellfchaft FTlaximilianshütte

in Rolenberg in der Oberpfalz zu nennen, deren Betrieb allerdings fowohl an Umfang als an Vollendung

der Cechnik und Betriebsform den großen Gifenhütten des Rheinlands und Weltfalens uollftändig eben-

bürtig an die Seite zu ftellen ilt. Die 1851 gegründete ßefellfchaft, deren finanzielle Grgebnifle leit ihrem

Beliehen geradezu glänzende waren, benf5t jef5t 3 Bochöfen, fowie ein Chomasffahlwerk und Walzwerk;

ebenfo umfaßt der Betrieb Puddel', niartin», Stabeifen- und Feinblechwalzwerke nebft Gießerei und leit

1904 auch ein Feineilenwalzwerk. Die Gefelifchaft befitjt eine Reihe uon Erzgruben in der Oberpfalz,

lowie Kohlenfelder in Weltfalen im Umfange uon 8 preu^iFchen [Tlaximalfeldern, deren Kohlenflöl3e uon

je 0,4 bis 0,6 FTleter niächtigkeit Fchwanken. - An größeren Eifenhüttenwerken wären hier noch die

ftaatlichen Eifenhüttenwerke Bayerns zu nennen, deren größtes in der Oberpfalz in der Ilähe uon

Amberg gelegen ilt.

Die Eifengie^ereien lind in Bayern außerordentlich zahlreich, doch größtenteils erreichen die

Betriebe nur mittelgroße mit einer DurchFchnittszahl uon 100 bis 200 Arbeitern. Die Gießereien Bayerns

haben unter der geographiFchen Lage des Landes ganz belonders zu leiden, umlomehr als auch die

Arbeiteruerhältniffe fich in den leßten fahren immer Fchwieriger geltaltet haben. Das Abfaßgebiet der

bayeriFchen Eifengießereien, die außer einer größeren Reihe uon Betrieben in Rürnberg und ITlünchen

ihre Betriebsfiße meilt in kleineren Orten Bayerns haben, ilt faft ausFchließlidi auf Bayern beFchränkt, da

die Fchweren Gußteile bei doppelter Frachtbelaltung im Corden Bayerns nicht mehr konkurrieren können.

Die GeFchäftslage der bayeriFchen Eilengießereien ilt natürlich heftigen Schwankungen der Konjunktur

unterlegen und hat jeweilig unter VerFchlechterungen des deutFchen Eilen- und Kohlenmarktes erheblich zu

leiden, während lie der Segnungen eines wirtFchaftlichen AufFchwungs immer nur in beFchränktem maße

teilhaftig wird, da ihrem Produktionsumfange felblt bei guter Konjunktur enge Grenzen gezogen lind.

An Brückenbauanitalten und Eilenkonltruktionswerkftätten beiißt Bayern einige

ganz heruorragende Etablillements, uon denen in erlter Linie die Vereinigten malchinenfabriken

Augsburg und malchinenbaugefelllchaft Ilürnberg, A.-G., zu nennen lind. Die erften

Brücken wurden uon diefer Fabrik Fchon im 3ahre 1852 gebaut; die große Brücke in Großhellelohe

wurde uon der Firma im 3ahre 1857 errichtet. Es folgten hierauf an größeren Bauten die mainbrücke

bei Koftheim (1889,90), die Bogenbrücke über den Kailer Wilhelm»Kanal bei Grünenthal (1891 92), die

3nnbrücke bei Simbach (1893/94) und die Überbrückung des Wuppertales bei müngften, weldi' leßtere

Brücke mit 107 meter Böhe und 140 meter Stüßweite der mittelöffnung zu den höchlten und weit-

gefpannteften Brücken des europäiFchen Feftlandes zählt. 3m 3ahre 1890 wurde die große Rheinbrücke
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bei Worms pon der Firma uollendet. fluch an Gilenkonftruktionen hat das genannte etabliffemenf einige

ganz heruorragende Leiftungen zu perzeichnen, welche der bayerifchen ünduftrie zur Ghre gereichen. Eine

der bemerkenswerteffen Ausführungen war die Berftellung des gefamten Bahnkörpers für die 13 Kilometer

lange elektrifche Schwebebahn eiberfeld=Vohwinkel. Die Ausführung der üängsfräger des Gifenwerks

erfolgte nach einem beftimmten Syftem, welches der Firma in Deutfchland und den übrigen in Betracht

kommendeh Ländern Europas und Amerikas durch Patente gefchü^t wurde. Die Fabrik begann fchon

im üahre 1854 (Fertigftellung des Glaspalaftes), mit der ßerftellung eiferner Sebäudekonftruktionen ; zu

erwähnen find befonders die Bahnhofshallen in ITlünchen, Zürich, ITlainz, Dresden, fowie eine Reihe uon

Werkftattsbauten (de Wendel & Co., Balberger Bütte, üugsburger ITlafchinenfabrik u. a. m.). 3n Rürnberg

befinden fich ferner die großen eifenkonftruktionswerkftätten der Firma 3 oh. Wilh. Späth und

3. A. Ramfpeck, welche beide eine Reihe umfangreicher und technifch uollendeter Gifenbauten ausgeführt

haben. 3n ITlünchen find die Firmen F. 5. Kuftermann und Gifenwerk ITlünchen A.-6., die

größten Gifenkonftruktionswerkftätten, deren Gtabliffements mit der uollendeten Cechnik der Ileuzeit aus-

geftattet find und fchon wiederholt Selegenheit hatten, glänzende Proben ihrer bedeutenden üeiftungsfähigkeit

abzulegen. Au^er den genannten Firmen befi^t Bayern noch eine Reihe uon kleineren Gifenkonftruktions-

werkftätten, deren lieiftungen dazu beigetragen haben, den Ruf der bayerifchen Gifeninduftrie weit über die

Grenzen des liandes hinaus zu tragen.

flicht unbeträchtlich ift auch in Bayern die Fabrikation uon Dampfkeffeln und Dampf-
mafchinen, mit der fich eine Reihe großer Gtabliffements fchon feit uielen Jahrzehnten befchäftigen.

Die größten Werke in diefem Fabrikationszweig befinden fich in Ilürnberg (Vereinigte ITlafdiinenfabrik

Augsburg und ITlafchinenbaugefelirchaft Ilürnberg A.=(5., Scharrer & (5ro^, Karl ITlartin), ITlünchen

(3. Göggl und Sohn, 3. A. ITlaffei, 3. G. Landes u. a. m.) und Augsburg (Werk Augsburg der Ver-

einigten ITlafchinenfabrik Augsburg und ITlafchinenbaugefellfchaft Ilürnberg A.=S.) und es ift ein erfreuliches

Zeichen für die Fortfehritte diefer Jnduftrie und ihre technifche lieiftungsfähigkeit, da^ faft fämtliche in

Bayern im Gebrauch befindlichen größeren Dampfkeffel auch in Bayern hergeftellt wurden. Von bayerifchen

Dampfmafchinen ift auch ein nicht unbeträchtlicher Ceil über die Grenzen gegangen. Ileuerdings wurde

von einzelnen Werken (hauptfächlich Vereinigte ITlafchinenfabrik Augsburg und ITlafchinenbaugefellfchaff

Ilürnberg A.=G.) auch die Fabrikation uon Dampfturbinen aufgenommen; fo hat fich z. B. erft kürzlidi

in Ilürnberg eine Gefellfchaft gebildet, die fich ausfchlie^lich mit dem Bau uon Dampfturbinen befaffen

will (Allgemeine Dampfturbinenbaugefellfchaft m. b. B.).

Die ITlafchineninduftrie hat in Bayern trof3 der enormen Schwierigkeiten, die fich ihrer Ent-

wicklung entgegenftellten, einen fehr großen Umfang angenommen und produziert alljährlich Werte uon

vielen ITlillionen. Die in Bayern im Verhältnis zu den übrigen Grwerbszweigen fehr ftark entwickelte

liandwirtfchaft wies die Fabrikation in erfter liinie auf den Bau von landwirtfchaftlichen ITlafchinen

und Geräten hin, mit deren Berftellung fich heute in Bayern eine Reihe namhafter Fabriken befchäftigt,

von denen die bedeutendften (Vereinigte Fabriken landwirtfchaftlicher ITlafchinen uorm. Gpple & Buxbaum
in Augsburg, Otto Schülein und Anton Steinecker in Freifing, Gebrüder Buxbaum, A.-G., in Würzburg u. a. m.)

den weitaus größten Ceil des Bedarfs der bayerifchen üandwirtfchaft zu decken im Stande find. Alljährlich

anläßlich des grofjen landwirtfchaftlichen Oktoberfeftes in ITlünchen ueranftalten die fämtlichen Fabriken

dort eine gro^e Ausftellung ihrer neueften Produkte, zu der die lieiter landwirtfchaftlicher Betriebe aus

allen Gauen Bayerns zufammenftrömen.

Die in Bayern uon Alters her fo hochentwickelte Brauinduftrie hat natürlich zur Folge gehabt, da^

unter den erften bayerifchen ITlafchinenfabriken folche waren, die fich mit dem Bau uon Brauerei-
mafchinen und allen in diefem Betriebe benötigten Bedarfsartikeln befaßten. Wenn audi die allererffen

modernen Brauerei'Einrichtungen noch uon außerhalb bezogen werden mußten, fo kann die bayerifche

Brauinduftrie heute, uon wenigen Spezialartikeln abgefehen, ihren gefamten Bedarf an IRafchinen, Sud-

werken und fonftigen Einrichtungen in Bayern felbft decken. Alle Arten uon Brauereimafchinen, wie

ITlaifchbottidie, Sudwerke, ITlalzreinigungsmafchinen, Fördermafchinen etc. werden In bayerifchen Fabriken

in technifcher Vollendung hergeftellt. Anläßlich der Wiener Spiritusausftellung 1904 fand z. B. ein uon
der Firma 3. Göggl & Sohn, fllünchen ausgeftellfes kompletes Sudwerk den wärmften Beifall aller Fach-

leute und trug nicht wenig dazu bei, den Ruf der bayerifchen Brauereimafchinen=3nduftrie auch im Auslände
zu befeftigen. Als eine befondere bayerifche Spezialität feien hier auch die Crieurmafchinen erwähnt,
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wie fie zuerft von der Firma ITlayer & Co., flugsburg-Pferlee, hergeltellf wurden und heute in la\t allen

Brauereien und ITlühlen in ©ebrauch lind.

Bayern befi^t auch einige ITlühlenbauanftalten (Franz Stu^ und 3oh. 6g. ITlorill in Ilürnberg),

wodurch auch die ITlühleninduftrie in die üage ge[e(3t wird, ihre Bedürfniffe im engeren Vaterlande enf-

[prechend zu decken, wenn auch gerade auf diefem Gebiete noch viele Aufträge über die bayerifchen

Grenzen wandern.

fluch die Werkzeugmafchinen-^nduftrie ilt in Bayern uerfreten, obwohl diefer ^nduftrie-

zweig mit ganz befonderen Schwierigkeiten zu rechnen hatte, da ein altes Vorurteil, das erlt in den Iel3fen

fahren befeitigt werden konnte, den amerikanifchen Werkzeugmafchinen lange den Vorzug vor den deutfchen

Fabrikaten gab. Erlt allmählich gelang es dem unermüdlichen Vorwärtsftreben der deutfchen Fabrikanten,

ihren Grzeugniffen die gebührende Anerkennung zu erringen und das fremde Produkt mehr und mehr
zurückzudrängen. Die bedeutendfte bayerifche Werkzeugmafchinenfabrik, welche alle flrten uon Drehbänken,

Bobelmafchinen, Fräsmafchinen, Bohrmafchinen ufw. fertigt, ift die Firma Richard Bra^ in Ilürnberg, welche

feit 1902 auch die Werkzeugfabrik Berner & Co. übernommen hat.

Gin nicht unbedeutender bayerifcher Fabrikationszweig ift die Berftellung von Pumpen, Rotations«

Pumpwerken und Armaturen; die Fabrikation diefer flrtikel entwickelte fidi aus kleinen Anfängen zu

einem anfehnlichen Umfange und befchäftigt heute eine Reihe größerer bayerifcher Fabriken, uon denen

hier in erffer Linie die Firmen: Armaturen» und mafchinenfabrik A.-G. yorm. H. A. ßilpert und nürn-

berger Feuerlöfchgeräte« und mafchinenfabrik uorm. 3uftus Chriftian Braun in Ilürnberg, Ulafchinen- und

Armaturenfabrik uorm. Klein, Schanzlin & Becker in Frankenthal, Gu^- und Armaturwerk Kaiferslautern,

Pörringer & Schindler, Zweibrücken genannt feien.

Auch Gasmotoren und Gasmafchinen zum Antrieb uon 5ochofengebläfen, Stahlwerksgebläfen

und Dynamomafchinen werden in Bayern feit Anfang der 90 er 3ahre des vorigen Jahrhunderts uon der

Vereinigten mafchinenfabrik Augsburg und mafchinenbaugefellfchaft Ilürnberg A.-G.

fabriziert. Die Grö^e diefer mafchinen befchränkte fich in den erften Produktionsjahren auf 10 Pferde«

ftärken, wuchs aber bald rapid mit dem Ausbau diefes Fabrikationszweiges. 3m Jahre 1898 erwarb die

bayerifche Fabrik die Konftruktionen der Firma Fried. Krupp Grufonwerk, uon der der Bau diefer

mafchinen aufgegeben wurde. Die fogen. «nürnberger Gasmafchineni', welche in den legten fahren bis

zu Ginzelleiftungen uon 3600 Pferdeftärken ausgeführt wurden und uon denen bis Oktober 1905 über

75000 Pferdeftärken in Betrieb waren, haben feitdem einen Weltruf erlangt. - Eine epochemachende

Erfindung auf dem Gebiet des motorenwefens, die fogen. Diefelmotoren, nahm ebenfalls ihren Aus«

gang uon Bayern. Die Fabrikation der Diefelmotoren, welche im Anfang ungeheuere Schwierigkeiten

uerurfachte und deren Einführung mit uielen föinderniffen zu rechnen hatte, ift heute einer der blühendften

Fabrikationszweige des Werkes Augsburg des obengenannten Etabliffements und die uielfeitige Verwendungs«

möglichkeit der Diefelmotoren lä^t die fäoffnung auf gro^e zukünftige Erfolge diefer bayerifchen Erfindung

berechtigt erfcheinen.

Auch die Fabrikation uon Röhren in Schmiedeeifen fowie Gu^eifen wird in Bayern betrieben.

3n Augsburg fertigt die bekannte mafchinen« und Röhrenfabrik Johannes Baag A.-G. fchmiedeiferne

gefchweilgte Röhren für alle Zwecke, uornehmlich für höheren Druck und befaf3t fich auch mit der Berftellung

uon Rohrfchlangen und Spiralen in allen Gröben für Kühlzwecke, Überhitjerapparate und Beizungszwecke.

Auch das Röhrenwerk Berrenhütte uon A. Bering in Ilürnberg fertigt Röhren und Überhi^anlagen

mit uollendeter Cechnik.

ün Ilürnberg befindet fich auch eine Fabrik für Ciefbohrmafchinen uon Beinrich mayer & Co.,

welche mit ihren Fabrikaten fchon feit Jahren den ungeteilten Beifall aller Fachkreife finden konnte.

Au^er den genannten hauptfächlichften Produktionszweigen umfaßt die bayerifche ^nduftrie noch

eine gro^e Reihe uon Fabriken, die fich mit der Berftellung uon Spezialartikeln diefer Branche befaffen

und damit erfolgreich arbeiten. So befit3t Ilürnberg eine größere Fabrik, in welcher alle mafchinen und

Apparate zu Feuerlöfchzwecken hergeftellt werden, (nürnberger Feuerlöfchgeräte« und

mafchinenfabrik uorm. Juftus Ehriftian Braun.) Auch zwei größere Kaffafchrank-Fabriken

(Ernft meck und Karl Berrmann) haben ihren Si^ in nürnberg. Der Gründer der medt'fchen

Kaffafchrank-Fabrik baute fchon im Jahre 1851 den erften Kaffafchrank und brachte diefe Unduftrie allen

fkeptifchen Warnern zum Croi^e zu einer großen Entwidilung. Der Bau uon Automobilen hat in
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Bayern noch zu keiner großen Bedeutung kommen können, merkwürdigerweife hat lieh der fonft fo rührige

Unternehmungsgeift bayerifcher Fabrikanten bis je^t mit diefem zweifellos noch einer großen Zukunft

entgegenfehenden Fabrikationszweige noch wenig befaßt. Von mit der Erzeugung uon Automobilen befchäf-

tigten Fabriken exiftiert bis je^t nur die Fahrzeug fabrik Union in Ilürnberg. Einige nürnberger

Fahrradfabriken fabrizieren auch ITlotorfahrräder. Von fonftigen Spezialfabriken feien noch genannt

die Zahnräderfabrik Augsburg uorm. 3oh. Renk fl. = 6., die nürnberger Drahtftiftenfabriken

(üechner & Schlegel, Klett & Co., Carl Diftel), die Schwabacher nadelfabriken (Städler & Uhl,

B. ü. Wenglein, Fr. Reingruber), die nürnberger nietallkapfelfabrik uon liouis Vetter und endlich

die Pre^ =
, Stanz= und Ziehwerke uon Rud. Chillingworth in nürnberg, welche eine Reihe uon

wertuollen Patenten befit3en und Fabrikate herftellen, die bei den ßeeres= und niarineuerwaltungen uer»

Fchiedener Länder beftens eingeführt find, fluch die Fabrikation uon Schnellpreffen, deren Erfinder,

Friedrich König, feine erfte Fabrik in Oberzell bei Würzburg errichtete, hat in Bayern in drei großen

Fabriken (König & Bauer, Oberzell bei Würzburg, Vereinigte ITlafchinenfabrik flugs»

bürg und niafchinenbaugefellfchaft nürnberg fl. = G. Werk Augsburg, und Schnell"

preffenfabrik Frankenthal flibert & Co. fl.'6.) eine würdige Vertretung gefunden; über die

Bedeutung diefer ünduftrie foll an anderer Stelle berichtet werden.

Eine ünduftrie, die erft in den legten 20 3ahren zu größter Bedeutung gelangen konnte, hat fich

in Bayern uon den erften Anfängen ihrer Entwicklung an entfaltet und die bayerifchen (in der ßauptfache

nürnberger) Fabriken haben an dem fluffchwunge diefes neuen Fabrikationszweiges keinen geringen flnteil

gehabt: die Fahrradind uf trie. Die erften flnfänge diefer ünduftrie weifen auf England zurück, wo

flnfang der achtziger üahre die erften Fahrräder auf den Strafen erfchienen. Sie waren Produkte kleiner

niechanikerwerkftätten und zeichneten fich au^er ihrem hohen Preis und ihrer plumpen Ausführung durdi

ihr beträditliches Gewicht aus. Diefe niafchinen kamen auch bald nach Deutfchland und fpornten die

Cechniker, welchen die großen niängel diefer erften Fabrikate in die Augen fielen, dazu an, Verbefferungen

und neue Konftruktionen zu erfinnen. Die Folge dauon war, da^ in kürzefter Zeit hunderte uon neuen

niodellen herauskamen, uon denen aber keines befonderen Erfolg hatte. Erft als der Antrieb mit der

Verwendung uon Kugeln, auf denen die Achfe lief, wefentlich erleichtert wurde und die uon Dunlop gemachte

Erfindung, der pneumatiFche Reifen, dem Fahrrad die Eigenfchaft des fto^freien leichten Ganges brachte,

konnte die Fahrradinduftrie ihre eigentliche Entwicklung beginnen. Die erften Fahrräder wurden in Bayern

durch die niechaniker Schmidt, Egger und Pirzer in Rlünchen hergeftellt und bereits auf der nürnberger

Landesausftellung uon 1882 waren uon Pirzer gefchmackuolle Fahrräder ausgeftellt. Die Aufnahme der

Fabrikation uon Fahrrädern war damals ein um fo größeres Wagnis, als man in Deutfchland weder

Arbeitsmethoden kannte, noch Arbeitskräfte bekommen konnte und fich in der Bauptfache uollftändig an

das englifche Vorbild anlehnen mu^te. Erft allmählich gelang es, in Deutfchland ein gefchultes Perfonal

heranzubilden und mit diefem in der Fabrikation neue 3deen und Verbefferungen zu erzielen, die es

geftatteten, fich der Abhängigkeit uon der engliFchen Fabrikation langfam zu entwinden. Die eigentliche fabrik»

mäßige f5erftellung der Fahrräder wurde in Bayern zuerft im üahre 1882 uon der Firma GoldFchmidt in

neumarkt (jet3t Expre^=Fahrradwerke neumarkt) aufgenommen und entwickelte fich uon da ab mit großer

Schnelligkeit. Faft gleichzeitig konnte diefe ünduftrie auch in nürnberg feften Fulg faffen, wo eine Reihe

unternehmungsluftiger niänner (die Herren Frankenburger, Ottenffein, niarFchüt3 u. a.) in richtiger Vorausficht

der großen Zukunft diefer neuen ünduftrie die Grundlagen für die weitere Entwicklung diefes Produktions-

zweiges Fchufen und den Grundftein zu den Etabliffements legten, die fpäter dazu beitrugen, nürnberg

zu dem grölgten Fahrradfabrikationsplat5 DeutFchlands zu machen, der in der finge ift, 3-4 000 Arbeitern

reichliches Brot zu Fchaffen. Den größten AufFchwung hatten die bayeriFchen Fahrradfabriken gegen Ende
der neunziger üahre des uorigen Jahrhunderts zu uerzeichnen. Auf der bayeriFchen liandesausftellung 1896

erregten die bayeriFdien Fabrikate allgemeine Bewunderung. Der Fdinellen und fprunghaften Entwicklung der

Fahrradinduftrie mu^te natürlich ein empfindlicher RückFchlag folgen, uon dem felbft die heften und leiftungs-

fähigften Etabliffements nicht uerFdiont blieben. Die Folge diefer Reaktion war, da^ die kleinen weniger

kräftigen Fabriken langfam uom Schaupla^ uerFchwanden, während die größeren Fabriken durch uollFtändige

neuorganifation ihrer Betriebe begannen, an Stelle der hodiwertigen eleganten Artikel einfachere und
billigere Räder herzuftellen; die Fahrräder wurden deshalb bald zu einem niaffenartikel, ohne da^ die

Quahtät darunter Ütt. Durch die uorteilhafte Einrichtung mit uorzüglichen WerkzeugmaFchinen wurde das
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Rad allmählich fo billig, da^; heute gerade der kleine ITlann und Arbeiter [ich diefes unentbehrlich ge«

wordenen Verkehrsmittels bedienen kann, einzelne Fabriken konnten ihren Um[at3 durch die rationellere

Produktion derartig fteigern, da^ er heute größer ift als in den glänzendften fahren des uorigen Jahr-

hunderts. Von den neuen Zolluerhöltnilfen wird die bayerifche Fahrradindultrie wohl weniger zu fürchten

haben, da gerade jene [^änder, welche die Bauptkonfumenten darfteilen, eine minimale Erhöhung der

Zölle erfuhren. Öfterreich war für Deutfchlands Export durdi den hohen Zoll fchon löngft uerloren, wes-

halb auch die dortige weitere Zollerhöhung wenig ins Gewicht fällt. Die größten bayerifchen Fahrrad-

fabriken haben, wie Fchon erwähnt, ihren Si^ in Ilürnberg. Es find dies die Viktoriawerke fl.-S.,

welche zu den Pionieren der bayerifchen Fahrradinduftrie gezählt werden können, die nürnberger
Berkuleswerke fl.-S., welche au^er ihrer umfangreichen Produktion an Fahrrädern jet5t auch niotor-

räder fabrizieren, die Premier-Cycle Company Limited, deren flbfat} für das nürnberger Werk

allein fich auf zirka 60 000 Fahrräder pro 3ahr beläuft, die mars werke fl.-6. mit ihren uielgerühmten

Fabrikaten und dieCriumphfahrradwerke fl.-S., deren Fahrräder in Deutfchland und dem Auslände

weitefte Verbreitung finden. Außerdem find uon größeren bayerifchen Fahrradfabriken noch zu nennen

die Gxpre^fahrradwerke A.-6. in neumarkt und die Fahrradwerke Riefenfeld in niünchen.

Die Gefamtproduktion an Fahrrädern in Deutfchland wird auf zirka 8 — 900000 gefchä^t, wouon ungefähr

eine halbe niillion ins Ausland geht. - Zum Schluffe fei hier noch die bayerifche nähmafchinen-
induftrie erwähnt, die ihren Sifj in der bayerifchen Rheinpfalz hat, wo die beiden bedeutendften Fabriken

(6. m. Pfaff und Gebrüder Kayfer) einen alljährlich fteigenden Umfaf5 erzielen.

Die üorftehende Aufzählung der hauptfächlichften Fabrikationszweige der bayerifchen Gifeninduftrie

macht keinen Anfpruch darauf als uollftändig zu gelten und foll lediglich den Verfuch darfteilen, eine kurz-

gefaßte Überficht der uielfeitigen und rührigen Tätigkeit unferes bayerifchen Unternehmertums auf einem

Gebiete zu geben, das nach fiage der Umftände wohl am Wenigften dazu geeignet erfcheinen könnte, einen

befonderen Anreiz für die Anwendung großer finanzieller und technifcher Kräfte zu bilden.

Gin Beweis, bis zu welcher Blüte es eine durch die Lage in keiner Weife begünftigte ünduftrie

bei Anfpannung aller Kräfte bringen kann, mag aus der Entwicklung der Ein- und Ausfuhr der bayerifchen

Eifeninduftrie in den lefjten Jahrzehnten entnommen werden, wie auch andrerfeits aus derfelben Statiftik

deutlich hervorgeht, daß lediglich Spezialartikel in größerem Umfange zum Export kommen können, da

unter den obwaltenden ungünftigen Umftänden der auswärtige Wettbewerb Fertigware fowie föalbfabrikate

billiger nach dem rechtsrheinifchen Bayern abgeben kann, als die Jnduftrie in Bayern felbft die gleiche

Ware aus den uon auswärts zu beziehenden Rohftoffen herzuftellen vermag. Aus diefem Grunde hat

auch die Einfuhr uon mafchinen, Eifen- und Stahlwaren in den beiden leßten Jahrzehnten ganz erheblich

zugenommen, obwohl gleichzeitig die bayerifche Eifeninduftrie zu einem großen Auffchwung kommen konnte,

lieider ift zu befürchten, daß die bayerifche niafchineninduftrie in der nächften Zeit noch mit einer erheb-

lichen Verfchlechterung ihrer finge zu rechnen haben wird, da die neuen Bandelsuerträge den Bedürfniffen

der deutfchen niafchineninduftrie in keiner Weife Rechnung tragen. Die Folge der Befchränkung der

Abfaßmöglichkeit der deutfchen niafchineninduftrie nach dem Auslande wird eine entfprechende Verfchärfung

des Wettbewerbs auf dem Inlandsmarkte fein, unter dem die bayerifchen Fabriken wohl in erfter Linie

zu leiden haben werden.

Croßdem eine Rentabilität der größeren Etabliffements der bayerifchen Eifeninduftrie nur unter

Anfpannung aller Kräfte möglich ift und die Unternehmergewinne fich ftets in fehr mäßigen Grenzen

bewegt haben, muß erfreulicher Weife feftgeftellt werden, daß gerade die bayerifche Jnduftrie außer den

Belaftungen durch die fozialpolififche Gefeßgebung des Reichs feit ihrem Beftehen ftets in umfangreichfter

Weife für Wohlfahrtseinrichtungen zuGunften ihrer Arbeiter geforgt hat. Es wäre unmöglich,

im Rahmen der vorliegenden kurzen Abhandlung, alle diejenigen maßnahmen aufzuzählen, welche von

bayerifchen Arbeitgebern im Jntereffe der Wohlfahrt ihrer Arbeiter getroffen wurden; es follen lediglich die

Jnftitutionen einiger befonders arbeitsfreundlicher Fabriken der bayerifchen Eifeninduftrie hier kurz erwähnt

werden. Die ausgedehnteften Wohlfahrtseinrichtungen befißen die Vereinigte mafchinen fahr ik

Augsburg und mafchinenbaugefellfchaft Rürnberg A.-G., welche eine namhafte Stiftung zu

Gunften im Betrieb verunglückter Arbeiter und deren Binterbliebenen, eine Fabrikfchule für Söhne von

Arbeitern mit einer fiehrlingsfortbildungsfchule, eine Stiftung von Stipendien für ehemalige Fabrikfchüler

zum Befuche höherer liehranftalten, eine ebenfolche - mehrere hunderttaufend mark umfaffende - für
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Penfionierung invalid gewordener Arbeiter, Fowie feit 18<)8 einen Penfionsuerein lilr Beamte ins Leben gerufen

haben. Außerdem bellten die genannten Fabriken hunderte uon flrbeiterhäufern, ein eigenes Schulhaus,

eine KonfumanHalt u. a. m. Die liokomotiufabrik Krau^ & Co., befi^t au^er einer Reihe

von fchönen flrbeiterwohnhäufern einen feit der Umwandlung der Firma in eine flktiengefellfchaft (1887)

angefammelten, uon den jeweiligen ßeneraluerfammlungen der Aktionäre freiwillig je nach den üahres'

ertrögniffen dotierten flrbeiterunter[tüt3ungsfond, der jel}t bereits die ßöhe uon nahezu einer halben

ITlillion mark erreicht hat. Ferner befi^t die Fabrik eine uon dem Gründer ins lieben gerufene Arbeiter-

Witwen- und Waifenftiftung, deren Kapital über 200 000 ITlark beträgt. 3m 6anzen betrugen die uon dem
genannten Gtabliffement in der Zeit uon 1887~1CK)4 zu Gunften der Arbeiter freiwiUig gemachten Auf-

wendungen über eineinhalb Ulillionen ITlark. Auch die Firma 3. A. Hl äff ei hat durch die Freigebigkeit

ihrer Befi^er eine Reihe umfaffender Wohlfahrtseinrichtungen aufzuweifen, uon denen in erfter Iiinie die

Kaffe für invalide Arbeiter mit mehr als zwanzig Dienftjahren in Böhe uon 260000 ITlark, ein außer-

ordentlicher Unterftül3ungsfond in ßöhe uon 40 000 ITlark und eine Beamtenpenfionskaffe in ßöhe uon

355 000 ITlark zu erwähnen ift. Auch die Gifenwerksgefellfchaf t ITlaximilianshütte A.-6.

hat zu Gunften ihrer Beamten und Arbeiter ungeheure Kapitalien zur Verfügung geftellt, die alljährlich

durch beträchtliche Zuwendungen erhöht werden. Diefe wenigen Beifpiele, welche noch durch Aufzählung

einer großen Reihe mehr oder minder umfangreicher Aufwendungen im üntereffe der Arbeiter der

bayerifchen Gifeninduftrie ergänzt werden könnten, follen lediglich beweifen, daß gerade in Bayern auf

Seite der Arbeitgeber weitgehendftes fozialpolitifches Verftändnis befteht und nichts uerföumt wird, was

dazu beitragen kann, die Lage der Arbeiter fo günftig als möglich zu geftalten.
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Die elektrotechnirdie Snduttrie.
Von flibert Befold-Ilürnberg.

Die elektrotechnifche Snduftrie umfaßt zwei uon einander unabhängige Gebiete - die Schwadiftrom-

technik und die Starkitromiechnik. Die Schwachftromfechnik hat ihren Urfprung im uorigen Jahr-

hundert, als durch die Erfindung des elektrifchen Telegraphen der in den galuanifchen Elementen

erzeugte Strom, der bisher lediglidi wilFenfchaftlichen Zwecken diente, zu praktifcher Verwendung

gelangte und zwar gebührt Bayern der Ruhm, als die eigentliche Geburtsitätte des elektrifchen Celegraphen

angefprochen zu werden. 3m Jahre 1809 machte uon Sömmering den Vorfchlag, die wafferzerfel3ende

Wirkung des galuanifchen Stromes zum Telegraphieren zu benüf5en und führte einen auf diefer Wirkung

beruhenden elektrochemifchen Apparat der Akademie in FTlünchen uor. Diefe Apparate führten indeffen

nicht zu brauchbaren Refultaten und erft 183(? gelang es Steinheil in ITlünchen, den erften Schreibtelegraphen

zu bauen. Die bayerifche Regierung hatte es übernommen, nach Erprobung einer Verfuchsftrecke eine

definitiue Iiinie zu erbauen und fo wurde im 3ahre 1849 der erfte telegraphifche Verkehr in Bayern

zwirchen ITlünchen und Salzburg eröffnet, während bereits im nächften 3ahre mehrere folcher Linien ein-

gerichtet und dem Verkehr übergeben wurden. Der Staat nahm dabei die Anlage und den Betrieb in die

Band und [teilte deren Benütjung, welche einer amtlichen Verordnung unterlag, auch in den Dienft der

Allgemeinheit. Dadurch erweiterte (ich der telegraphifche Verkehr und bald waren nicht nur die größeren

Städte Bayerns unter fich, fondern auch mit den Ilachbarftaaten und dem Auslande verbunden.

Ein Vierteljahrhundert nach der Erfindung des elektrifchen Celegraphen wurde das uon dem

Deutfchen Reis in Geinhaufen herrührende und uon dem Amerikaner Bell uerbefferte Celephon uon Amerika

aus in Europa und auch in Bayern eingeführt. Wie der Celegraph, fo ftand auch das Celephon, deffen

Anlage und Betrieb ebenfalls der Staat übernommen hatte, bald in allgemeiner Verwendung. Beide

Erfindungen, welche fich gewifferma^en ergänzen, bedeuteten einen wefentlichen FortFchritt in der Entwicklung

des damaligen öffentlichen Verkehrs und bilden heute einen unentbehrlichen Faktor im gewerblichen Leben.

Das Anwendungsgebiet des Schwachftroms erweiterte fich immer mehr, indem die telegraphifchen

Apparate bei dem Kontroll- und Signaldienft im Eifenbahnbetrieb, für die Zwecke der Feuertelegraphie,

fowie bei der Armee zur Einführung kamen, wobei befonders die Feldtelegraphie durch die in jüngfter Zelt

gemachte Erfindung der Celegraphie ohne Draht ganz bedeutend ueruollkommnet wurde. Diefe festere

Errungenfchaft zeigt fich uon hohem Wert für den telegraphifchen Verkehr uon Schiffen unter einander und

mit dem Feftlande.

Durch die uielfeitige Verwendung des Stromes entwickelte fich in Bayern eine lebhafte ünduftrie

in Bezug auf die Fabrikation der bei der Celegraphie und Celephonie uerwendeten elektromagnetifchen

Apparate und der zur Erzeugung des Stromes dienenden galuanifchen Batterien; außerdem wurden gleich-

zeitig andere ünduftriezweige wefentlich beeinflußt, fo die Drahtinduftrie durch die Fabrikation der lieitungs-

drähte aus Kupfer bezw. befonders konftruierter Kabel für die unterirdifche und unterfeeifche Verlegung

der Leitung; ferner die Porzellan- und Speckftein-Ünduftrie durch die ßerftellung der zur Befeftigung der

Leitungsdrähte an den Bolzmaften dienenden Glocken aus Porzellan bezw. Speckftein u. a. m.

Die Starkftromtechnik begann anfangs der fiebziger üahre des uorigen Jahrhunderts mit

der Durchbildung der Erfindung der dynamoelektrifchen ITlafchine zur Erzeugung ftarker Ströme. Diefe
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mafdiinen dienten an Stelle der bisherigen galuanirdien Batferien zur ßerffellung galuanifctier ITletallnieder-

fchläge, befonders aber zur Erzeugung uon elektrifchem Strom zur Beleuchtung. Gleichzeitig mit dem Bau

von Dynamomafchinen wurden die elektrifchen Bogenlampen, fowie die zur ITleffung und Regelung dienenden

ITle^inltrumente und Schaltapparate konftruiert. Zunächft konnte man allerdings mit einer ITlafchine nur

eine einzige Lampe fpeilen, als aber kurze Zeit darauf die Ceilung des liichtes, d. h. die Speilung

mehrerer Lampen durch diefelbe ITlarchine bekannt geworden war, gewann die elektrifche Beleuchtung an

Verbreitung, wozu noch insbelondere die gegen Ende der Hebziger 3ahre erfolgte Erfindung der Glühlampe

wefentlich beitrug.

^nzwifchen wurde auch die Eigenfchaft der dynamoelektrifchen ITlarchine erkannt, da^ fie, wenn

man ihr Elektrizität zuführte, diefe elektrifche Energie in mechanifche Arbeit umwandelte, d. h. da^ fie

auch als ITlotor uerwendbar war. Durch diefe Erkenntnis konnte der Elektrizität wiederum ein neues

Anwendungsgebiet erfchloffen werden, nämlich die elektrifche Kraftübertragung. Eine derartige Anlage zur

Kraftübertragung auf größere Entfernung ~ wohl eine der erften in DeutFchland - wurde bereits auf der

im 3ahre 1882 in ITlündien abgehaltenen internationalen Elektrizitäts»flusftellung im Betriebe vorgeführt,

wofelbft audi umfangreiche Beleuchtungsanlagen im Betriebe waren, welche fich durch die Erzeugung eines

ungemein ruhigen Lidites auszeichneten.

Die Vorzüge des elektrifchen Lichtes gegenüber jeder anderen Beleuchfungsarf liefen eine weit-

gehende Verwendung desfelben zu. 3nsbefondere find es die fogenannten Scheinwerfer mit 6lasparabol»

fpiegeln, welche die Effektbeleuchtung zu hoher Entwicklung brachten. Diefe Scheinwerfer verdanken ihre

Entftehung dem Zufammenwirken des Gro^induftriellen Schuckert mit dem Profeffor ITlunker in Rürnberg,

und zwar war es Schudiert, welcher die 3dee ITlunkers, Glasfpiegel in geometrifch genauer Parabelform

herzuftellen, durch den Bau einer entfprechenden Schleifmafchine praktifch verwirklichte. Die Scheinwerfer

dienen aber nicht nur zur Effektbeleuchtung, fondern fanden hervorragende Bedeutung in ihrer Verwendung

bei der Armee und ITIarine und find heute in den meiften Staaten der Welt für die Armee und

niarine eingeführt.

Die elektrifchen ITlotoren dienen zur Kraftlieferung in Werkftätten und Fabriken, auf Bahnhöfen,

in der Landwirtfdiaft, wie auch im Berg» und Büttenwefen. Eine umfangreiche Verwendung erlangten die

ITlotoren durch die Umwandlung der Pferdebahnen in folche mit elektrifchem Betrieb. fSierdurch, fowie

durch die Ausdehnung der elektrifchen Beleuchtung vergrößerten fich die Beleuchtungs= und Kraftanlagen

und nachdem fich das Bedürfnis geltend machte, die Beleuchtung auch auf die Straßen und Pläße auszu«

dehnen, fchritt man zum Bau großer Elektrizitätswerke, durch welche eine ganze Stadt mit elektrifchem Strom

für Licht- und Kraftzwecke verforgt werden kann. Beute befißen wohl die meiften Städte Elektrizitätswerke,

wobei für den Betrieb der Straßenbahnen, welche gleichzeitig den Verkehr mit den Vororten vermitteln,

meift eigene Kraftwerke beftehen. Außerdem werden mehrere Semeinden durch fogenannte Überland-

zentralen mit Strom verleben, während fie andererfeits durch elektrifch betriebene Lokalbahnen unter fich

und mit dem ßaupteifenbahnneß verbunden find. Das Ziel der elektrotechnifchen Snduftrie nach diefer

Richtung liegt in der Elektrifierung der zur Zeit mit Dampfkraft betriebenen Eifenbahnen.

Weitere Anwendungsgebiete find für den elektrifchen Strom die Elektrochemie, die Elektrolyfe,

Galvanoplaftik u. a. m. Die Elektrizität bildet ferner einen wichtigen Faktor in der praktifchen Beilkunde

durdi die Verwendung der verfchiedenften elektrotherapeutifchen ünftrumente, durch die in neuerer Zeit

aufgekommenen elektrifchen Lichtbäder und die Entdeckung der zur Vornahme von inneren Unterfuchungen

des Körpers dienenden Röntgenftrahlen.

Die elektrotechnifche Unduftrie fteht heute auf einer fehr hohen Stufe der Entwicklung und die

bayerifche ünduftrie hat wefentlich hierzu beigetragen. Erzeugniffe bayerifchen Gewerbefleißes auf dem
Gebiete der Elektrotechnik, als Dynamomafchinen und ITlotoren bis zu den größten Abmeffungen, Lampen,

Schaltapparate und ITleßinftrumente find in der ganzen Welt verbreitet und die weltberühmten Scheinwerfer

dienen aller Welt im Frieden wie im Kriege. ITlöge die bayerifche elektrotechnifche ^nduftrie fich immer

weiter entfalten zum Ruhme des bayerifdien Landes und zum Wohl feines Volkes.
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Die graphifdie ünduftrie in Bayern«
Von Karl Kempe fen., Ilürnberg.

tr ange uor Erfindung der Buchdruckerkunft war die Kunff des BoIzFäiniftes bekannt; der BolzFchneider

f lieferte feine Grzeugniffe an den Drucker ab, und der Drucker uertrieb feine fliegenden Blätter uon

t ^ markt zu fHarkt, uon Pfarrtiaus zu Pfarrfiaus, je nactidem das fliegende Blatt fatyrifctien oder

geiftlictien 3nlialtes war. Doch nicht allein der Xylograph und Bolztafeldrucker gehörten der

graphifchen Kunft an, auch der ITletallplattenftecher, der 6raueur, war in der Zunft der Goldfchmiede ein

bedeutender [Wann, denn er entwarf die Schriften nach Form und Charakter. «iCaracteresi' heilen die

Schriften noch heute bei den romanifchen Völkern. Gin Stra^urger Soldfchmied foll der Überlieferung nach

mit Sutenberg gemeinfam die bewegliche lietter erfunden haben. Sutenberg erfand alsdann den Cypengu^

und den Iietternfat} und ueruollkommnete den Cypengu^, wie er noch heute die Grundlage des Sat5es

bildet, gleichuiel, ob wir uom Band' oder mafchinenfatj fprechen. Catfache ift jedenfalls, da^ die Stellung

der Cypen und die Satjeinteilung Gutenbergs, obgleich eine genaue Flachahmung der Bücherhandfchriften

des [flittelalters, bis auf die heutige Zeit uorbildlich geblieben find, ja felbft die Kaiendarien und die

fabellarifchen Arbeiten uon heute finden in den handfchriftlichen [lachläffen der Ämter, Klöfter und Stiftungen

des 14. und 15. Jahrhunderts ihre Vorgänger, deren Grbe faft unuerändert auf uns gekommen ift, höchftens

da^ dasfelbe durch die neueften Formen der Cechnik unwefentliche Abweichungen erfahren hat. Die Druckkunft

als folche beftand lange uor der Erfindung der beweglichen Letter, wie fl. u. d. Linde a. a. 0. ganz mit Recht

behauptet («(Gutenbergi', S. 113 ff., Verlag W. Spemann, Stuttgart, 1878). Dem kunftuollen Schreiber folgte

der Schriftfchneider. Der Schriftgielger und der Schriftfet3er waren alsdann die erften Kollegen der

neuen Kunft, wenn folche, wie bei Gutenberg, nicht anfänglich in der föand eines Künftlers uereinigt war.

Bis der alte Bilderdrucker die «iFormi-, wie noch heute der zu einer druckfertigen Platte zufammen-

gefchoffene und gefchloffene Satj genannt wird, in feine Spindelpreffe bekam, war noch mancherlei Vorarbeit

zu verrichten, um ein Blatt zu drucken. Der Papiermacher mu^te feine Badern reif5en, mahlen und

fchöpfen, der Drucker feine Farbe anfet5en und anreiben, feine Ballen, mit welchen er die Farbe auf die

Form brachte, füllen und nähen. War das Papier alsdann <izu Gottes hob und £hrei>, wie die alten

Buchdrucker am Schluffe der letjten Buchfeite ehrfürchtig zu fet3en pflegten, in je zwei Seiten oder

Kolumnen gedruckt und umfchlagen, fo da^ ein bindefertiger Druckbogen in der Regel uier Druckfeiten

enthielt, dann kam zunächft der Illuminator an die Reihe, welcher die roten flnfangsbuchftaben der

einzelnen 5ät}e, Strophen oder Kapitel mit dem Federkiel oder Pinfel einzog oder einmalte, welcher die

ßeiligenbilder kolorierte oder die präditigen Initialen zeichnete und mit echtem Golde abdeckte. Bier

dürfte der ehemalige Buchfchreiber zunftmä^ige Verwendung in der aufftrebenden graphifchen ünduftrie

gefunden haben.*) Waren die ausgedruckten Bogen endlich fein fäuberlich geordnet und einbandfertig, dann

kam der ältefte felbftändige Bilfsarbeiter der graphifchen Künfte an die Reihe, der Buchbinder, und er war

uom 12. bis zum 17. Jahrhundert nicht nur ein ITleifter in feinem Fache, fondern fehr oft auch ein gott-

begnadeter Künftler. Dauon legen die enorm hohen Preife der alten künftlerifchen Bucheinbände das

fprechendfte Zeugnis ab.

*) Siehe die Schriften oon Wilhelm Wattenbach, fl. u. d. üinde, Franz Falk u. a.



Wir fehen allo, da^ die graphifche Sndultrie fo alt ift wie die uns überlieferte Kultur aus grauefter

Vorzeit; bei den alten Perfern ebenfo wie bei den alten Ägyptern tiat es fchon lange vor der Zeltrechnung

der üfraeliten Angehörige der graphifchen Künfte gegeben, welche die Grzeugniffe uon Bild und Schrift

berufsmäßig herftellten, wie die ausgegrabenen Snfchriften uns folches bezeugen. Und die Priefterin im

germanifchen Götterhain, welche die Runenzeichen in Bolz oder Born fchni^te und als Amulette oder

Kriegszeichen weitergab oder Briefe in Runenfchrift rißte, war fie nicht auch eine 5üngerin der graphifchen

Künfte? Die graphifche Kunft ift ficherlich eine der älteften Künfte der Welt.

nimmt es daher Wunder, wenn wir in der alten freien Reichsftadt Ilürnberg das Feld der graphifchen

Unduftrie feit 700 fahren mit befonderer Porliebe. und Sorgfalt gepflegt finden? Bat doch felbft die alte

Bücherftadt Leipzig aus Ilürnberg ihren erften Buchdrucker bekommen! flach «iKapp, Die Gefchidite des

deutfchen Buchhandelsi- foll Andreas Friesner aus Wunfiedel, ein Ceilhaber des Buchdruckers Senfenfchmid

in Ilürnberg, 1478 Ilürnberg uerlaffen haben, um eine Cheologieprofeffur in fieipzig anzunehmen. Auf

Friesner, welcher nebenbei feiner alten liiebe, der Buchdruckerkunft, treu blieb, werden von älteren Schrift-

ftellern die erften lieipziger Bücherdrucke (1780) zurückgeführt; diefe Annahme hat aber auch ihre Gegner

gefunden, insbefondere in «iWuftmann, Anfänge des [leipziger Bücherwefens, lieipzig, 1879i'. Jedenfalls

wird der erfte nürnberger Buchdrucker fchon 1470 quellenmäßig nachgewiefen. Gin Gehilfe Gufenbergs,

Beinrich Kefer aus niainz, eröffnete in nürnberg die erfte Buchdruckerei, um bald darauf, im 3ahre 1472,

in Anton Koberger den fchärfften Konkurrenten, den kapitalkräftigften und unternehmungsluftigften Verlags-

gegner zu finden. Koberger foll täglich mit 24 Preffen gedruckt und über 100 Gehilfen befchäftigt haben.

Sein Baus Ift noch heute am egydienberg nr. 13 in nürnberg zu finden. Eine ünfchrift der deutfchen

Buchhändler, zum Gedächtnis des großen Kollegen geftiftet, ift in ITlitte der Vorderfeite des äußerlich noch

wohlerhaltenen Baufes zu finden. Einzelne Zimmerteile find ebenfalls noch wohlerhalten, der größte Ceil

der inneren Ginrichtung aber ift durch Vandalismus der nachfolger entfernt, insbefondere ift uon dem
prächtigen Schniß-, Säulen- und Cafelwerk des alten Baufes nur noch wenig zu finden, während Keller und

Dachgefchoß die alte Bauanlage unverändert erkennen laffen.

Von dem Sammelbetrieb des Buchdrucks fchied zuerft der Schriftgießer aus. Bereits im Jahre 1486

finden wir die erften Schriftproben uon dem berühmten Künftler, Graueur und Buchdrucker Erhard Ratdolt

uon Augsburg aus angeboten, wie überhaupt Augsburg die ältefte Buchdruckerftadt Bayerns zu fein behauptet^

weil der erfte Augsburger Buchdrucker Johann Bämler eine deutfche Bibel druckte, welche nadi Kapp,

Seite 128, am Schluffe des Pfalteriums die üotiz enthält: «explecit Pfalterium. Bämler 1466.)» Diefe

Ehre kommt weder Augsburg noch nürnberg zu. Bamberg war die erfte Buchdruckerftadt im heutigen

bayerifchen Staatsgebiet. 1461 kamen bereits, nadi oben genannter Quelle, uon dem Buchdrucker Albrechf

Pfifter in Bamberg die «iBoner'fche Fabelfammlungi' und das <iBuch der uier Biftorieni' mit uoller Bezeich-

nung des Buches und des Jahres heraus. So uiel fteht wohl unwiderleglich feft: den erften berufsmäßigen

Schriftgießer haben wir 1486 in Augsburg zu fuchen. Ratdolt zeichnete, fdinitt und goß feine Cypen, er

war zweifellos der erfte Berufshändler mit den uon ihm hergeftellten Schriften; der Schluß feiner erften

Schriftprobe, ein Blatt uon etwa 30 : 40 cm Größe, möge hier als Stereotypdruck nach einem uon Berrn

Bibliothekar Konrad Burger in lieipzig zu diefem Zwecke gütigft überlaffenen Äßdruck folgen:

£rl?aröilRatJ)0lt!3u5uflenri6 viii

roleraflrinn:p:eclaro mgcnio Tmiri
fica artc:qii90ümBencrij9C]ccellmt

ceiebzanflinmö» imperiali mtvc
vrbc raugofte vintKlKon lauöanfTj
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Der flugsburger Schriftgie^er fchlie^t die Schriffproben mit den damals üblichen lelbltgefälligen Worten:

Durdi €rhard Ratdolt's aus Augsburg, des überaus gefchickten FTlannes, ausgezeichnetes

Calent und [eine bewunderungswürdige Kunft, durch die er einft in Venedig lieh rühmlichft

heruortat. 3et5t widmet er [ich in der kailerlichen Stadt Augsburg löbüchlt der Druckkun[t.

Um 3ahre des Teiles 1486 am 1. flpril hat er dies unter glücklichem 6e[tirn uollendet.

Wir [ehen, da^ die Reklame uor 400 fahren [o wenig ueraditet wurde wie heute. Jedenfalls

erzielte der er[te Berufsfchriftgie^er mit feinem Profpekt den Grfolg, welchen er erwartete, denn wir wiffen

aus der 6efchichte, da^ feine Schriften weit und breit gefucht waren.

Wir könnten nun in Deutfchland flürnberg mit feinen erften Schriftproben berufsmäßigen Angebots

folgen laffen, doch war es mir nicht möglich, die hierzu nötigen Unterlagen zu befchaffen. So uiel mir

aus alten Studien erinnerlich, taucht um das üahr 1525 in Rürnberg der erfte Schriftgießer auf. Jedenfalls

foll die noch heute beftehende Schriftgießerei Zanker »Barl in flürnberg auf den erften nürnberger

Berufsfchriftgießer und Spezialiften zurückzuführen fein. Sehen wir nunmehr uon der weiteren

Spezialifierung der graphifchen Fächer ab, uon dem uralten Illünchener und nürnberger Spielkartendruck,

ebenfo uon dem enormen nürnberger Bibeluertrieb im 18. Jahrhundert, fo können wir fofort in die neue

Zeit, in das 19. Jahrhundert hinübertreten und mit Friedrich König, dem Erfinder der Schnellpre[[e beginnen.

Auf das Jahr 1817 mü[[en wir zurückgehen, um uon einer graphifchen Jnduftrie in Bayern im modernen

Sinne des Wortes zu reden, mit der Erfindung der Schnellpreffe, mit dem planmäßigen Bau und dem
gefchäftsmäßigen Vertrieb derfelben über die ganze Welt feßt die graphifche Jnduftrie uon heute ein.

Friedrich Königs Werk wird uon feinen nachfolgern, die heute unter der Firma -iKoenig & Bauer in

Würzburg und Oberzelli- firmieren, mit geiftiger Spann» und uoller Catkraft fortgeführt, obgleich die fpäter

erwachfene Konkurrenz in der «imaFchinenfabrik Augsburgs, in 'iBohn & Berber in Würzburgi-, wie in der

'iSchnellpreffenfabrik Frankenthalf in den Wettkampf mit der Urfprungsfabrik erfolgreich eintrat. Die

Schnellpreffenfabriken Bayerns find heute insgefamt fo groß wie die übrigen Schnellpreffenfabriken Europas

zufammen genommen. Jm Jahre 1880 brachte der Buchdrucker Earl Johann Julius Kempe mit feinen

Erfindungen auf dem Gebiete der Stereotypie eine neue Kunft, eine neue Jnduftrie nach Bayern, die in

der großen 'imafchinenfabrik Kempewerk nürnberg" eine dauernde Arbeitsftätte gefunden hat.

Sehen wir fo die graphifche Jnduitrie in der Buchdruckerkunit belonders lichtbar uerkörpert, fo

wollen wir doch nicht das Sebiet der Lithographie und des Steindruckes uergeffen. Der niünchener

Senefelder ift der nachweit als Erfinder der Lithographie bekannt, ihm hat die Solnhofer Steinbruchinduftrie

ihre Exiftenzmöglichkeit zu uerdanken. Auf feiner Erfindung baut fich die Entwickelung des Farbendrucks,

die ungeahnte Ausdehnung des Bilder» und Kunftdruckes auf. Jn nürnberg, niünchen, Augsburg und

Würzburg befriedigen über 400 Steindruckfchnellpreffen den Farbendruck für eine halbe Weltinduftrie : für

die Keramik, für die mannigfaltigfte Art der üuxusilluftration und für induftrielle Zwecke aller Art. Die

SteindruckFchnellpreffenfabrik uon Steinmeffe & Stolberg in nürnberg ift mit Eifer und Erfolg beftrebt, das

bayerifche Abfaßgebiet feftzuhalten.

Alles, was [ich [onlt noch in das Sammelwort 'igraphifche Jndultriet- zu[ammenfaffen läßt, zer»

fplittert fich derart, daß diefe kurze Betrachtung nicht ausreicht, jedem Zweige gerecht zu werden. Die

Papierinduftrie Bayerns ift weit über Deutfchlands Grenzen hinaus bekannt, ihre Erzeugnifle finden die

märkte der ganzen Welt offen. Iieiftungsfähige Farbenfabriken decken den Bedarf der nachfrage in

muftergiltiger Weife. Strengte Solidität ift das Wahrzeichen der gefamten graphifchen Jnduftrie in Bayern,

das Fundament des Vertrauens, das ihr uon allen Seiten, uom Jn» und uom Auslande entgegengebracht wird.

Schließen kann ich aber nicht, ohne des größten graphifchen Künitlers Deutfchlands, ohne Albrecht

Dürers zu gedenken, des großen niannes uon Gottes Gnaden, der uier Jahrhunderte lang das Vorbild

ungezählter Jüngerfdiaren geblieben i[t. Wo käme die Bedeutung der graphifchen Kün[te in nürnberg her,

wenn nicht in un[eren mauern fein Geift gewaltet, feine Band die größten Kunftwerke des Stichels, der

nadel und der Farben gefchaffen hätte. Wir alle, die wir Angehörige der graphifchen Künfte find, wir

haben an Befcheidenheit, Fleiß und uollendetfter Kunftbetätigung nur zwei Vorbilder: Johannes Gutenberg

und Albrecht Dürer. Diefe Vorbilder werden nie erblaffen.





Die bayerifdie ßolzinduttrie.

Von Dr. Arthur Cohen, mündien.

I.

Toö der Bedeutung der modernen Verkehrsmittel ift die 3nduftrie eines liandes doch noch immer

mehr oder weniger von den Rohftoffen abhängig, die fie im hanÖQ felblt uorrindet. fluch zwifchen

der Bolzinduftrie eines [landes und dellen Bolzreichtum befteht ein folcher Zufammenhang.

Das Bolz gehört zu den größten naturfchä^en, über die Bayern uerfügt. Die uielen

Gebirge des Landes (flipen, bayerifcher und Böhmerwald, Fichtelgebirge, 3ura, Spellart etc.) lind noch

immer großenteils mit Wäldern bededtt. Das zähe Felthalten an der extenfiuen Bodenbebauung in vielen

bayerifchen Segenden, die geringe Beuölkerungsdichtigkeit und uerhältnismäßig [päte Gntwid^elung der

ünduftrie, daneben aber audi die Konzentration des Waldbefi^es bei der jagdliebenden Krone und eine

frühzeitig einlegende planvolle konleruatiue Forltpolitik bewirkten, daf3 Bayern im Segenla^ zu vielen

anderen liändern lieh feinen Bolzreichtum erhalten konnte, fodaß es anderen fiändern noch davon abgeben

kann, flach einer im 3ahre 1900 vorgenommenen Erhebung be[it5t Bayern 2 466 553 ha Wald, das lind

32,57o der ganzen Bodenfläche, flach Befißerkategorien verteilt [ich diele Waldfläche wie folgt: Krön-

und Staatsforften 837 136 ha, Gemeinde-, Stiftungs- und 6enoffenfchaftsforften 374 050 ha, Fideikommiß»

forften 130 728 ha, andere Privatwaldungen 1 124 639 ha.

Die Bedeutung des Waldes für die bayerifche Volkswirtfchoft ift auch daraus zu erfehen, daß der

Staat aus feinen Forften im Uahre 1901 nach Abzug der Ausgaben auf Erhebung, Verwaltung und Betrieb

20928356 fllk. erlöfte (3ahrb. 1905), das find 9'"o aller Staatseinnahmen und 56" o der direkten Steuern.

Der bayerifche Bolzinlandsuerkehr (mit flusfchluß der außereuropäischen ßolzarten) betrug im

3ahre 1904 in Connen

Rundholz Brennholz

roh behaucne
riiitjholz, Werkholz

Eilenbahnrchwellen Summa

• — Stämme
Boizdraht etc.

Grubenholz

I. Iiokalverkehr.
V. e. e. V.

209 077 335 051 348 169 892 897

Rordbayern 0 227 581 77bü8 215 946 521 425

II. Bayerifcher Wechfelverkehr.

Südbayern 258 204 2 2(U 70197 3 790 77 507 27 203 405 908 83 257

Ilordbayern 2 2(54 258 204 3 790 70197 27 203 77 507 33 257 405 908

III. Deutf eher Wechfelverkehr
(ohne Bayern r. Rh.)

90 955 5 959 404 045 18 4(51 150 783 8 220 (5-15 783 32 640

64 45() 7 021 138 953 8210 1(34 028 22 207 367 437 37 438

') D. h. Oberbayern, riiederbayern, Schwaben und fleuburg, [owie Stadf Regensburg und Bezirksämter Regensburg und

Stodtamhof. *) D. h. das übrige Bayern rechts des Rheins.



Die widifigften ') deuffdien Hbla^gebiefe für f ü d bayerifches ßo[z waren im 3ahre 1904 nach der

Güterbewegungsftatiltik (Betrag in Connen):

Rundholz

efc.

Ouöholz

etc.

Brennholz

etc.
Summa

66 243 109 765 13 678 189 686

Baden (au^er Illannheim) 6 371 39 109 87 459 132 939

662 60 488 2 758 63 908

Rheinprouinz (au^er Saar' und Ruhrreuier) . 1 196 41276 606 43078

nianniieini und liudwigshafen 2 287 37 489 406 40182

8 955 16 326 14 357 39 638

Beilen (au^er Oberheiien) 1807 33182 1 190 35 679

1639 4 573 17 301 23 513

Bayerifdie Pfalz (au^er Ludwigshafen) . . . 433 21684 448 22 565

Regierungsbezirk IUerfeburg und Chüringen . 1183 9 258 7011 17 452

70 11399 2 331 13 800

Provinz Wefffalen (au^er Ruhrreuier), Iiippe . 43 9 021 200 9 264

398 6 029 2 697 9124

Wie aus den Tabellen erfidiflidi, findet ein ftarker Export uon bayerifdiem ßolz (Fichten- und

Cannenholz) ftatt, namentlich nach den übrigen deutfchen Ländern, und hier wieder befonders nach Weften ,

und üordweften (ITlittelrhein bis Eoblenz).

Der bayerifdie ßolzuerkehr wäre vielleicht noch größer, wenn die Verkehrsmittel beffer entwickelt

wären. Der bayerifche Holzhandel erftrebt fchon lange eine Ermäßigung der bayerifdien Gifenbahn-
farife, namentlich auf Sägewaren, und es ift klar, daß eine folche indirekt auch im ünterelfe des

bayerifchen Waldbefißers liegt. Aber es Fcheint faft, als ob der bayerifche Gifenbahnfiskus und der

bayeriche Forftfiskus über Bolztarife nicht miteinander einig werden könnten. Was dem einen eine Eule,

ift dem anderen eine üachtigall. Die Berftellung leiftungsfähiger Waffer ftraßen, zunächft die Schiffbar»

machung des unteren ITlaines, ift eine Lebensfrage für die bayerifche Bolzwirtfchaft.

Die bayerifche Bolzproduktion ift demnach kein durch ftaatliche maßregeln oder durch die erfinderifche

not der Bevölkerung mit Illühe groß gewordener Grwerbszweig, wie fo manche ünduftrien, die wir im

folgenden fchildern werden, fondern authochthon und mit dem bayerifchen Volksleben auf das

innigfte verbunden. Wer kennt fie nicht, wer hat fie noch nicht mit äfthetifchem Genuß betrachtet, jene

Bolzknechte und ßolzflöffer des «lOberlandesi» mit ihrem bajuvarifchen Cypus, ihrem urwüchfigen Oebahren

und ihrer malerifchen, althergebrachten, aber zweckmäßigen Cracht und flustüftung ? ITlit ihrem felbft-

bewußten Croß, mit ihrer Ilaturfreude am Raufen und Streiten waren und find fie noch heute vielfadi der

Schrecken des Ruhe liebenden Bürgers, der Ordnung liebenden Obrigkeit.

Aber das Bolz bringt auch noch andere Bände in Bewegung als die rauhen arbeitgewohnten des

ßolzfällers und Flöffers: es fchafft einen regen Fuhrwerksverkehr, es bringt ganze ünduftrien hervor,

feßt fie in fonft menfchenverlaffene Gegenden hinein: das find die Sägemühlen und Bolz»
fchleifereien, die Korbfleditereien und Bolzfchnißereien ufw. Ehemals, als das Bolz in

feiner eigenfchaft als Brennftoff noch nicht die übermächtige Konkurrenz der Steinkohle zu fühlen hatte,

war das Bolz der Vater noch mancher anderer ^nduftrien gewefen: Kohlenhütten und Gifenhämmer, Glas»

bläfereien und Salzfudwerke belebten die Stille des Waldes und machten ihn in den flugen des Flach»

landes, des primitiven Bodenbebauers zum Siße unheimlicher Wefen, die, mit übernatürlichen Fähigkeiten

begabt, gleiffenden Glanz zutage förderten.

') BerückHchfigt lind alle Sebiefe, die mehr als 2000 Tonnen von Südbayern empfanden haben.

Q



II.

Während fo auf den Böhen und an den gebirgigen Grenzen des liandes gearbeifef wird, um das

ßolz in einen transporfbilligeren Zuftand zu uer[e(5en, iind in den Städten gefdiidtte Bände tätig,

um aus den vorgearbeiteten Bölzern Fertigprodukte der mannigfachften Art herzuftellen. Gs ift

natürlich unmöglich, auf einem lo engen Raum, als er uns zur Verfügung fteht, alle Gewerbezweige zu

betrachten, die fidi mit der Verarbeitung uon Bolz befaffen.

Die deutfche Gewerbe ftatiftik berückfichtigt folgende Unterabteilungen der Berufsgruppe XII

«ilnduftrie der Bolz- und Schni^ftoffei': 1. Bolzzurichtung und »Konferuierung (Sägemühlen); 2. Glatte Bolz»

waren (Bolzdraht, Bolzftiften und Zündholzruten, grobe Bolzwaren, ClFchlerei und Parkettfabrikation);

3. Böttcherei; 4. Korbmacher und Korbflechter; 5. Strohhutfabrikation; 6. fonftige Flechterei und Weberei

uon Bolz, Stroh, Baft, Binfen ufw.; 7. Dreh« und Schni^waren (Drechslerei, Verfertigung uon Spielwaren

aus Bolz, Born und anderen Sdini^ftoffen, Perfertigung von fonftigen Dreh« und 5dinit5waren, Kork=

fchneiderei; 8) Kammacher, Bürftenmacher und Verfertigung uon Pinfeln und Federpofen, Stock=, Sonnen»

und Regenfchirmfabrikation; <5. Veredelung und Vergoldung von Bolz- und Schnit3waren (Spiegel», Bilder»

rahmen ufw.).

nach der Gewerbezählung uon 1895 0 wurden am 14. 3um ds. 3s. in Bayern gezählt: 30 987

Bauptbetriebe der Bolz» und Schni^ftoffinduftrie mit 76 415 im Durchfchnitt des Lahres oder der Betriebs»

zeit befchäftigten Perfonen (darunter 70042 männlich, 6373 weiblich); dazu kommen <)12<) nebenbetriebe,

[oda^ fich eine gefamte Anzahl uon 40116 Betrieben diefer ünduftrie ergiebt. nach Regierungs»
bezirken (unter befonderer Berückfichtigung uon niünchen und nürnberg) und Grö ^enklaffen

loffen [ich die Bauptbetriebe ausfcheiden wie folgt

:

üabelfe I.

Gehi Ifenbetri ebeO
Betriebe

Oberhaupt
flileinbetriebe

mit

1-10
mit

11-50
mit

51-200
mit

201-500») im

Perf
Ganzen

onen

Oberbayern .... 5 689 2 645 2 873 150 20 1 3 044

darunter Hlünchen . 1834 769 973 81 10 / 1065

niederbayern . . . 3157 1666 1 447 41 2 1491

Pfalz 3 867 2 193 1592 70 9 3 1674

Oberpfalz 2103 1 142 918 38 5 961

Oberfranken .... 4972 2 613 2 319 32 8 2 359

niittelfranken . . . 3 998 1832 1991 145 26 4 2166

darunter nürnberg . 979 385 512 68 12 2 594

Unterfranken .... 3 332 1891 1409 29 3 1 441

Schwaben 3 869 1950 1860 50 3 1919

Königreich .... 30 987 15 932 14 409 561 76 9 15055

Die Ziffern werden im Laufe der Darfteilung uon felbft ihre Erklärung finden. Dagegen möchte

ich hier noch die Veränderungen darlegen, die in der Struktur der bayerifchen Bolzindultrie, in den

Betriebsgrößen, feit der uorle^ten Gewerbezählung uon 1882 vorgegangen find.

') Leider mülien wir diele Stafiifiit benü^en, da erit im 3ahre 1907 eine neue ßewerbezätilung üeranftaitet werden wird.

Die Berufs- und Gewerbeitatiltil« uon 1895 ift fidierlidi ueraltet, wegen des fluffdiwunges 1895-1900, der in der Deprefiion der

nddiitfolgenden Satire Ijeinesfalls ganz uerloren gegangen ift. ITlan wird uieileidit lagen liönnen: Was in den erften fahren

des legten 3alirfQnftes (1901 -1905) die deutfcfie Vo-lkswirtfchaff eingebüßt tiaf, hat fie in den legten Sohren desfelben wieder

eingebracht.

^) D. h. Betriebe mit ITlitinhabern, Sehilfen oder FTlotoren.

») Betriebe mit mehr als 500 Perfonen gibt es in der bayerifchen Holzindultrie nicht.



Cabelle II.

3n der bayerifchen ßolzinduftrie befanden lieh

Befdidftigte

Perionen

Gehiifenbefriebe
Haupf»

betriebe

HllGinbctricbs
Kleinbetriebe

(1—5 Perf.)

ITlitfelbetriebe

(6—50 Perf.)

Großbetriebe

(mehr als

50 Perl.)

3m
Ganzen

1882 33516 56 373 21 179 11 706 605 26 12 337

76 415 15 932 13 364 1606 85 15 055

mehr (+) [
gegen )

weniger (-) | 1882
j

- 2 529

- 7,5

+ 20042

+ 35,6

- 5 247

- 24,8

+ 1658

+ 14,2

+ 1001

+ 165,5

+ 59

+ 226,9

+ 2 718

+ 22,0

Die Anzahl der fllleinbefriebe Mt alfo nahezu um ein Vierfei gelunken, die Anzahl der Gehiifen-

befriebe ungefähr um ebenlouiel gelfiegen, und zwar in den einzelnen Grö^enklaffen um fo mehr, je höher

hinauf diefelben reichen. Die Folge war, da^ die Anzahl der Befriebe überhaupt gefunken, die Anzahl

der befchäffigfen Perionen dagegen bedeufend gelfiegen iff. Ulif einem Worf: Es hat eine Konzenfration

zum Großbetrieb Ifaffgefunden. Daß aber der ITlitfellfand in der ßolzinduffrie, die Kleinbetriebe,

unter dieler Entwicklung nicht gelitten haben, fondern fogar kräftiger geworden find, geht daraus heruor,

daß nicht nur die Anzahl der Kleinbetriebe, wie die obigen Ziffern zeigen, gelfiegen iff, fondern auch das

Perfonal derfelben, nämlich üon 25 874 auf 32114 Perfonen, alfo um 6240 Perfonen oder 24,l7o. Rur die

Zwergbetriebe, wo ein ITleifter ohne jegliches Perfonal arbeitet, find zurückgegangen; uom wirffchaff»

liehen und fozialen Standpunkt ift dies aber im Ganzen als erfreulich zu bezeichnen, denn gerade in

dielen allerkleinffen Betrieben find häufig zurückgebliebene Cechnik, fanitäfswidrige Arbeitsräume und

überlange Arbeitszeit mit Ilot und ITlangel verbunden.

Die wirtfchaftiche und foziale Bedeutung der Änderung der Betriebsformen, der

Entwicklung zum Großbetrieb, können wir am heften erkennen, wenn wir das mittelalterliche ßand=

werk und die moderne Großinduftrie miteinander vergleichen. 3m fllittelalter bildete die Stadt den mittel«

punkt des wirtfchaftlichen Lebens. 3edes Bandwerk war in jeder Stadt mit einer Anzahl uon ITIeiftern

vertreten. Diefe arbeiteten mit den herkömmlichen Werkzeugen auf Beftellung ihrer Kunden. Ulit der

Einführung uon ITlafchinen, welche die Ware uerbilligten, aber auf den ITlaffenabfaß eingerichtet waren, und

mit der Verbefferung der Verkehrsmittel gewannen diejenigen Gegenden bezw. Unternehmungen, welche

unter den günftigften Bedingungen produzierten, einen Vorfprung uor ihren Konkurrenten. Es bildeten

fich für uiele ünduftriezweige natürliche Standorte, wo fich die Produktion konzentrierte. Zwifchen

den Produzenten und den Konfumenten aber trat der Bändler.

Die Kunft braucht bei diefer Entwicklung nicht uerloren zu gehen. Es ift fogar merkwürdig und

erfreulich, wie fich gerade in Bayern die fprichwörtliche Gefchicklichkeit und Kunitfertigkeit aus der ober«

deutfchen Kultur (nürnberger Bildhauer, Wellobrunner Altarbauer) durch die Zeiten des Rationalismus

und des beginnenden ündultrialismus (ITlarke <tbillig aber fchlechti') erhalten hat. Croß mafchine und

Spekulation, troß Großbetrieb und beginnenden Reichtums ift Bayern doch immer das Ixand geblieben, wo
nidit der Stoff, fondern die Form, nicht das Kapital, londern die Arbeit, nicht die

maf fenfabrikation, fondern die Erzeugung pon Werten der Snduftrie das
charakteriftifdie Gepräge verleiht.

III.

Dies läßt fich ganz befonders an der möbelinduftrie darlegen.') Sind doch jene uielbeftaunten

niöbelfabriken, deren hochwertige Erzeugniffe den Schmudt unlerer eleganten Salons bilden, und von

denen der zweite Teil dieles Werkes ein gutes Beilpiel in der Firma 3. A. Eyßer in üürnberg bietet,

nichts als ins Riefenhafte ausgedehnte Kunftwerkftätten, freilich Werkltätten, wo troß möglichfter Wahrung
der künftlerifchen Individualität alles planvoll und geiltuoll ineinandergreift. Der Künftler und Zeichner,

') Pgl. Sdir. d. Pereins lür Sozialpolitilj. Die tiage des Handwerks in Deutfchiand. Bd. 62 ff. Aus Bayern : Das Schreinergew.

in Augsburg. Pom PerfalFer diefes Beitrages. Bd. 64, S. 499-572.



der Kaufmann und Cechniker, der gelernte Arbeiter und der mafchinift, und unter den gelernten Arbeitern
wieder der Schreiner und Drechsler, der Pollterer und der Dekorateur, der Bildhauer und der Schleifer

ufw. - fo Diel flrbeiterkategorien, fo uiel befondere Berufe, was die ftrengfte Arbeitsteilung bedingt,

nicht in dem Sinne, da^ jeder tagaus tagein diefelbe einförmige Verrichtung zu wiederholen hätte,

foda^ die 'iProfeffiom- herabfinken würde zum armfeligen Spezialiftentum. ITlan ftellt [ich eine ITlöbef»

fabrik häufig üoll uon mafchinen uor, von denen jede eine Ceilarbeit uerrichte und hinter deren jeder ein

mann ftehe. nichts dauon! Die mafchinen, in den großen etabliffements allerdings uon impofonten
Dlmenfionen - eine menge räumlich uereinigter Spezialmafchinen - hat gewöhnlich nur die Aufgabe," das
ßolz vorzurichten, die einzelnen Ceile, aus denen der fertige 6egenftand befteht, in mehr oder weniger

rohem Zuftande für den Schreinerfaal zu liefern. Bier findet die eigentliche Arbeit Itatt, die Feinarfaeit, das

montieren, das Put3en. Aber jeder Schreiner hat fein Stück, das er uon Anfang bis zu Ende fertigftellt.

Solche Gtabliffements, wie foebsn gefchildert, finden fich faft in allen größeren Städten Deutfchlands.

ühr Kundenkreis fet3t fich gewöhnlich aus der Plutokratie der Gegend zufammen. 3n Bayern find befonders

münchen ') und nürn berg der Si^ der Kunfttifchlerei. Aber während die möbelinduftrie im allgemeinen

fich recht abhängig zeigt von der mode, namentlich uon ausländifchen muftern (in den lefjteren 5ahren

uom fogenannten englifchen Stil und vom 'iSugendftil»'), ift es den bayerifdien möbelfabrikanten bisher

ftets gelungen, junge Künftler heranzuziehen, 3ndiuidueIIes hervorzubringen, der mode ihren Weg zu

weifen. Bekannt ift, welche Anregungen uon den '(Vereinigten Werkftätteni' in münchen ausgingen,

welches Anfehen fich die bayerifche möbelinduftrie insbefondere auf der Weltausftellung uon Saint Louis

1904 bei den uerwöhnten Amerikanern errang.

Die kulturelle Bedeutung diefer erftklaffigen Grzeugniife einer Kunftinduftrie wird uns erft klar,

wenn wir im Gegenfat5 dazu die marktmöbel betrachten, recht bezeichnend «iBerliner mö bell- genannt,

welche, maffenhaft nach uerhältnismä^ig wenig muftern hergeftellt und über ganz Deutfchland hin auf

den markt geworfen, die ftädtifchen möbelmagazine und Wohnungen des begüterten mittelftandes füllen

und in ihrer Uniformität fo lebhaft an den demokratifchen Zug unfcrer Zeit erinnern. Sie find zum
geringeren Teile Fabrikwaren, fondern werden, fo fonderbar es klingt, hausinduftriell hergeftellt. Der

kleine meifter fährt uor einer Fabrik uor, die mit ßolzbearbeitungsmafchinen jeder Art ausgerüftet ift

(Parkettfabrik, 3aloufienfabrik, Stuhlfabrik, Kehlleiftenfabrik, Baufchreinerei, möbelfabrik), löfjt hier im

üohn das Rohmaterial mafchinell zurichten, macht im Laufe der Woche allein oder mit feinen Gefeiten

die Stücke fertig und bringt fie am Samstag auf dem Karren feinem Verleger (möbelhändler en gros etc.),

die Aufträge bezw. Werkzeichnungen für die nächfte Woche in Empfang nehmend. Dabei ift eine bis ins

einzelne gehende Arbeitsteilung eingetreten. Der eine meifter macht nur Bettläden, der andere nur

Schränke, ein dritter nur Wafchtifche etc. Der ßandwerker ift alfo zum Spezialiften geworden. Diefe Art

uon möbelinduftrie ift befonders in Berlin heimifch, wo fie, einfchlie^Iich Frauen und Kinder, über

100 000 menfchen ernährt (eine Analagie bietet die Parifer möbelinduftrie des Faubourg Saint Antoine-).

eine dritte Branche innerhalb der möbelinduftrie ift die Fabrikation uon Spezialitäten.

Der Übergang uom Kleinbetrieb zum Großbetrieb fpielt fich nämlidi nicht nur in der Weife ab,

daß erfterem uon festerem einzelne Produktionsftadien entriffen werden (z. B. die Zurichtung des Bolzes),

fondern häufig verliert das Bandwerk einzelne Artikel an das Fabrikfyftcm. So ift bei der möbelinduftrie

die Berftellung uon Sit5 möbeln, namentlich Stühlen beinahe eine Unduftrie für fidi geworden. Aber

auch hiebei müffen wir unterfcheiden.

es gibt eine Sil^möbelfabrikation, welche maffenfabrikation ift. Bier ift die eigentliche

Domäne der mafchine in der möbelinduftrie. Wo hunderte, ja taufende uon Stühlen (z. B. für Wirts»

häufer) genau nach demfelben mufter zu fertigen find, da rentiert es fich, wenn möglich alle Ceile, die

Stuhlbeine und Stuhllehnen, Säulen und Rofetten etc. mit der mafchine herzuftellen. Bauptfit5e diefer

ünduftrie find nürnberg-Fürth, die Pfalz (Kaiferslautern). Aber auch im bayerifchen Wald gibt

es bedeutende Stuhlfabriken, und es ift bezeichnend, daß uon diefer Spezialität, bei der das material

an Bedeutung die Arbeit überragt, die nähe der Produktionsftätte des Rohmaterials, des Waldes,

aufgefucht wird.

') Churneytten, Das ITlündiener Schreinergewerbe. [Tlünch. üclksw. Stud. XXI, 1896. - Vgl. auch den Beifrag der

angefehenen ITlöbelfabriii Otto Friöfche in ITlünchen im II. Ceil.

-') Zu dielem inferelfanfen Cypus gehört auch die Firma Gm. Wei^ in ITlünchen, f. Teil II.

D
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Der Zug nach der Gro^ffadt hat die moderne Wohnungsfrage gefchaffen. Die Wohnungen find

teurer und kleiner geworden. Es ift kein PIa(5 da, um den ßausrat unterzubringen. Gleichzeitig hat die

Vielgeftaltigkeit der Bedürfniffe des modernen ITlenichen die Anforderungen an die Brauchbarkeit der

Wohnungseinrichtungsgegenftände im praktifchen Leben bedeutend erhöht. Die Fortfchritte der Bygiene

nötigen häufig dazu, aus dem Schlafzimmer in kurzer Zeit ein kleines Sanatorium zu machen. Diefer

Umftand hat eine hödift intereffante Spezialität uon Iilöbeln gefchaffen, die log. Verwandlungsmöbel,
welche in den legten Jahrzehnten hauptfächlich uon Schöberl in ITlünchen (fiehe Ceil II) auf den ITlarkt

gebracht worden find. Das erfte diefer Art war der fogenannte Schöberlftuhl, der fich auf mechanifche

Weife in eine Liegerftatt verwandelt. Anfangs beftand das Geftelle der Verwandlungsmöbel hauptfächlich

aus Gifen, erft in den Iet3ten Sahren wird dazu Bolz verwendet. Das Charakteriftifche an den Schöberifchen

Grzeugniffen belteht darin, da^ aus einem Si^möbel ein Schlafmöbel, aus einem Cagmöbel ein üachtmöbel

im nu "gemacht werden kann. Ein Diuan uon Schöberl erfpart einer Familie mit befdiränkten Ginnahmen

und Räumen Fremdenzimmer und Krankenftube.

<iUon der Wiege zum Sarge.')' Die Zufammenftellung zeigt die Bedeutung des ßolzwcrkes für

das Leben des menFchen. Es ift nun charakteriftifch, da^ diefe beiden uralten Domänen des Cifchlers

dem Schreinergewerbe Itreitig gemacht werden. Bei der Sargfabrikation ift zum ßolzfarg der ITletallfarg

getreten, aus der hölzernen Wiege ift — der Kinderwagen geworden.

Die Kind erwäge ninduftrie ift Spezialinduftrie. Der Kinderwagen hat erftmals auf der Wiener

Weltausftellung 1873 die flufmerkfamkeit auf fich gelenkt und Ift feitdem ein fehr gangbarer Artikel

geworden. Charakteriftifch ift feine Verwendbarkeit als Schlaf- und Fahrmöbel zugleich. Die Kinderwagen-

induftrie ift ein Grenzgebiet zwiFchen Korbmöbelinduftrie und Wagenbauerei, ein Ceilgebiet der Kinder-

möbelinduftrie, der fich gerne manche Artikel der Spielwareninduftrie angliedern (dies ergibt fich deutlich

aus dem Beitrag der Firma Schmeljer in Ansbach — Ceil II — , der bedeutendften Kinderwagenfabrik

in Bayern).

Während der Kinderwagen niaffenartikel ift und daher nie anders als im großen hergeftellt

worden ift, nimmt im übrigen die Korbmöbelinduftrie in fester Zeit mehr und mehr kunft gewerb-
lichen Charakter an. Als Gegenftand des behäbigen Komforts eignen fich die Korbmöbel (Garten-,

Vorplat3möbel) in hervorragender Weife dazu, namentlich bei Polfterung und bei diskreter farbiger

Behandlung des ITlaterials. Gine ITlünchener Firma wirkt, unterftü^t uon tüchtigen Künftlern, in

diefer Richtung. ')

Die Korbmöbelinduftrie ift aus der Korbinduftrie (Korbwarenindultrie) hcruorgegangen.

IV.

Die K 0 r b w a r e n i n d u ft r i e ift eine der berühmteften ünduftrien Bayerns. Sie hat in L i di t c n f c 1

5

(Oberfranken) und den umliegenden Ortfchaften ihren Bauptfi^^j^ ^jj^j „j^f fabrikmäßig betrieben,
fondern hausinduftriell. Die ganze Produktion, häufig aber mit AusFchluß des Färbens, geht in den
Werkftätten der ßeimarbeiter uor fich: das Zurichten des Rohmaterials (Spalten, ßobeln), das Flechten
der Ruten und die dekorative Ausftattung. Die Arbeitsteilung befteht auch hier, wie bei den Berliner
ITlarktmöbeln (f. 0.) in der Spezialifation, d. h. der eine Korbmacher uerfertigt monate-, fogar jahrelang
nur Blumenftänder etc., der andere nur Palmkörbe etc. Dadurch wird ein hoher , Grad uon Virtuofität

erreicht. Ferner findet innerhalb der Werkftätte eine Arbeitsteilung ftatt, indem die' kräftigen männlichen
Bände die Bauptarbeit, das Flechten, die kindlichen die Zuridifung des ITlaterials, die zarten weiblidien
das Fertigmadien übernehmen.

Das widitigfte Rohmaterial der Korbwarenindultrie ift die Weide, weldie, wie überall, fo audi
In der Gegend uon Iiiditenfels wild wädiff, aber audi auf einigen Gütern gezüditet wird. Da aber die

einheimifdie Weide mit der Cntwidielung der Korbwarenindultrie bald aufhörte, den Bedarf zu ded^en,
mußte man Fidi an den Bezug uon auswärts halten. Die Bauptmaffe des Weidematerials kommt aus
Rordoftdeutrdiland, feinere Weidenforten werden uon Frankreidi bezogen. Von den tropifdien und fub-

') moderne münchener Korbarbeiten. Kunft und Bandwerk 1906, ßcft 5.

=) Sax Gmanuel, Die ßausinduftrie in Ctiüringen III. Korbilecfiterei in Oberfranken und Coburg, 18C3.



fropifdien Rohiloffen der Korbwareninduflrie \lt der wichtiyi(e das fpflnifdie Rohr, weldies Uaupträdilid!

aus Weftindien kommt und von Importeuren gebleidit, gewafdien und gefdiälf, euentuell audi gefpalfen

oder ausgeftodien wird (Böttidirohr). Aus zugeriditeten Palmblättern werden zierlidie Fruditkörfae

gefloditen ufw.

Die oberfränkifdie Korbwareninduftrie i[t eine Weltinduftrie, weldie ihren flbfaf3 in der ganzen
Welt findet. Sie hat nur einen ernften Konkurrenten, die franzöfifdie Korbwareninduftrie, weldie ilir,

was die feineren Artikel betrifft, uorläufig fogar nodi überlegen ift, während in Bezug auf Billigkeif der

Produkte die bayerifdie Korbwareninduftrie unerreidit dafteht. ßauptabfat5länder find en^land und die

Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl im legieren üande, geftüt5t auf den hohen Wertzoll uon 35-40"/o,
eine felbftändige Korbwareninduftrie entftanden ift.

Der Vertrieb der Korbwaren gefdiieht durdi den Korbwarenhandel en gros, weldier in

liiditenfels konzentriert ift. Die Beimarbeiter nehmen uom ßändler (Verleger) das Rohmaterial in

Empfang und liefern am Sdiluffe der Wodie die fertige Ware ab. Verkauft wird an Ort und Stelle (an

die Vertreter ausländifdier Importfirmen) oder auf der Leipziger Illeffe; durdi öefdiäftsreifende oder durdi

Kommiffionäre, weldie an den Bauptexportplä^en ihren Wohnfi^ haben. Dagegen hat der ßaufierhandel

in oberfränkifdien Korbwaren, weldier ehedem, bei der Begründung der 3nduftrie in der erften Bälfte des

19. Jahrhunderts, fo bedeutend gewefen war, beinahe ganz aufgehört.

rriandip Firmen kombinieren die Fabrikation uon Korbwaren (im eben erwähnten Sinne) und den

Bande! mit Rohprodukten der Korbwareninduftrie. (Diefcm Cypus gehört die Firma D. Bambcroer
an, fiehe Cell II.)

V.

Es gibt eine Anzahl uon 6ewerbezweigen, deren Produkte zum Ceil aus Bolz, zum Ceil aus

anderen Ulatcrialien beftehen und die daher zu dem Zweifel flnla^ geben, ob man fie zur Bolzinduftrie

redinen foll. Dazu gehört die Produktion uon Bürften und Pinfeln und die Zündholzfabrikation. Da aber

die deutfdie Berufsftatiftik fidi dafür entfdiieden hat, erftere zur Bolzinduftrie zu zählen, lefttere wegen

ihres Zufammenhanges mit der Bolzdrahtinduftrie am heften bei der Bolzinduftrie einzureihen ift, fo

müffen wir uns nodi mit diefen 6ewerbezweigen befdiäftigen.

Audi die Bürfteninduftrie gehört zu den fogen. konzentrierten Unduftrien. 3hr Bauptfif}

ift das fädififdie Erzgebirge, namentlidi die Ortfdiaften Sdiönheide, Rothenkirdien etc. dafelbft. ') Die

fprüdiwörtlidie Armut der Bewohner des Erzgebirges im Zufammenhang mit der Ilähe des Waldes hat

diefe Bevölkerung ueranlafjt, in ihren Wohnungen fidi mit der Berftellung uon Bürften, namentlidi uon

groben Bausbürften, zu befdiäftigen und diefe haufierend zu vertreiben. Wie in fo uielen anderen Fällen

ift aus einer dürftigen Bausinduftrie, dem Produkt der Rot, ein blühendes Exportgewerbe geworden.

3n Bayern beftehen nur zwei grolje Bürftenfabriken, die Firma Emil Kränzlein A.»6. in

Erlangen (Ceil II) und eine Fabrik in Rlündien-) mit ca. 500 Arbeitern (dazu kommen nodi ein

paar Bundert Beimarbeiter), beides Firmen uon Weltruf.

Die Bürfte ift ein uielgeftaltiger Artikel des (nadi Raum und Zeit) zerftreuten ITlaffenbedarfs.

3n jedem Baushalt braudit man Bürften der uerfdiiedenften Art (Pu^bürfte, Schrubber, Parkettbürffen,

Bandbefen, Kehrbefen, Schuhbürfte, Kleiderbürffe, Butbürfte, Baarbürfte, Zahnbürfte, Bandbürfte, Bade»

bürfte), aber uon jeder Art nur ein Exemplar oder deren wenige. Da nun bei einer großen Anzahl uon

Bürftenforten die mafdiinenarbeit (das Stanzen) uor der Bandarbeit (Einziehen) keinen Vorteil bietet,

fo ift es klar, dafj es neben den genannten großen und einer Reihe uon mittleren Betrieben nodi eine

gro^e Anzahl uon kleinen Betrieben gibt, weldie die Fournituren meiftenteils uon Bändlern oder den

größeren Bürftenfabrikanten beziehen (die Bölzer uielfadi uon Bolzbearbeitungsanftalten) und das fertige

Produkt in eigener Bude (mit Ergänzungsartikeln) oder an Baufierer, Bürffenhändler etc. abfet3en.

Das Bauptrohmaferial der Bürfteninduftrie ift die Sdiweinsborfte, und zwar die des ruffifdien

Sdiweines, weil die deutfchen Schweine englifdier Raffe zu kurze Borfteii haben. Die ruffifdie Sdiweins'

borfte wird in Ruf3land zugeriditet und durdi ©ro^iften auf der fieipziger ITleffe uertrieben. Sie ift Stapel'

') Sctir. d. Vereins für Sozialpolitik, Bd. 67: Die Bürltenmachcrci in üeipzig und im icichiiidicn Grzgefairge. Von Ksnig.

mit gefdi. Einl. uon Bücticr.

-) P.ktiengeieilfdialt. Dividende 1904 und 1905 10 >.
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artikel von großem Bandelswerfe. — fleben der SchweinsborFte werden auch Pferdehaare (z. B. zu

den weichen StiefelglanzbürÜen), fowie tropifche Pflanzenfalern (namentlich der Fiber, einer mexikanifchen

Pflanze) uerwendef. Die zur Bürftenherftellung am meinen benül^ten Bolzarten find das Buchen- [owie

das flhornholz; dazu kommen noch ausländifdie Bolzarten, namentlich das dunkelbraune brafilianiFche

Palifanderholz.

Verfolgen wir eine Baar» oder Kleider« oder Bandbürfte auf ihrem Werdegange durch die Fabrik«

räume! Zuerft werden die Borften gewafchen, gehechelt, gebeutelt, fteif gemacht, eventuell gefärbt und

getrodtnet. Das Bolz wird miftelft Bobel«, Söge« und BohrmaFchinen zugefchnitten und mit den nötigen

Bohrlöchern uerfehen. Der Bauptproze^ ift das Einziehen der Bürften mit der Band (die fogenannte

GinziehmaFchine nimmt der Band nur unwefentlidie Verrichtungen ab). Eine DrahtFchleife wird uon hinten

durch das Loch gezogen und fa^t ein Bäufchen Borften an der FTlitte; die Arbeiterin zieht an und das

BüFchel fi^t feft. Dann muffen die Borften an SchneidemaFchinen glattgeFchnitten und die liöcher durch

Aufleimen einer Decke verdeckt werden. Flun wird das ganze uerpul^t, poliert (lackiert), und die

Bürfte ift fertig.

Bei einfadieren Bürften tritt an die Stelle des Ginziehens das Stanzen, welches die Produktion

ungemein uerbilligt. Biebei wird das Bäufchen Borften uon einem Bebel gepackt, automatiFch mit Draht

umwickelt und feft in das Bohrloch hineingetrieben. Von manchen StanzmaFchinen wird audi das

Bohren beforgt.

Eine Spezialität für fich ift die Berftellung uon Zahn« und flagelbürften mit Beinded^e, eine

franzöfiFdie Ilationalinduftrie, weldie aber neuerdings uon ^ Kränzlein in Erlangen mit Glüdi auch in

DeutFchland eingeführt worden ift.

man hat gefagt, da^ auf dem Weltmarkt Frankreidi die feine, England die gute und
folide, Deutfdiland die ordinäre und billige Bürftenware liefert')- lie^teres mag für das fädifiFdie

Erzgebirge zutreffen, die bayerifche ünduftrie hält zwiFchen den beiden Extremen: «ibillig aber ordinän»,

«feine fiuxuswarei- die goldene mitte, indem fie, einem üande des beFcheidenen Wohlftandes angehörend,

die Bedürfniffe des wohlhabenden Bürgertums zu befriedigen fudit.

Während die Pinfel früher, in der Zunftzeit, einen Artikel der Befen« und Bürftenbindereien

bildeten, fallen gegenwärtig die Bürftenproduktion und die Pinfeiproduktion in zwei 6ewerbezwelge aus«

einander. Um allgemeinen ift ja ein Pinfel leicht uon einer Bürfte zu unterFcheiden. Das wefentllche

UnterFcheidungsmerkmal dürfte aber wohl darin liegen, dalg bei der Bürfte, wie oben erwähnt, die Borften

(Baare) uertikal eingezogen (oder geftanzt, gepidit, gekittet), beim Pinfel dagegen gebunden und horizontal

am Stiel befeftigt werden.

Die bayeriFdie Pinfeifabrikation hat in mittelfranken (Rürnberg, Dinkelsbühl, Sdiopflodi etc.)

ihren Si^. Sie ift eine Weltinduftrie und befaßt fidi mit der Berftellung aller Arten uon Pinfeln,

uon den feinften bis zu den gröbften. Pinfel für Kunftmaler werden außerdem uon einer münchener
Firma hergeftellf.

Das Bauptmaterial ift audi bei der Pinfeifabrikation das tierlFdie Baar; nur mu^ hier die Auswahl

und Behandlung noch forgfältiger fein als bei der Berftellung uon Bürften. Für die gröberen Sorten uon

Pinfeln, namentlidi für Anftreidierpinfel, werden Sdiweinsborften uerwendet, für feinere malerpinfel die

weidieren tierlFchen Baare (uom Rind, Dadis, Ziege, marder, üdineumon, 3Itis, Eidihörndien), aber Immer
nur uon beftimmten Körperteilen des betreffenden Cieres. Bei der Berftellung der feineren malerpinfel

werden die zugeriditeten Baare mit einer Seidenfdinur gebunden und in einen längere Zeit in Waffer

geweiditen Federkiel (hauptfädilidi uom Schwan) geftedtt; beim Crod^nen zieht fidi der Kiel zufammen
und hält den BaarbüFdiel feft. Größere Pinfel werden mittels geftanzter Blediröhrdien an Bolzftielen

befeftigt. Während die Produktion der einzelnen Celle des Pinfels, wenn maffenproduktion ftattfinden foll,

maFdiinelle Vorriditungen und ftrengfte Arbeitsteilung uorausfe^t, geht die Zufammenfe^ung der Celle, das

Binden, Einfaffen ufw., in Bandarbelt, weldie häufig Beimarbeit ift, uor fidi.

Die Koftbarkeit des Rohmaterials, das ineinandergreifen uon Fabrikarbeit und Beimarbeit, Fowie

die Sleidiartigkeit des Bedarfes, weldier wenig ausdehnungsFähig und wenig der mode unterworfen ift,

find der Konzentration und Karteilbildung in der Pinfeifabrikation günftig. Die Vereinigten

•) König, S. 580.
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Pinfeifabriken Rürnberg, das größte Unlenielimen der Pinfeifabriliation, ift im 3afire 188«5 durch Fufion

üon fünf älteren Pinfeifabriken ITlittelfrankens enfftanden. Das Aktienkapital beträgt nacti dem Sefcfiäfts»

beridit 1904 05 3 750 000 fTl., der Wert der Vorräte (Waren, ßalbfabrikate, materialien etc.) 1 300 000 ITl.

Die Diuidende belief fich in den Iet5ten drei Gefcfiäftsjahren auf je 12 ' ." (i.

Wie bereits angedeutet, gibt es aber fiaupffächlich in flürnberg noch eine ganze Reihe nennens-

werter Firmen dieler Branche, z. B. !3ean Sdiramm, Gebrüder Zisriein, FTlulzer & Schöffel, Gebrüder

Regenfteiner, S. Rofenfeld.

VI.

Welch gro^e FortFchritte die Cechnik im 19. Jahrhundert gemacht hat und wie fehr diefelben das

tägliche Leben umgeftaltet haben, lö^t fich fehr gut aus der Gntwickclung der unfcheinbaren und doch fo

intereffanten Zündholzinduftrie erkennen.

man unterFcheidet bekanntlich zweierlei Arten von Zündhölzern. Bei den älteren, fogenannten

Phosphorzündhölzern befindet fich fowohl der Phosphor (weiter Phosphor) als auch der die EnU

Zündung uom Phosphor an das Bolz weitergebende Schwefel auf dem Kopfe des ßölzchens, bei den

modernen, fogenannten fchwedifchen oder Sicherheitszündhölzern befindet fich entweder nur der

Phosphor (amorpher Phosphor) oder auch der Schwefel (<iutan swafel och fosfon-) an einer befonderen

Reibfläche, welche der Schachtel beigeklebt ift. (Der Kopf des Bölzchens enthält dann nur ein Gemifch

ftark fauerftoffhaltiger Subftanzen.) Der Vorteil der fchwedifchen Zündhölzer befteht darin, da^ der

amorphe Phosphor (im Gegenfa^ zum weifjcn) giftfrei ift, ihr Pachteil darin, da^ fie einzeln (ohne Reib«

fläche, d. h. ohne Schachtel) nicht uerwendet werden können; aus letjterem Grunde haben fich die

fchwedifchen Zündhölzer befonders bei den Bauern des Oberlandes, welche es lieben, die Zündhölzer an

ihrer Iiederhofe zu entzünden, bisher nicht einbürgern können.

Es gibt wenige ünduftrien, bei denen die FTlafchine eine fo gro^e Bedeutung hat wie bei der

3nduftrie fchwedifcher Zündhölzer. Vom Schneiden des gewaltigen Baumftammes bis zur Zufammenfe^ung

der Zündholzfchachtel herab wird alles uon mafchinen zum Ceil der finnreichften Art beforgt, mit flus=

nähme der ITlifchung der Zündmalfe und des Gintunkens der f5ölzer in die letjtere (wobei aber mitteilt

Spannens in Rahmen immer eine grof5e Anzahl uon ßölzern auf einmal eingetunkt wird). Die Schäl»

mafchine, die Abfchlagmafchine, die föolzdrahtpufjmafchine, die Ordnungsmofchine, die einlegmoFchine, die

AuslegmaFchine, die FüllmaFchine, die SchachtelklebmaFchine und SchachtelpackmaFchine, Fchon diele Flamen

deuten darauf hin, bis zu welcher Spezialifation der ITlaFchinenarbeit der Produktionsprozeß fich entwickelt

hat. Größere Bedeutung als bei der Produktion der fchwedifchen Zündhölzer hat die Bandarbeit bei der

Produktion uon Phosphorzündhölzern, welche in kleineren Betrieben uor fich geht, die zum Ceil den

ßolzdraht nicht felbft herftellen, fondern uon Bolzd rah tu erfertig ern der Umgegend beziehen.

Früher erfolgte die Produktion uon Phosphorzündhölzern uielfach hausinduftriell. Der Beim=

arbeiter kaufte die ßölzchen (oder erhielt fie uom Arbeitgeber geliefert), uerfah fie mit Zündmalfe und

lieferte die fertige Ware dem Verleger ab. Seit dem Reichsgefeße uom 13. Ulm 1884, dos die ßeimarbeit

bei der Berftellung uon Phosphorzündhölzern wegen der gefundheitlichen Gefahren für den

Arbeiter (Phosphornekrofe) uerbot, fowie feit den Bundesratsuerordnungen uom 11. 3u\\ 1884 und

8. 3uli 1893, welche die Werkftättenarbcit bei der Phosphorzündhölzerprodukfion ftrcngen fanitären Vor«

fchriften unterwarfen, hat eineKonzentration zum Großbetrieb ftattgefunden. Unterm 10. fTlai 1903

endlich ift uom Reich ein ftriktes Verbot der Berftellung uon Phosphorzündhölzern ergangen, das am

I. 3anuar 1907 in Kraft tritt. Die gefeßgebenden Faktoren gingen dabei uon der Anficht aus, daß die

Cechnik weit genug fortgeFchritten fei, um einwandfreie Zündhölzer mit amorphem Phosphor herzuftellen.

Die Reichsregicrung hot fogar ein Petent hiefür erworben und ftcüt es den Fabrikanten unentgeltlidi

zur Verfügung.

Ilach den aus Anlaß des erwähnten Reichsgefeßes uon 1903 uon der Regierung uorgenommenen

Erhebungen befanden fich 1899
in Bayern im deutfchen Reich

Anlagen, in denen ausFchließlich Weifiphosphorzündhölzer hergeftellt werden (> 40

Zahl der in diefen Anlagen mit der Fabrikation und dem Verpacken

beFchäftigten Arbeiter 31(5 777

"I
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in Bayern im deutfchen Reich

Anlagen, in denen neben den Sicherheitszündhölzern auch Wei^phosphor=

Zündhölzer hergeltellf werden 5 40

Zahl der in dielen Anlagen mit der Fabrikation und dem Verpacken von

Wei^phosphorzündhölzern befchäffigten Arbeiter 237 IUI
6e[amtzahl der Anlagen 11 80

6efamtzahl der Arbeiter ') . 553 1 888

Darunter weiblich ; 330 1 107

Die Jahresproduktion von Wei^phosphorzündhölzern im deutfchen Reich wurde dem Werte nach

in derlelben Erhebung auf 6 521 000 ITlark ueranfchlagt, die Jahresproduktion uon Sicherheitszündhölzern

auF 8 160 000 ITlark. Grftere betrug allo noch immer 44 »/o der Gefamtproduktion. Um ganzen werden

täglich 400 IHillionen Zündhölzer im deutfchen Reich hergeltellt. Dauon entfällt '/s auf Süddeutfchland.

Bayern dürfte unferer Schä^ung nach etwa des füddeutfchen Produkfionsquantums beifteuern, alfo etwa

den 4. Cell der Reichsproduktion.

Der 5aupt[it3 der Zündhölzerfabrikation in Bayern ift der Kreis Flieder bay er n, d. h. der

nördliche Cell deslelben (bay er i (eher Wald-). Der bayerifche Wald liefert fehr guten Bolzdraht, ein

Bauptprodukt der dortigen Boizzubereitung^). Die Zündholzfabriken Iliederbayerns ftellen zum größeren

Cell Phosphorzündhölzer her, doch find auch Sicherheitszündhölzerfabriken darunter. Die größte Zünd=

hölzerfabrik Bayerns, lowie im deutfchen Reich ift aber die Aktiengefellfchaft Union in Augsburg (fiehe

Ceil II), welche täglich einen dicken Baumftamm zu 40 Ulillionen Sicherheitszündhölzer uerarbeitet, aber

auch eine kleinere Anlage für Phosphorzündhölzer in Iliederbayern befit3t. Auch in Rofenheim (Ober»

bayern) gibt es eine bedeutende Sidierheitszündhölzerfabrik, ebenfo in Germersheim (Pfalz).

Da die Rentabilität der Zündhölzerfabrikation nicht fo fehr uon der Güte der Produkte, fondern

mehr uon der Ökonomie des Betriebes, d. h. uon der Durchführung des Prinzips der Iiiaffenfabrikation

bei möglichft geringen Kotten abhängt, fo hafte der Preisdruck in diefer Branche keine Grenzen. Sind

doch Zündhölzer heutzutage beinahe zum Reklameartikel geworden, der uon den Lieferanten der QalU

häufer diefen bisweilen gratis geliefert wird, wie etwa Ulenukarten und Papierferuiettenf 3n der neueften

Zeit ift in diefem Zuftand eine Änderung eingetreten durch Gründung der 'iDeutfchen Sicherheits =

zündhölzerkonuentioni', welche dem Preisdruck einen Riegel uorgefchoben hat. Den weiteren

Ausbau derfelben bildet die im Dezember N05 gegründete «iVerkauf sftel le»», welche ihren Sit3 in

Dresden hat und am 1. April 1906 ihre Cätigkeit begann.

Wenn wir unfere Schilderung der bayerifchen Bolzinduftrie noch einmal überblicken, fo können wir

als Ergebnis feftftellen, da^ Bayern nicht nur ein Bolz exportierendes, fondern auch ein Bolz uerarbeitendes

Land ift. Und zwar find es die uerfchiedenften Cechniken und Betriebsformen, die wir in der bayerifchen

Bolzinduftrie vorfinden, die mannigfaltigften Bedürfniffe, die fie zu befriedigen fucht. Großbetrieb und

Kleinbetrieb, Werkftätten» und Beimarbeit, Bandwerk und IHafchinenuerwendung, Kunftgewerbe und Ulaffen»

Produktion, Speziolitäten und ITlarktartikel, Inlandsuertrieb und Export — alle diefe Faktoren find in der

bayerifchen Bolzinduftrie vertreten und geben ihr das Gepräge innerer Kraft, aber auch nie vertagender

Anpaffungsfähigkeit.

1) Pon [achueritdndiger Seite wurde aus Bnla^ der Rcidistagsuerhandlungen die Zuuerlcilfigkeit dieier Hngaben beitritfen

und die Anzahl der betreffenden Arbeiter im Reicfi auf mindeftens 5000 gefdidt}t.

2) flarti der Sewerfcezöhlung uoa 1895 gibt es in der bayerifchen Zündholzinduftrie (die frier zur «diemifdien 3nduftriei'

gerecfinef wird) 17 Bauptbetriebe, t'aiunier 10 ülotorenbetriebe und 6 mit 2-10, 4 mit 11 --50, 6 mit 51 -200, 1 mit metir als

200 Perfonen = 17 Gefiilfenbetriebe. 3n Iliederbayern gibt es 8 Betriebe, darunter 6 Illotorenbctriebe und 4 mit 2 — 10, 1 mit

11-50, 3 mit 51 -200 Perfonen = 8 ßefiilfenbetriebe. 3m Deutfdien Reicfie gibt es 113 Bauptbetriebe der Zündfiolzuerfertigung

mit 4815 Perfonen. Da in der bayerifchen Zündhoizuerferfigung 1386 Perfonen befchöftigt find, fo ift das Verhältnis zwifchen Bayern

und dem Reich wie 1 : S'/a.

^) 3n riiederbayern 64 Bauptbetriebe mit 237 Perfonen.
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Snitrumenfenbau in Bayern«
Von Dr. Edgar Sftel (ITlünchen).

Bayern darf fidi rühmen, eine der ölteften BeimRötten deutfchen ^nftrumenfenbaues fein

eigen zu nennen, ün dem lieblidien, malerifcti am Fulg des Karwendel gelegenen [Tlarkt

mittenwald an der ^far wird feit ^afirfiunderten der Bau von Saiteninftrumenten fyftematifch

betrieben, und die Cradition der dortigen Geigenmacher geht fogar auf die heften

italienifchen Vorbilder zurück.

Es war im Sahre 1663, als der aus ITIittenwald gebürtige ITlatthias Klol^ (geb. 11. 3uni 1653,

geft. 16. Aug. 1743), in die Werkftatt flicolo flmatis in Cremona kam und fich dafelbft die 6eheimni[fe

jener berühmten Geigenbaufchule zu eigen machte, worauf er, wie der heute noch in ITIittenwald uorhandene

liehrbrief beweift, bis zum 3ahre 1678 fechs 3ahre lang bei einem flleifter zu Padua arbeitete, flach

20 jähriger flbweienheit, wie er felbft in einer hinter dem Bochaltar zu St. Ilicolaus befindlichen ünfchrift

bezeugt, kehrte er dann in feine Beimat zurück und ueranlafjte feine ITlitbürger, fich uon nun an unter

feiner Leitung dem ünftrumentenbau zu widmen.

ein günftiger Umftand lief} bald die neue ünduftrie aufblühen. Die Kaufleute uon Venedig, die

der Berzog Sigismund beleidigt hatte, uerFchworen fich, den Bozener Jahrmarkt nicht mehr zu befuchen,

und wählten den bis dahin unbedeutenden Jahrmarkt uon FTlittenwald zur fliederlage ihrer Waren.

Dadurch kam ITIittenwald und feine Unftrumenteninduftrie bald zu erhöhter Bedeutung. Da der karge

Boden den Ackerbau und die Viehzucht erfchwerte, dagegen ausgezeichnetes, zum ünftrumentenbau fehr

geeignetes Fiditenholz in ITlenge zur Verfügung ftand, fo wandten fich bald immer mehr Einwohner der

neuen ünduftrie zu, und es entftanden fo eine Reihe uon Geigenbauerfamilien, die durch uiele Generationen

hindurch die Kunft uererbten. ITlan zählt deren im ganzen etwa 15, aus denen etwa 150 ITleifter uon

Bedeutung heruorgegangen find. Die Führung behielt auch hier der Qualität und Quantität nach lange

die Familie Klot}, aus der nicht weniger als 17, größtenteils fehr bedeutende Geigen- und Lautenbauer

(beide 3nftrumente wurden nebeneinander uerfertigt) heruorgegangen find. Während die Familie Klot},

als deren bedeutendftes ITlitglied Sebaftian (1696- 1750), der zweite Sohn des ITlatthias, zu nennen

ift, bereits Anfang des U). Jahrhunderts mit den Enkeln des Sebaftian ausltarb, blühen die mciiten Familien,

unter denen die Ileuner, Bornfteiner, Bader und Ciefenbrunner befonders zu erwähnen find, noch immer.

Um die Grzeugniffe diefer Bausinduftrie gewinnbringender abzufet}en, machten fich fchon frühzeitig

die ITlittenwalder, mit einer nKraxei- auf dem Rücken, auf der ein Beiligenbild mit einer Geige gemalt

war, auf die Wanderfchaft und zogen haufierend uon ITlarkt zu ITlarkt, oft bis nach Frankfurt am ITlain

und Leipzig, während zu Banfe TTlänner, Frauen und Kinder neue ünftrumente fertigftellten. Das Lad^ieren

wurde durchweg uon Frauen beforgt, während die TTlänner fich wieder fpezialifierten, indem fie fich in

Corpusmacher, Bals= und Schneckenrchnit}er, Balsauffet}er, Griffbrett« und Saitenhaltermacher, Schrauben»

dreher und Befaiter fchieden.

Allmählich trat an Stelle des Baufierbetriebes eine fefte Organifation, deren fich beftimmte Familien,

die man als <i Verlegen» bezeichnete, annahmen. Schließlich brachten fie infolge ihrer ausgedehnten Beziehungen

den Vertrieb in einer Art ITlonopol an fich, fo daf} fie als die Großkapitaliiten und Auftraggeber, die anderen



aber als ihre mehr oder minder abhängigen Arbeiter erFchienen. Dadurch iff zwar einerfeits die Produktion
befruchtet, anderfeits aber auch wieder zur ITlaffenarbeit uerurteilt worden, indem feit diefer Zeit zwar der

Umfa^ fich erheblich gefteigert, die Qualität fich aber uerfchlechtert hat, fo da^ man neuerdings, um nicht

den ganzen ünduftriezweig uerkommen zu laffen, von Staatswegen helfend eingreifen mu^te.

So begründete König ITlax im 3ahre 1858 zu ITlittenwald eine 6eigenbaurchule, die, noch heute

beftehend, fich die Beranbildung junger FTIittenwalder Bürger zu tüditigen Geigenbauern zur Aufgabe
gefet5t hat und fomit den beiden großen Verlegern, Ileuner & Born ft einer (gegründet 1750) und
F. fl. Baader & Cie. (gegründet 1770) ftets nachwuchs an Arbeitskräften fiebert. Vorftand der Schule

ift feit 1<)03 Berr Friedr. Koch e n d örf e r, der fich um die Bebung der uorher nur empirifch betriebenen

Schule durch Cinführung wiffenfchaftlidien 6eiftes hochuerdient macht. Unfere Abbildung zeigt Berrn
Kochendorfer fowie feinen Unterlehrer Berrn Franz Baader im Kreife der Schüler.

Die Schule umfaßt drei Kurfe, und zwar einen Zeidienkurs uon einer Abteilung, einen ITlufik'

kurs, fowie einen 6eigenbaukurs uon je zwei Abteilungen. Um Zeichenkurs wird das Zeichnen uon

Ornamenten nach Vorlagen und IHodellen, fowie das Zeichnen uon Ceilen der Unffrumente und der

ganzen ^nftrumente nach Porlagen und nach den ünftrumenten felbft geübt. Außerdem gefchieht

Belehrung über die zeichnerifchen Abweichungen der ünftrumente uerfchiedenen Urfprungs. 31m ITlufikkurs

wird 6efang und Violinfpiel gelehrt, und der Geigenbaukurs zerfällt in eine Abteilung für Elementar»

Unterricht und eine für höhere Ausbildung. 3m Elementarunterricht wird das Corpusbauen, das Baismachen

und fchlie^lich der Bau ganzer weiter Geigen gelehrt, in der Abteilung für höhere Ausbildung erhält der

Schüler Unterweifung in der Bereitung des fiacks und im [lackieren, worauf er in die Kenntnis, Wahl und

Beurteilung des Rohmaterials eingeweiht wird. Schließlich wird er zu uollftändig uerkaufsmäßiger Fertig«

ftellung der Geigen aus dem Rohmaterial, Anfertigung der Bögen, Dekoration der ünftrumente angeleitet
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und in der Ausführung von Reparaturen aller Art, Beurteilung gut erhaltener und defekter ^nftrumente

und deren Celle nach ihrer ßerkunft, allo zum Beftimmen der üleifter angeleitet. Der Unterricht ift

unentgeltlich, doch werden nur in ITlittenwald beheimatete Knaben zugelaffen, deren im allgemeinen nidit

mehr als 24 teilnehmen dürfen.

Eine Reihe von ausgezeichneten italienifchen und tiroler Seigen fteht den Zöglingen als ITlufter

zur Verfügung, und ein befonderes Priuileg forgt dafür, da^ ftefs das belte Rohmaterial erhältlich ilt.

Bäume, die lieh zum jinftrumentenbau eignen, müffen nämlich den Seigenbauer auf Wunfch uom Belitjer

käuflich überlaffen werden. Den Caxwert beftimmt das kgl. Forftamt. So entwickelt fich denn die ünduftrie

in ITlittenwald rege, und wenn fie auch keine großen FTleifter mehr hervorbringt, fo liefert fie doch tüchtige,

folide Arbeit, die fich überall in Ehren fehen laffen kann und Bayerns Sewerbeflei^ auch nach dieler

Seite hin ein rühmliches Zeugnis ausftellt. mancher hat fchon mit fchwerem Seide eine angeblich echte

italienifche Seige erworben, die in Wirklichkeit eine gute deutfche FTlittenwalder Arbeit ift!

Die Fabrikation von Saiten zerfällt in die Anfertigung von Darmfaiten und überfponnenen Saiten.

Das Rohmaterial zu den Darmfaiten find die Schafdärme, die gegenwärtig zum größten Celle aus Rußland

bezogen werden. Früher kamen auch England und Dänemark in Betracht, und namentlich die feinen

dänifchen Därme wurden zu E»Saiten verwendet. Die Därme der englifchen Schafe find dicker und fefter

wie die dänifchen und wurden deshalb mehr zu A» und D=Saiten der Seigen und den entfprechenden

Saiten der übrigen Saiteninftrumente verwendet, was jedoch nicht ausfchlo^, da^ fie geteilt ebenfalls zu

e-Saiten benüt5t wurden. Das Rohmaterial der überfponnenen Saiten ift leonifcher Draht, deffen Baupt»

fabrikationsort Flürnberg ift. Die nürnberger Drahtinduftrie ift fehr alt, da bereits in der zweiten Bälfte

des 14. Jahrhunderts ein nürnberger namens Rudolf als Erfinder des Drahtziehens auf föandbänken

genannt wird, und im 3ahre 1370 gab es in nürnberg ein Drahtziehhammerwerk, das in allen metallen

arbeitete. Feiner Draht wurde zuerft in der fpanifchen Stadt fieon hergeftellt, woher auch der name
leonifcher Draht ftammt. Seit der Einführung des Drahtes nach nürnberg durch Fournier im Jahre 1570

ift diefe Stadt Eöauptfi^ der Drahtinduftrie gleich ihrer nachbarftadt Fürth geworden und hat feit Einführung

der mafchinen auch weiterhin die Führung behalten. Diefer leonifche Draht wird über eine Unterlage von

Darm, Seide, Stahl oder meffingdraht gefponnen. Zu den feinften Violin»S=Saiten wird reiner Silberdraht,

zu den übrigen uerfilberter Kupferdraht, zu den feineren Suitarrenfaiten vergoldeter Kupferdraht und nur

zu Zitherfaiten reiner Kupferdraht verwendet.

Während fich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts die Seigenbauer nur nebenher mit dem

hauten», Suitarren« und Zitherbau befaßten, fpezialifierten fich alsbald die einzelnen Zweige, namentlich

feitdem die Zither fich immer wachlender Beliebtheit zu erfreuen begann. Die Zither ift deutfchen Urfprungs

und aus dem Scheitholt, einem uralten Volksinftrument, entftanden, das namentlich feit dem 1C\ Jahrhundert

unter den liandleuten Bayerns und Oefterreichs fehr verbreitet war. Aber erft zu Anfang des 1<). Jahr-

hunderts wurde die Zither durch das ausgezeichnete Spiel des Altmeifters diefes Unftrumentes, üohann
Petjmayer, bekannter und fand Eingang in die mufikalifche Welt, infolge des ftändigen Aufenthalts

diefes Künftlers in münchen und auf feine Anregung hin wurde dafelbft der Bau des ünftrumentes von

tüchtigen Seigenbauern gepflegt, fo daf3 die Zither bei rafcher Vervollkommnung bald fich immer neue

Abfatjgebiete erobern konnte. Das ünftrument befteht im allgemeinen aus einem flachen, hohlen Korpus,

der mit Saiten überfpannt ift. Die wefentlichen Beftandteile des Korpus find die Decke und der Boden,

die Zargen mit den Klot5en und das Sriffbrett mit den Saitenftegen. Das Sriffbrett wird durchweg mit

melallfaiten überzogen, während die Begleit« und Ba^faiten faft immer aus überfponnenen Seide» und

Darmfaiten beftehen. Wohl die ältefte Stätte des Zitherbaues in Bayern ift in der Firma Xaver
Kerfchen ft einer in Regensburg erhalten, in der Jofeph Fifchers 17<?0 gegründete Werkftatt fort=

lebt. Um die Verbefferung der Zither haben fich verdient gemacht Seorg Ciefenbrunner in münchen

(gegründet 1842), 3 oh. Bornfteiner in Paffau (gegründet 1848) und 3 o h. 5 a s 1 w a n t e r in münchen

(gegründet 1852).

Über die Fabrikation von Blasinftrumenten in Bayern ift nichts befonderes zu fagen. Es beftehen

in diefem Zweig in den größeren Städten eine Reihe von Firmen, die fich indes meines Wiffens nicht über

lokale Bedeutung erheben. Um allgemeinen werden faft fämtliche gegenwärtig übliche Cypen in guter

Qualität gebaut, föiftorifch intereffant ift, da^ Johann Chriftoph Denner (1655- 1707), dereine

von feinen Söhnen weitergeführte 3nftrumentenfabrik gründete, im Jahre 1700 die Klarinette erfand, die
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erft 50 3ahre fpäfer in den Orcheffern [ich einzubürgern begann und namentlich uon ITlannheini aus, wo

fie Ulozart in der kurpfäizifchen Bofkapelle fchä^en lernte, [ich die Welt eroberte. Denn er entwickelte

die Klarinette aus der franzöHlchen Sdialmei (mit zylindrifdier Bohrung und einfachem Rohrblatt), indem

er das Überblafelodi hinzufügte und dadurch das hohe Regifter gewann.

eine bedeutfame Rolle fpielf Bayern in der Gntwidtlung des modernen Klauiers. nachdem man

mehrfach Verfuche gemacht hafte, die allgemein üblidien Clauichorde (wobei die Saiten durch Cangenten

geftrichen) und Clauicimbals (wobei die Saiten durch Kiele geriffen wurden) zu uerbelfern, war der Florentiner

Bartolomeo Criftoforo im Sahre 1711 auf ein ünftrument ^verfallen, das er Grauecembalo col piano

e forte nannte, und das der direkte Ahne unfefes heutigen \Pianoforte iff. Die Bauptneuerung beftand

darin, da^ je^t belederte ßämmerchen von unten gegen die Saite fchlugen und alle Bämmer auf einem

ßolzgeftell über den Caffenhebeln ruhten, unabhängig von dielen. Diefes ünftrument, deffen Befchreibung

auch ins Deutfche überlebt worden war, zuerlt der Praxis gewonnen zu haben ift das Verdienft von

Sottfried Silbermann (1683-1763), der in Freiberg in Sachfen eine Fabrik errichtete, und deffen

Grzeugniffe iogar bei 5ohann Sebaftian Bach und Friedrich dem Groden beliebt waren.

Sein Schüler Johann Andreas Stein (1728-17^)2) gründete eine eigene Fabrik in Augsburg und

uerlegte damit den Schwerpunkt des Pianofortebaues in diefe Stadt. Gr erfand die fogenannte deutfche

(fpäter: Wiener) Illedianik, bei der im 6egenfa^e zu Criftofori und Silbermann die Bämmer auf den

Caftenhebeln ftanden. Später kam man indes wieder auf dem Umwege über England auf die ältere,

nunmehr uerbefferte Art zurück, und gegenwärtig ift die fogenannte englifche ITlechanik aligemein gebräuch-

lich. Stein, der auch als Orgelbauer ein großes Anfehen geno^, uererbte feine Fabrik auf feinen Schwieger-

fohn Andreas Streicher, denfelben, der Schiller auf feiner abenteuerlichen Flucht von der Karlsfchule

begleitete. Streicher verlegte dann 1794 die Fabrik nach Wien, wo sie noch heute beffeht. Reben den

Steinfchen jlnftrumenten genoffen die uon Franz 3akob Späth in Regensburg (geft. 17<)6) ein großes

Anfehen. Wie ITlozart über beide Fabrikate urteilt, zeigt ein äu^erft intereffanter Brief des Flleifters uom
17. Oktober 1777 aus Augsburg an feinen Vater: ^iflun mufj ich gleich bei den Stein'fchen Pianofortes

anfangen, Ehe ich noch uon Stein feiner Arbeit was gefehen habe, waren mir die Späth'fchen Clauiere die

liebften. Run mu^ ich aber den Stein'fchen den Vorzug laffen, denn fle dämpfen noch uiel beffer als die

Regensburger. Kenn ich itark anfchlage, ich mag den Finger liegen laffen oder aufheben, fo ift halt der

Con in dem Augenblick uorbei, da ich ihn hören lie^. üch mag an die Claues kommen, wie ich will, fo

wird der Con immer gleich fein, er wird nicht Fcheppern, er wird nicht ftärker, nicht fchwächer gehen und

oder gar ausbleiben. ITlit einem Wort, es ift alles gleich. Gs ift wahr, er giebt fo ein Pianoforte nicht

unter 300 Sulden, aber feine ITlühe und Flei^, die er anwendet, ift nicht zu bezahlen. Seine ünftrumente

haben das befonders uor anderen eigen, da^ fie mit Auslöfung gemacht find. Da giebt sich der ßundertfte

nicht mit ab, aber ohne Auslöfung ift es halt nicht möglich, da^ ein Pianoforte nicht fcheppere und nach=

klinge. Seine Bämmerl, wenn man die Claues anfpielt, fallen in dem Augenblick, da fie an die Saiten

hinauffpringen, wieder herab, mag man den Clauis liegen laffen oder auslaffen. Wenn man ein folches

Clauier fertig hat, so fe^t er fich erft hin und arbeitet und probiert allerlei Paffagen, Läufe und Sprünge

und fchabt und arbeitet fo lange, bis das Clauier alles thut, denn er arbeitet nur zum fluten der ITlufik

und nidit feines Ruhens wegen allein, fonft würde er gleich fertig fein.»

Wir befi^en gegenwärtig eine Reihe renommierter Firmen, die fich mit Pianofortebau Dsfaffen und

durchwegs folide Instrumente liefern ; wenn auch freilich nicht zu verkennen ift, da^ die norddeutfche Dnduftrie,

unter der fich eine gro^e Anzahl Firmen uon Weltruf befinden, neuerdings die bayerifche auf diefem Gebiete

ftark überholt hat, wozu allerdings die größere Regfamkeit auf dem Felde der Reklame das ihrige getan

haben mag. Welche der gegenwärtig noch exiftierenden bayerifchen Firmen die ältefte iit, vermag ich nicht

zu lagen, da leider eine grolge Reihe uon Firmen, an die ich Anfragen über das Gründungsjahr richtete,

die Antwort Fchuldig blieben. Die älteften find wohl die Pfifterfche in Würzburg, gegründet 1801, fowie

die Steing räberfche in Bayreuth, die im 3ahre 1852 uon dem einer alten fhüringifchen Klauierbauer-

familie entftammenden Eduard Steingräber gegründet wurde. Die Konftruktion der ünftrumenre

aller modernen Fabriken ift faft die gleiche, obwohl natürlich jede Fabrik nicht wenig ftolz auf ihre Eigen«

heiten untergeordneter Ratur zu fein pflegt und gewiffe kleine Änderungen auch patentamtlich gefchü^t zu werden

pflegen (z. B. Berdux' Patent=Repetitions=mechanik). Rieht unerwähnt fei hierauch die Firma 3. e. Reupert
in Bamberg und Rürnberg, welche ebenfalls ganz vorzügliches leistet.
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Weif indiüiduellere Unterfchiede herrfchen dagegen noch auf dem Gebiete des Orgelbaues. Der

(üddeufFche Orgelbau betont im 6egen[af5 zum norddcutfchen mehr oder weniger die Ginzelwirkung der

Orgelftimmen und difponiert zu deren Gunften neben einem fehr ftark befe^ten 16fü^igem ßauptwerke

uon grof5er Fülle Solomanuale uon trefflichfter Wirkung. So hat der füddeutfche Orgelbau, der eine Reihe

ausgezeichneter Werke geliefert hat und noch liefert, ftark auf den norddeutfchen gewirkt. Die ältefte noch heute

exiftierende bayerifche Orgelbaufirma ift B. Schiimbach & Sohn in Würzburg, die im 3ahre 1806 uon

Kafpar Schiimbach in dem Städtchen Königshofen im Grabfeld (Unterfranken) begründet wurde.

Schiimbach baute neben Kirchenorgeln auch Klauiere und er baute in Verbindung mit feinem Vetter

B. Gfchenbach, der die Anregung dazu gegeben, das erfte deutfche Barmonium, fleoline genannt, dos

fchon auf dem Gedanken, eine Stahlzunge durch künftlich befchaffte üuft zum Schwingen zu bringen und

durch eine Reihe folcher Zungen ein Cafteninftrument zu fchaffen, beruhte. Der Ilame „ßarmonium" kam
indes erft im 5ahre 1840 auf, als Debain in Paris ein derartiges ünftrument mit mehreren Regiftern

konftruierte. Schiimbach fabrizierte jedoch bereits in den fahren 1812-1838 derartige fleolinen, die ihren

Weg fogar nach Amerika fanden und vielfach über Paris und London als ausländifche Fabrikate wieder

nach Deutfchland kamen, fluch uiele aufrechtftehende Flügel (fogenannte Giraffen, Vorläufer unferer

Pianinos) wurden, verbunden mit ßarmoniums (Klauierharmonium) gebaut, die fich heute uielfadi als

Kuriofitäten in Ulufeen befinden. Dem Gründer Kafpar Schiimbach (1777- 1861) folgte fein Sohn

Balfhafar (1807-1896), der das Gefchäft des Boforgelbaumeifters Seuffert in Würzburg, das dafelbft

über 200 3ahre in deffen Familie beftanden hatte, uon der Witwe übernahm und fich uon nun an aus»

Fchlie^lich dem Orgelbau zuwandte. Sein Sohn FTlartin (geb. 1841) und delfen Sohn Alfred führen die

alte Firma, die über 300 Werke geliefert hat, gegenwärtig. Von hohem Alter ift auch die Orgelbauanftalt

uon niax rHärz & Sohn in Ulünchen, die im ^ahre 1796 uon Co n r a d ITlä r z (1796- 1846) begründet,

feit 1844 uon deffem Sohne fllax (1812- 1879) übernommen und fpäter unter Zuziehung feines Pflege«

fohnes Franz Borgias (geb. 1848) ausgeftaltet wurde. Conrad FTlärz hatte uon 1796- 1844 über

100 Werke gebaut, und feitdem entftanden noch über 500 Orgeln, unter denen die in der fTlünchener

ITlichaels-Bofkirche (3 ITlanuale, 38 Regifter), FTlünchen St. Benno (3 ITlanuale, 42 Regifter), FTlünchen

St. 3ofeph (3 ITlanuale, 46 Regifter), ITIünchen St. FTlaximilian (3 ITlanuale, 47 Regifter), und Straubing

St. 3akob (3 ITlanuale, 37 Regifter) heruorgehoben feien. 3n relatiu kurzer Zeit hat fich die Orgelbau«

firma G. F. Steinmeyer & Cie. in Oettingen am Ries zu großer Bedeutung erhoben, da fie fchon bald

ihr 900. Werk uollendet fieht. üm 3ahre 1847 uon Georg Friedrich Steinmeyer (1819-1901)

begründet, ift fie aus fehr befcheidenen Anfängen emporgewachfen. Der Begründer, der in der berühmten

Orgelbauanftalt uon Eberhard FriedrichWaIcker in Ludwigsburg tätig gewefen, und dafelbft nament«

lieh die mufterhafte Berftellung uon Kegelladen fich angeeignet hatte, gab mit feinem erften Werk, der

Orgel in Frankenhofen bei Dinkelsbühl (1848), zugleich die erfte Kegelladeorgel in Bayern. Diefer bedeut«

famften Errungenfchaft des deutfchen Orgelbaues in der erften ßälfte des 19. Jahrhunderts folgte feit 1860

der erfat5 der Stöpfel« und Kaftenbälge durch das uortreffliche ITlagazingebläfe. Die jüngfte grof3e Reuerung

ift das Syftem der Röhrenpneumatik an Stelle der früheren mechanifchen Craktur. fluch hierin ging diefe

Firma uoran. Weitere Fortfehritte find die flnwendung uon Bochdruckpfeifen, die Einrichtungen des Gebläfes

mittelst Ventilatoren und der Betrieb durch elektrifche oder Gasmotoren, wie dies jetjt allgemein üblich ift.

Von den Werken der Firma Steinmeyer find befonders zu erwähnen die Orgeln im ITlünchener Dom

(3 ITlanuale, 54 Stimmen), im Dom zu Speyer (3 ITlanuale, 70 Stimmen), Rothenburg o. d. C, St. Uakob

3 ITlanuale, 50 Stimmen) und fchlief3lich die in der Gedächtniskirche in Speyer (4 ITlanuale, 64 Stimmen),

die einzige Orgel mit 4 ITlanualen in Bayern. Da^ Steinmeyer auch als einzige Firma in Bayern Bar«

moniums nach amerikanifchem System (Saugluft im Gegenfat5 zum deutfchen Druckluftsystem) baut,

fei noch erwähnt.
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Bayerns Kohlenkonium.
Von ITlax Raff, Ingenieur, münchen.

Der Kohlenuerbrauch eines Iiandes wird immer eine Beurteilung der Entwicklung defien ünduftrie

ermöglichen; allerdings hängt die natürliche Entwicklung uieler Undultrien, insbefondere derjenigen,

die Kohlen als Bauptkonlumartikel bedingen, von der billigen Befchaffung der Iet5teren ab. Die

Kohlenproduktionsgebiete oder Frachtlich günftig liegenden Gegenden zeigen daher die gröfjten

Snduftrien, wie Rheinland, Weltfalen, und da^ die Wa[ler[tra[5en hier mit in Betracht kommen als billiger

maffenuerfrachtungsweg, ift eine bekannte Catfache.

Bayern rechtsrheiniFch, das namentlich in Betracht gezogen werden mu^, erfreut lieh keines

beFonderen Kohlenreichtums und ift zum weitaus größten Cell auf den Kohlenimport angewiefen.

Der norden Bayerns liegt hinfichtlich des Importes wefentlich günitiger, namentlich an der Grenze

gegen Böhmen, und ift dortfelbft uon Bof bis flmberg und weiter füdlich eine ffattlich entwickelte Unduftrie,

fpeziell keramifcher Hatur, zu verzeichnen. Dagegen hat der Süden die nicht unbeträchtiche Förderung der

oberbayerifchen Werke; d. h. der Oberbayerifchen flktiengefellfchaft für Kohlenbergbau mit den Gruben von

Bausham, ITliesbach und Penzberg, bei einer Förderung uon jährlich über ' 2 [Hill. Connen, fowie der

ftaatlichen Kohlengruben in Peifjenberg mit ca. 100 000 Connen Uahresförderung.

Wenngleich fich die oherbayerifche Kohle in bezug auf Qualität mit guten Steinkohlen nicht meffen

kann und auch die beträchtlichen Koften des Abbaues diefe nicht zu billig macht, fo bedeuten diefc Kohlen

für münchen und Augsburg doch einen hohen wirtfchaftlichen Wert. Während für FTlünchen diefelbc haupt«

fächlich als Bausbrandkohle in Betracht kommt, ift in Augsburg der Bauptkonfument deffen hochentwickelte

Unduftrie. Beide Städte ded^en je 40 "/o ihres Bedarfes in diefem heimifchen fTlaterial. Der Flachteil,

da^ der Süden Bayerns dem florden beim Bezug guter Kohle betreffs des Preifes infolge der hohen

Frachten zurückftehen muf5, wird durch die grofjen und günftigen Wafferkräfte zum Cell ausgeglichen, und

findet man an den dem Gebirge entfpringenden Flüffen eine hervorragende ünduftrie fpeziell der Bolzftoff«,

Papier- und Cextilbranche. fluch der Corf ift hier durch feinen Reichtum nicht ohne wirtfchaftliche Be>

deutung und kann bei rationeller Gewinnung und Verwertung uon noch mehr Ginilu^ fein. Die Gewinnung

uon chemifch reinem Koks aus Bochmoortorf, wie dies bei den oberbayerifchen Kokswerken in Beuerberg

mit dem Zieglerfchen Verfahren ermöglicht ift, wird für manche einheimifche ünduftrien uon Flutjen fein.

Der norden Bayerns hat nur die wenig fördernden Kohlengruben in Stockheim, deren Produkt

hauptföchlich in der näctiften Umgebung uon nürnberg flbfalj findet und auch als Schmiedekohle uon

Wert ift. Zudem kommen in neuerer Zeit die Braunkohlengruben in Baidhof, die aber noch erft in ihrer

Entwicklung begriffen find und bei dem ftets fteigenden Konfum kaum großen Einfluß üben werden, nach»

dem der Beizwert der Kohle ein geringer ift. Der Gefamt=Eigenbau Bayerns beträgt fonach etwas über

13,5 7ü des Gefamtkonfums uon 4 307 070 Connen pro 3ahr.

Den weitaus größten Ceil des Bedarfes bezieht Bayern aus Böhmen, und zwar wie dies aus

der beifolgenden graphifchen Darfteilung erfichtlich, mit insgefamt 44,0 "0 oder 39,9 "/o = 1 718 904 Connen

Braunkohle und 6,5 '> 280 649 Connen Steinkohle.

nächftdem kommtTdie Ruhr,"^ allerdings mit den hochwertigften ProduktenTmit 27,4"/o oder

1 172214 Tonnen, wouon auf die bayerifche Staatsbahn der Löwenanteil mit 590366 Connen, alfo mehr

als die Bälfte allein, trifft. Die bayerifche Staatsbahn bezieht diefes grof5e Quantum, faft nur liokomotiu«



kohle, aul dem Walferwege bis Suftauburg und erft Don da ab per Bahn und nur weniges, wie Koks,

Schmiedekohlen und Anthrazit, ca. 8260 Connen, per Bahn.

Die Saarkohle mit 295 840 Connen oder 6,<)"/ü geht zumeiff nach Schwaben und dem fllgöu

und kommt außerdem namentlich als Gaskohle in Gasfabriken in Betracht.

Die lächfifche Kohle findet faft ausFchlie^Iich im Florden Bayerns, fpeziell den nürnberger

Induftriebezirken, ihren Gibfa^; auch ift die fächfifche Braunkohlen=Brikettinduftrie in neuerer Zeit beftrebt,

Bayern als flblaögebiet zu gewinnen, und hat vorwiegend mit für ßausbrand geeigneten Salonbriketts

Itarke Aufnahme gefunden.

Seit der Zeit der Kohlennot im üahre 1900 ift zum erftenmal die fchlefifche Kohle nach

Bayern in merklichen Quantitäten verfrachtet worden, hat aber feit diefer Zeit im Verhältnis rafch an

flbfaö gewonnen, trol^ der frachtlich äu^erft ungünftigen liage. Die Verfrachtung würde auf natürlichem

Carifwege gar nicht möglich fein, da einesteils die Verfraditung auf dem kürzeften Wege durch ülähren

und Böhmen erfolgen mülgte, andernteils die Berechnung der gefahrenen Strecke auf deutfchem Gebiete

über Sachfen, felbft zum Rohftofftarife, eine zu hohe Fracht ergäbe. Die Kgl. Preu^ifchen Staatsbahnen

haben nun die Carife nach der billigften direkten Strecke durch Böhmen bzw. Öfterreich gerechnet, während

die Kohle felbft aber auf dem weiten Weg über die preu^iFchen Linien geleitet wird.

Da die preu^ifche Sfaatsbahn bei dem weiten Wege, den die fchlefifche Kohle unter dem Rohftoff'

tarif durchfährt, die Selbftkoften des Transportes wefentlich verringert, indem diefe die Kohlenzüge möglichft

gefchloffen durchführt, fo wäre diefes Syftem wie auch bei den oberbayerifchen Cransporfen, bei diefen

aus Böhmen nach den ßauptkonfumpläl^en durchzuführen.

Bei der beifolgenden graphifchen Darfteilung ift vor allem die Steigerung des Konfums feit 1885

um das SVafadie von ^ntereffe. Der Rückgang desfelben nadi dem 5ahre 1900 ift nicht ollein ein Zeichen

der Stagnation, bezw. des Rückganges der ünduftrie, fondern auch auf die flufbrauchung der Vorräte

zurückzuführen, welche auf Grund der im 3ahre 1901 mehr bezogenen Quantitäten erfolgte. Speziell

war die bayerifdie Statsbahn im 5ahre 1902 veranlagt, die bedeutend angewachfenen Vorräte zu reduzieren.

Der Konfum der einzelnen Städte weift ebenfalls einen Rückgang auf; doch ift zu berückfichtigen,

da^ im Sahre 1900 viel minderwertiges ülaterial bezogen werden mu^te, und da^ erft mit der freien

Wahl des Bezuges die Quantitäten vielfach durch die Qualitäten erlebt wurden, fluch ift der Drudt, der

feit mehreren 3ahren auf der ünduftrie laftet, in vielen Fällen flnla^ gewefen, fo rationell als möglich zu

arbeiten, und die fechnifchen Verbefferungen zur höheren prozentualen Ausnutzung des Wertes der Kohle

find nicht unwefentlidi und jedenfalls in der Bewertung zu berüdifichtigen.

Gefamt=KohIenverbrauch Bayerns in den fahren 1885 mit 1903.

3ahr

ßefamt'

Bezüge

in üonnen

Eigen°

Produktion
Bötimen

Sacfifen

und

Ctiüringen

Ruhr Saar Schienen
05

E,

1885 1 296 710 255 452 430 508 263 232 261935 81692 325 969
1886 1 333 665 262 732 408121 245 394 240 327 88 022 308 849
1887 1 514 885 342 364 592 320 216 629 381 751 101 497 348 781
1888 1 865 513 544 730 856 270 203 340 317 137 110 065 394 032
1889 2 232 130 401 783 1 062 494 249 999 396 319 118 303 457 230
1890 2 299 791 379166 1 152 195 204 681 441 560 119 589 465 262
1891 2 492 709 393 848 1 283 745 219 358 488 571 102 201 541461
1892 2 509 694 416 609 1 330 138 202 292 454 255 97 878 531 741
1893 2 645 289 410 020 1 391 422 206 332 547 575 82 004 552 906
1894 2 670 016 389 822 1391078 192 241 550 707 120 420 596 700
1895 2 845 464 429 665 1 502 405 196 245 520 720 139 428 513 554
1896 3 278 071 426 149 1 783 271 203 240 655 614 196 684 3 278 664 070
1897 3 400 640 445 484 1 836 326 193 836 683 429 224 442 697 790
1898 3 760 819 477 624 2 049 646 188 041 793 533 236 932 774 328
1899 3 838 525 483 654 2 065 126 191926 826 121 237 989 15 354 804 710
1900 4 365 618 523 874 2 016 916 257 571 1 222 373 240 109 26 194 919 901
1901 4 266 915 516 297 2 133 458 213 346 1 109 398 264 549 8 534 1 024 162
1902 4 121 265 502 794 2 042 390 218 427 1 034 438 280 246 20 606 889 812
1903 4 326 719 510553 2 076 825 246 622 1 155 234 289 890 34 614 1 010 165
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Die Angaben zur flufffellung der Cabellen, als Grundlage zur graphiFchen Darffellung, wurden in

dankenswerter Weife durch die hoiie Kgl. Generaldirektion der Kgl. bayer. Sfaatseiienbahnen gemacht,

[oweit [olche nidit in den ftatiftifchen Flachweifungen der Kgl. bayer. Staatsbahn pro 1<)03 enthalten find.

Weitere fluffchlüüe uerdanke ich gütigen ITlitteilungen der Kgl. General'5alinen=fldminiltration und dem

Kgl. Ober=Bergamfe, fowie dem Kgl. bayer. StatiltiFchen Bureau, von welch Iet3terem in den ftatiitifchen

Jahrbüchern für das Königreich Bayern diesbezügliche Daten erfchienen lind.

Cafel i.

Kohlenuerbraudi 1900—1904.
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ÜQfel Ii.

Sefamtkohlenuerbrauch in Bayern 1903,
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Das bayerHche Kuntthandwerk
in den legten hundert fahren.

Trüb [ah es in jenen Cagen, in die unfere 6edanken durch die ^ubiläumsausltellung dieles Sommers

zurüd^gelenkt werden, im bayeriFchen Kunftgewerbe aus. Kaum da^ wir entwicklungsfähige flniätje

und Keimpunkte eines künltlerifchen Liebens finden, Es fehlten dazu alle Vorbedingungen. Zwar

waren noch lange im Bandwerk traditionell überkommene Cechniken lebendig und gaben den Arbeiten

einen handwerkstüchtigen Charakter, durch den [ich das FTlöbel und Gerät jener Cage vorteilhaft uon

der großen ina[[e der heutigen kunitgewerblichen und kunitinduftriellen Grzeugniiien abhebt, aber mehr

und mehr verlor das Bandwerk die Fühlung mit der Kunft und damit den iicheren Cakt für fchöne und

wohlgefällige Formen. Führerlos pendelte es zwifchen der unuerftandenen und trockenen Hachahmung

fremder Vorbilder und einem ftillofen Flaturalismus hin und her. - Früh fchon kam man zu der Ginficht,

dai} hier etwas gefchehen müife, und da^, um Wandel zu fchaffen, eine fyftematifche Schulung des ßand=

Werks nottue. Die flbiicht war die befte, aber mehr als ein halbes Jahrhundert mu^te vergehen, bis

[ich uon der Saat, die nun gefät wurde, die erften Blüten zeigten. Den erften Schritt zur Reubelebung

des ßandwerks tat Rürnberg, indem es im Jahre 1792 die Sefelifchaft uaterländiFcher Jnduftrie ins lieben

rief. Diefer ©ründung lagen zwar keine künftlerifchen flbficfiten zugrunde, aber aus ihr erwuchs nach

einem Jahrzehnt (1803) die ünduftriefchule, deren Zeichenunterricht fein Programm mit der Bemerkung

uerfah: <iDer Uüngling follte daran gewöhnt werden, feinen Arbeiten neben der ihnen

zukommenden Brauchbarkeit und Vollkommenheit auch ein gefälliges Außere zu

uerfchaf fen.t' Um diefelbe Zeite (180C>) fand in Würzburg die Gründung der <(6e[elirchaft zur UeruolI=

kommnung der mechanifchen Künfte» ftatt, die fpäter den Flamen: <iGefellFchaft zur Vervollkommnung der

Künfte und ßewerbei' annahm. Aus ihr ift der <iPolytechniFche Centraluereim- hervorgegangen, der noch

heute wie für die praktiFchen Fo auch für die künftlerifchen UnterefFen des Gewerbes und der Unduftrie

in Unterfranken tätig ift. - ün FTlünchen, das bald durch König liudwig 1. eine Stätte der höchften

künftlerifchen BeFtrebungen werden Follte und Fich Fchnell zum I^ange der erften deutFchen Kunftftadt

aufFchwang, war im erFten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts uon einem gewerblichen und induFtriellen

lieben, geFchweige von einem KunFthandwerk Fo gut wie keine Rede. Roch im Uahre 1835 hei^t es in

einer Schilderung der liäden in den FTlünchener ßofarkaden, daf3 in einer Provinzftadt der FTlarkt beffere

und reichere Fiäden zeige, als diefer Bazar. Und doch war man auch in FTlünchen nicht müffig gewefen.

mit weitFchauendem Blick und großem organifatoriFchen Calent hatte Fchon zwanzig üahre vorher der

Kaufmann U. S. Zeller eine <iKommiffions=niederlage für den vaterländiFchen KunFt= und Gewerbeflei^i-

und mit ihr zugleich eine den 3ntereffen von Gewerbe und ünduFtrie dienende ZeitFchrift mit dem Citel:

«(Anzeiger für Kunft und Gewerbeflei^»- ins Fieben gerufen. Schon bald erhielt diefe Gründung unter

dem Flamen nPolytechniFcher Verein^ ein offizielles Gepräge. Sein Wirken gilt heute vornehmlich den
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^ntereffen der technik und ünduürie. UrFprünglich hafte er aber auch die Pflege der Kunft im Bandwerk

auf Feine Fahne gefchrieben. 3n der ZellerFchen Ankündigung des Lahres 1815 finden wir eine Bemerkung,

die uon gutem Verftändnis für das zeugt, was damals dem ßandwerk nottaf. Es hei^t da: <iSo fehr ich

Kunftwerke in ftrengerem Sinne in ihrer höheren Würde erkenne und ihr Vorhandenfein in meinem

ITlagazin immer als den Schmuck desfelben anfehen werde, fo wird mein Unternehmen dodi nur dann

gemeinnü^ig wirken, wenn der über das Gewöhnliche fich erhebende, Gefchmack= und Kunft'

finn uerrathende Gewerksmann oder Profeffionift ein vorzügliches Stück uon feiner

Arbeit fo gut in der Iliederlage aus ft eilen kann, wie der erfte Künftler das fei n ige. i'

Alles was man fpciter durch die Ueranftaltung permanenter und vorübergehender gewerblicher,

induftrieller, kunftgewerblicher und Kunft=Ausftellungen, fowie durch Errichtung uon ITlufeen, insbefondere

des Bayerifchen Gewerbemufeums in Ilürnberg und des Pfälzifchen Gewerbemufeums in Kaiferslautern

bezweckt und angeftrebf hat, ift hier fchon in feiner Bedeutung erkannt und nach ITla^gabe der damaligen

Verhältniffe uerwirklicht worden. <iDie Vorteile eines folchen Sammelpla^es und Ausftellungsortesi» hei^t

es weiter in jener Ankündigung, «iwerden kaum zu beredinen fein, wenn bald aus allen Kreifen des

Königreiches, das jet3t die uralten, berühmten Werkftätten des deutfchen Kunftflei^es mit in fich fa^t,

hier in der Refidenz fich alles das fammelt, was Genie, nachdenken und Kunftfleis aller Art zum nut3en

oder zur Verfchönerung des Lebens bey uns heruorbringti». Der Eindruck, den diefes zeitgemäße

Unternehmen damals heruorgeru[e.i hat, fpiegelt fich am deutlichften in dem uon Dr. 3. A. Buchner an

Zeller gerichteten Sendfchreiben, in dem <idie neue Gründung als einer der erften Funken des

neuen Lebens gepriefen wird, zu dem wir j'e^t nach einem langen uerderblidien Caumel erwachen

müffeni'. Wie fchlimm es mit der heimifchen ünduftrie beftellt war, erhellt daraus, daß die «lallergemeinftem»

Sachen wie Brieftafchen, Scheren, Federmeffer, Schreibzeuge, Zeichnungsgeräte, künftliche Blumen, Vifiten=

karten, Brillen, Spielzeug, ja fogar Papier aus Paris eingeführt wurden. «iVon den eigentlichen Artikeln

des [luxus und der ITlode mag ich noch garnichts fagen, denn uon diefen uerfteht es fich uon felbft, daß

fie nicht gut und fchön wären, kämen fie nicht uon Frankreich oder England. Fragt man in England und

Frankreich nach deutfchen Kunft=Erzeugniffen, fo wird man gerade das Gegenteil finden, ja der Engländer

oder Franzos wird es ühnen ins Geficht fagen, daß man fich fchämen würde, fo etwas uom Auslande zu

beziehen.» Der Cüchtigkeit des deutfchen ßandwerks uertrauend aber feßt er hinzu : <i Vielleicht ift der

Zuftand nicht fo fchlimm und wird manches in Bayern Fabriziert, was in Paris und England als heimifches

Produkt ausgegeben wird.» 3n der Cat trug zu der traurigen fiage des deutfchen Bandwerks die mangel»

hafte Gefchmadisbildung und der unkünftlerifche Sinn der großen ITlenge nicht wenig bei.

Wie konnte man uon einer Zeit, in der in Ilürnberg das Vifcher'fche Rathausgitter eingefchmolzen,

Samnißers herrlicher Cafelauffaß um ein Spottgeld uerkauft, die Schau, ein Suwel unter den Schöpfungen

der gotifchen Profanbaukunft, eingelegt wurde, und in der man allen Ernftes überlegte, ob man nidit auch

das Sebaldusgrab einfchmelzen und gleidi jenem Gitter zentnerweife als Bruchmeffing uerkauFen follte,

erwarten, daß fie Sinn und Verftändnis gehabt hätte für das, was damals noch im deutfchen Bandwerk

an künftlerifdien Kräften lebendig fein mochte! Daß folche vorhanden waren, aber in der Beimat

keinen Boden zu ihrer Betätigung fanden, erhellt unter anderen aus der uns aus dem üahre 1816

berichteten Catfache, 'idaß die Profeffion des prächtigen Einbindens in London fich faft ausfchließlich im

Befiß uon deutfchen Buchbindern befindet i». Zugleich hören wir, daß Fich damals unter den beFten

Drechslern Londons auch ein Deutfcher befand, mochte in jenen Cagen der Wunfeh nach «(freundlichen

und aufs Befte eingerichteten Wohnungen» laut werden und in der zweckuollen Durchbildung der Dinge

die richtige Forderung zur künftlerifchen Gefundung des Bandwerks gefunden Fein, es half nichts, Fo lange

im Volke kein Sinn Für die Schönheit im Bandwerk lebendig war und die hohe KunFt jede Berührung

mit dem Bandwerk mied.

ITlit allen ITlitteln Füchte König Ludwig I., der hochFinnige Förderer der monumentalen KünFte, der

einFeitigen Würdigung und Überfchäßung des Fremden zu Fteuern, indem er aus Feinen Räumen alles

entfernte, was der modifche Gefchmack an fremder Kunft hier angefammelt hafte, aber kein heimifches

Kunfthandwerk nahm die hier frei gewordenen Pläße ein, fondern die ITlalerei, die in die Räume ihre

dekorativen Reize und den Zauber ihrer phantafieuollen Bildungen trug. Überall behauptete fie das Feld.

Selbft die feit ihrer im üahre 1754 erfolgten Gründung in der erfprießlichften Weife tätige Rymphenburger
Porzellanmanufaktur geriet in ihren Bann, gab ihre gefunden kunfthandwerklichen Grundföße auf und
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uerlegte üch darauf, die Hauptwerke der iniinchener ©emäldefammlung mit öufierlter Sauberkeit und

flkuratelie auf Porzellanplatten zu kopieren, flis fie, in eine Priuatanftalt verwandelt, fidi in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts auf ihre eigentliche Aufgabe befann, kehrte fie zu der Fabrikationsweife und dem
Gefchmack des Rokoko zurück, ohne jedoch defi'en naiue Frifche wieder zu erreichen. Beute pflegt fie

auch mit 6lück das moderne.

Bedeutende flnftrengungen wurden in den erften Jahrzehnten in Ilürnberg gemacht, um hier aus

der flfche des früheren Kunftlebens wieder die Flamme der Kunft auflodern zu laffen. Stärker als

anderswo mahnte hier die Vergangenheit an das, was man im Laufe der Zeit eingebüßt hatte und wed^te

die Sehnfucht, es wieder ins Leben zurückzurufen. Schon bald nach der erwähnten Vernichtung und Ver=

öu^erung der alten Koftbarkeiten nahmen jene auf deren Erhaltung und auf die Reubelebung ihrer Kunft»

formen gerichteten Beftrebungen ihren Anfang.

3n flIbertReindel, dem Reorganifator der im 17. Jahrhundert gegründeten ITlalerakademie

und Alexander uon ßeideloff, dem Wiedererwed^er der Gotik, erftanden ihnen die rechten ITlänner.

Aus der in Erftarrung übergegangenen alten Akademie machte Reindel, der glühende Verehrer und feine

Kenner der nürnberger Altmeifter, eine uon frifchen Lebenskräften erfüllte Kunftfchule. Von Kunftgewerbe

ift bei der Organifation der Schule freilich noch keine Rede, aber doch wurden damals fchon die Bedingungen

gefchaffen, die es in der Folgezeit ermöglichten, den Schwerpunkt der Schule immer mehr nach der Seite

des Kunftgewerblichen zu rücken und Fchlie^lich aus ihr eine Kunftgewerbefchule zu machen. Der Übergang

dazu vollzog fich in der Amtsperiode des uielfeitig tätigen Auguft von Kreling, der nach Reindels

Code im Jahre 1853 die Leitunn der Schule übernahm, und bis zu feinem 1876 erfolgten Code mit

feltener Hingebung daran gearbeitet hat, die nürnberger Schule zu einer ITlufteranftalt für die kunft«

gewerbliche Erziehung zu machen. Sein Ziel war die Wiedergeburt der Kunft, wie fie im alten nürnberg

geblüht hat. <iDas alte nürnberg mu^ wieder erfteheni', hatte er ausgerufen, <idas Kunfthandwerk mulg

wieder blühen wie zu Dürers Zeit, das fleißige nürnberg mu^ wieder gro^ werden unter den Städten.

Dahin foll meine Schule ftreben.)- Aber die erhoffte neublüte Iief5 fich nicht erzwingen. 'iWas habe ich

denn erreicht mit all meinem Streben und Arbeit?!- klagte er. 'iSehe ich denn Erfolge? Rlachen fie nicht

noch immer das fchlechte Zeug wie ehedem? Geht nicht gefchmacklofe Ware noch immer als nürnberger

Ware in alle Welt? Wo find diejenigen, die künftlerifche Sachen beftellen? Kauft man nicht immer noch

nur das Wohlfeilfte und darum das Schlechtefte?!- Er hatte feine Ziele zu hoch gefteckt, und fo kam es, dafj

er zwar künftlerifche Anregungen nach allen Richtungen hin gab, daf5 feine Beftrebungen aber nicht im

Handwerk tiefer Wurzel fafjten. Ein nürnberger Kunfthandwerk von nennenswerter Bedeutung gab es

damals noch nicht. Das Hniiptverdienit Krelings befteht darin, daf5 er den gotifchen Schematismus, der

fich in der nürnberger Kunft feftgefe^t hatte, gefprengt und einer mehr freien malerifchen Auffaffunn die

Bahn gebrochen hat.

nicht völlig war in nürnberg das alte Kunfthandwerk ausgeftorben. Vielmehr behauptete fich hier

bis zum Jahre 1850 unter dem namen Porcelaine fabrique die im Uahre 1712 gegründete Fayencefabrik

und fuhr fort, nach alter Weife ihre Fabrikate mit Blaumalereien zu fchmücken. Aufjerdem finden wir

einige erfreuliche Anfntje zu einem Wiederaufblühen der alten Glasmalerei. Der Anfto^ dazu war aus-

gegangen von Sigmund Frank (1769- 1847), der aus der Porzellanmalerei hervorgegangen war und

1827 durch Iiudwig I. zur Gründung einer Glasmalereianftalt nach münchen berufen wurde. Hier führte

er die Glasmalereien für den auf Veranlaffung jenes Königs wiederhergeftellten Regensburger Dom aus.

Sein Wirken fetjte in nürnberg Jofef Sauterleuthe fort, und tüchtige Förderer fand diefer Kunftzweig

dann in verfchiedenen Gliedern der Familie Kellner, deren 1788 geborener Stammvater Sohann
Jakob Kellner gleichfalls Porzellanmaler war.

Zellers Hoffnungen zum Crof5 hatte fich in der erften Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts das

münchener Handwerk nicht in künftlerifcher Hinficht entwickelt. Es fehlte an jeder ünitiative. Erft das

Jahr 1850 rief hier einen Wandel hervor. Die Enthüllungsfeier der Bavaria gab den Anfto^ zur Gründung

des «(Vereins zur Ausbildung der Gewerke», der es fich zur Aufgabe machte, 'idie Kunft in das Gewerbe

einzuführen und zwar die deutfche Kunfti-, und diefe vollftändig frei zu machen von nachahmung. Jene

Worte des Oberbnurats Auguft von Voit, der einer der Gründer und der eigentliche Organifator diefes

Vereins war, enthalten ein Programm, an deffen Durchführung feitdem mit unermüdlichem Eifer gearbeitet

worden ift.
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Wie rchlimm es damals mit dem KunÜgewerbe nicht nur IRündiens, ioiidern von Qanz DeutFchlaiid

beitellt war, trat mit erfchredtender Deuflidikeit im üahre 1851 auf der Londoner Weltausitellung zutage,

wo die Arbeiten der Orientalen und der wilden Völker es der europaifchen Kunitindultrie am ftärkften zu

fühlen gaben, wie lehr ihr Kompaß und Steuer fehlten. Hm heften fchnitten hier die Franzofen ab, dann

kamen die Engländer, flm fchlimmften war es mit den DeutFchen beftellt. Bier konnten nur lebendige

Hnfchauung von guter Kunft und tiefes Eindringen in deren Bildungsgefe^e helfen. Aus diefer Über-

Zeugung heraus fchuf damals S o 1 1 f r i e d S e m p e r , der größte deutfche Baumeifter jener Cage, die Organifation

des South=Kenfingtonmufeums in fiondon, das die ITlutteranftalt aller Kunftgewerbemufeen des Kontinents

geworden ift, und fchrieb er nachher unter dem Ilamen <iDer Stili' feine praktifche flfthetik, das Corpus

furis des Kunftgewerbes. Aus ähnlichen Empfindungen heraus gründete etwa ein üahrzent nach jener londoner

flusftellung König maximilian II. das Bayerifche Rationalmufeum in ITlünchen und lie^ über den Eingang

die Worte fe^en: <i meinem Volk zu Ehr und Vorbild». Voit nahm unter den damaligen Architekten

niünchens in Bezug auf das Kunftgewerbe eine Sonderftellung ein. Rieht unter feinen Fachgenoffen,

fondern unter den ITlalern fand er Untereffe und Verftändnis für feine kunftgewerblichen Beftrebungen,

und keine geringeren finden wir darunter als den gemüt= und phantafieuollen Hrabeskenzeichner Eugen

neureu ther und den humoruollen ITloriMon Schwind, deffen kunftgewerbliche Entwürfe, darunter

köftliche Pfeifenköpfe, uoll 6eift und Wiö und märchenftimmung find, da^ man an ihnen feine helle Freude

hat, obgleich dem praktifchen Kunfthandwerk damit nicht uiel gedient war. Alle diefe Dinge nehmen fich

zwar auf dem Papier uortrefflich aus, aber fie waren nicht aus zwecklichen, materialen und technologifchen

Bedingungen heraus geftaltet und hatten deshalb keine eigentlich handwerkliche Prägung. Wichtiger für

die Entwidilung des Kunfthandwerkes war das Wirken des ITlalers ßermann Dyck, der gleich bei

der Gründung des Hlünchner Vereins mit der Aufgabe betraut wurde, den ßandwerkern Entwürfe und

Werkzeichnungen zu liefern, bald darauf zum fieiter der ins lieben gerufenen Zeichenfchule ernannt

wurde und, nachdem diefe im 3ahre 1868 zur Königlichen Kunftgewerbefchule erhoben worden war, deren

Leitung erhielt. 3hm folgte, als er 1874 ftarb, der heutige Direktor der Schule Emil Lange. ITlit den

Schwindfchen und Ileureutherfchen Entwürfen haben die DydtFchen die Freude an der poetifchen Wiedergabe

der Ratur und der Verwendung finniger öenremotiue gemein, aber nicht fo ftark wie bei jenen überwuchert

bei ihm das poetifche Beiwerk die Zwedtform, klarer und ftärker ift vielmehr die tektoniche Struktur

ausgefprochen. mitten in der duftigen Romantik fpürt man das Walten eines nüchternen Wirklichkeitsfinnes.

Das gilt auch von Fortners prächtigen Entwürfen, manches weift ohne weiteres auf die Cendenzen unferer

modernen hin. Aber noch fehlte dem Kunfthandwerk die Kraft, um fich felbftändig in diefer Bahn weiter-

zubewegen. Dazu bedurfte es eines tieferen Eindringens in den Geiff der Altmeiffer. Bis dahin kannte

man diefe Werke mehr von ferne, fchwärmte für Sotik, fprach mit Verehrung den Ilamen Dürer aus, brachte

es aber nicht zu einer ftilgetreuen Wiedergabe ihrer Werke, man ftrebte diefe auch nicht an, fondern

zog es vielmehr por, die hiftorifchen Formen mit naturaliftifchen Elementen in freier Weife zu uerquidien.

Antike und Sotik, durchlest mit frei behandelten pflanzlichen und figürlichen motiuen, das ift das Kenn-

zeidien der kunftgewerblidien Arbeiten bis in die fiebziger Sahre hinein. Dazwifchen klingt dann und

wann die Renaiffance an, befonders in den Schöpfungen des genialen, echt dekorativ empfindenden

Franz uon Seit}, der mit feiner finnenfrohen Art zum erften mal den warmen und uollkräftigen Con
angefciilagen hat, auf den das münchener Kunftgewerbe der legten dreiiyig Sahre geftimmt war.

Wie durch Piloty und feine Schüler, uon denen ßansmakartden ftärkften Einfluß auf das Kunft-

gewerbe ausgeübt hat, in die fich bis dahin im Kartonftil bewegende malerei ein farbenfroher Zug gekommen
ift, fo wurde im Kunftgewerbe durch Franz uon Seit} die Farbe zur Geltung gebracht, knallen Stilen

zuhaufe, pflegte er doch mit Vorliebe die Renaiffance, wobei ihm einmal Dürer und dann die meifter

am Ausgange der Renaiffance als Vorbild uor Augen ftanden. Bei aller Anlehnung an die alte Kunft,

die er fchwärmerifch uerehrt und bis in die let}ten Einzelheiten hinein mit unermüdlichem Eifer ftudiert

hat, find feine möbel, Beleuditungskörper, Gitter, Cafelauffät}e, Koftüme und Diplome doch keine bloßen
üadiahmungen, fondern lebenatmende Sdiöpfungen uon perfönlicher Eigenart. Der Geift der al(en Kunft
fehlen wieder lebendig geworden zu fein und hier mit neuer Glut zu wirken, mit ihm haben Ferdinand
Barth, Anton Seder, Auguft Spie^ u. a. das Verdienft, das Kunftgewerbe aus einer zwar poetifchen,

aber fterilen Romantik herausgeriffen und mit frifchen finnlichen Kräften erfüllt zu haben. Aber das
waren nur einzelne, und wenig kam ihr Cun der Allgemeinheit zugute. Rur uon genialen und tüchtigen



IieilJungen einzelner, nicht aber uon einem allgemeinen fluffchwung des ITlünchener Kunfthandwerkes kann

man in den fechziger fahren reden. 3a, noch in der erlten ßälfte der fiebziger 3ahre trat es in keiner

Weife heruor. Auf der Wiener Weltausftellung des Lahres 1873 Ipielte das deutfdie Kunitgewerbe eine

ganz untergeordnete Rolle, und es Fchien, als follte wie bisher Frankreich in Sachen des öefchmacks das

entfcheidende Wort reden. Grit drei Söhre [päter erfolgte der Umfchwung und wurde es offenbar, da^

das uon Voit fo planmäßig begonnene und nach deffen Code im Söhre 1871 uon dem erzgief5er Ferdinond
uon rHiller mit großem künftlerifchen Verftöndnis und feltener Cotkroft fortgefet5te Werk nicht uergebens

gewefen war, und da^ dos Schöffen der genonnten ITleifter doch tiefer in dos ßondwerk eingedrungen

war, als es bis dahin gefdiienen hotte. Die im Perein mit einer flusitellung deutfcher Kunftoltertümer

<iUnferer Väter Werke»' im Söhre 1876 in ITlünchen ueronftoltete deutfche Kunftgewerbeousftellung lie^

erkennen, do^ nunmehr die Zeit erfüllet wor und die uon jenen geftreute Saot kräftig aufzufchie^en begann.

Flicht nur nahmen die Befudier aus jener flusftellung den Eindruck heim, do^ dos deutfche Kunfthondwerk

der alten Zeit nicht hinter dem der anderen Völker zurückgeblieben war, ja do^ uieles uon dem, was

man bis dahin als welfche Kunft bewundert hotte, deutfche Arbeit war, fondern fie wurden zugleidi auch

douon überzeugt, do^ es wieder ein deutfches Kunfthondwerk gab, dos fich in der Welt fehen laffen konnte,

man foh in diefer formenreichen und finnenfrohen Kunft den Widerfchein deffen, was Deutfchlond feit dem

glorreichen Kriege uon 1870/71 an nationalem Empfinden, an Volkswohlftond und allgemeinem Lebensgefühl

gewonnen hotte. Wie heller üubel ging es durch die Welt, do^ nach langem Codesfchlafe dos deutfche

Kunfthondwerk wieder zu neuem lieben erwocht fei. Dobei wurden Deutfch und Renoiffonce gleich gefetjt.

Als einer der eifrigften ftellte fich Seorg Birth in den Dienft diefer Bewegung, indem er ols Scho^=

gräber der Vergongenheit deren Formenrchät3e hob und in uerfchiedenen Prochtwerken uereinigte. Den

Einwendungen, welche 3okob uon Folke gegen die BeFchränkung auf die Renoiffonce erhob, trat er

mit Entfchiedenheit entgegen. «Wenn das der deutfche Stil der Zukunft fein foll, ift er nur fich, nicht

ober der Welt geföhrlichi-, hotte Folke ausgerufen und die Entwicklung der Dinge hat ihm recht gegeben,

denn in der riachohmung olter Kunft Berr geworden, hotte man keine Veronloffung, bei einem Stil

flehen zu bleiben. Von felbft kom man zum Borock und Rokoko und uon do aus weiter zum Empire»

und Biedermeierftil, und ollem nationalen Empfinden zum Crot} wor es nicht zu uerhindern, do^ man fich

auch an itolienifctie und fronzöfifche Vorbilder hielt und fich die wichfigften Anregungen und fchönften

rHotiue aus den Werken der Perfer, 3nder und Soponer holte. Diefe Entwicklung fpiegelt fich deutlich im

Birthfchen Formenrchaf5, der fchon noch wenigen Sohren die Renoiffoncegrenze überfchritt, um nach und

noch die Kunft aller Zeiten und Völker hereinzuziehen und heute neben der alten auch die Kunft der

Gegenwort zu berückfichtigen. Diefelbe ITletomorphofe hot fein Werk über dos deutfche Zimmer durchgemacht.

Die Bouptführer der durch jene flusftellung die flugen der gefomten Kunftwelt auf fich lenkenden

Bewegung, die dorouf zielte, über die Werktagsftimmung der Zeit dos prunkuolle Feffgewond einer

reichen und kunftfrohen Vergongenheit zu breiten, woren neben dem bis 1883 mit ungebrochener Kraft

und Frifche tätigen Fronz uon Sei^ fein noch heute im 6eift und Sinn der deutfchen flitmeifter tätiger

Sohn Rudolf uon Sei^, deffen Stärke die in Dürer, Burgkmoir, Virgil Solls und onderen deutfchen

ITleiftern des 16. Sohrhunderts wurzelnden dekorotiuen grophifchen Künfte find, ferner der ihm in manchen

Stücken uerwondte Srophiker Otto ßupp, der in feltener Weife eine zuweilen bis zur Cäufchung gehende

hiftorifche Stilecfitheit mit künfticrifcher Freiheit und Unbefongenheit uerbindet, donn der wie ein leuchtender

ITleteor ouftouchende, fchon in feinem 40. Söhre dohingeroffte Bildhouer Lorenz Gedon, der, in den

Kunftfprochen oller Zeiten zuhoufe, mit broufendem Subel eine Bymne auf die dekorotiue Pracht uer=

gongener Zeiten onftimmte und, den Zwang hiftorifcher Stilechtheit durdibrechend, uornehmlich dorouf bedacht

wor, dem gonzen Kulturbilde feiner Zeit einen feftlich frohen flnftrich zu geben. Dazu kam der feinfühlige

Architekt Gobriel Seidl, der die Kunft ous der Sphäre des Dekorotions= und Künftlerfeftftils auf den

Boden der gefunden Wirklichkeit ftellte und im engen AnFchlu^ an gute Vorbilder der Vergongenheit

fchöne und heimliche Raumftimmungen und einzelne fTlöbel und Geräte uon höchfter Gediegenheit und

künftlerifcher Echtheit fchuf und in der Boukunft bis ouf den heutigen Cog ols der bedeutendfte Vertreter der

hiftorifchen Stilkunft erfcheint. Reben diefen traten noch heruor der fchon genannte, 1802 uerftorbene Ferd.

Borth, der fTloler Franz Wiednmonn und der Bildhauer W. Wiedemonn, der Erzgie^er Fri^ uon
ITliller und der ITIoler und Architekt Franz Brochier, die in ihren Arbeiten, dorunter prochtuolle

Koffetten, Cofelauffät5e, Ehrenpreife und Schmuckfochen aller Art, der Prunk» und Prachtliebe jener Tage
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in phanfaHeuollfter Weile zu genügen wußten. Sro^e Aufgaben wurden diefer Kunft bei der glänzenden

flusitattung der durch König üudwig IL erbauten Königsfchlöller gehellt. Von den Illöbelfabrikanten münchens

find in erlter üinie Pöffenbacher, Radfpieler und Fritiche, uon den 6oldfchmieden Barrach,

Baibreiter und Wollenweber, uon den Glasmalern de Bouche, Zettler und Ipäter uan Creeck,

als Kupferfchmiede Georg Kellner, Beinrich Sei^ und Winhart, uon den Zinngie^ern 3oiQi

Ii ich tinger zu nennen. Die Schriftgießerei hatte in Genzfch & Beyfe, der Kunitdruck in Buttler

fowie Knorr & Birth, die ßandftickerei in Ulathilde Corres hervorragende Vertreter, eine ganze

Reihe uon meiltern hat (ich um die künftleriFche Ausbildung der Schmiedekunlt und Kunftfchlofferei uer=

dient gemacht. - Der ITletallguß dankt in erlter üinie Lt. fl. Riedinger in Augsburg feinen bedeutenden

künftlerifchen fluffchwung.

fln diefer Entwicklung der Dinge nahm auch Ilürnberg teil, wo fich insbefondere die Kunftfchreiner,

Bolzfchnißer, Kunftfchmiede und Kupfertreibarbeiter bemühten, es den flitmeiftern gleichzutun und deren

Formenweifen mit hiftorifcher Creue zu wiederholen. 3n der Kunftfchule, die fich durch uerfchiedene

Prunkftü&e KrelingTcher Phantafie in jener flusftellung des 3ahres 1876 rühmlichft heruorgetan hatte,

fanden diefe Beftrebungen Balt und Stü^e. Dem phantafiereichen ITlaler Kreling war der geniale

Architekt Adolf Gnauth als heiter gefolgt, der berufen fehlen, einer der Führer der deutfchen Baukunft

zu werden, als der Cod den uierunduierzigjährigen uon der Arbeit abrief. Durch ihn wurde die nürnberger

Schule zu einer in den Craditionen des alten Kunfthandwerks wurzelnden Kunftgewerbefchule gemacht, die

mit dem Bandwerk in enge Fühlung trat. Der ftark in ihr heruortretende Zug nach archäologifcher Creue

ift befonders auf das Wirken des Architekten Conradin Walthers zurückzuführen, der die nürnberger

Baukunft uon der Scheingotik befreit und in gefunde künftleriFche Bahnen geführt hat, wobei ihm die

Renaiffance als Vorbild diente. Der Pflege des Renaiffanceornamentes nahm fich der befonders für die

Glasmalerei tätige Friedrich Wanderer an; einer freien malerifchen Richtung huldigte bei aller Bin=

neigung zur Spätrenaiffance der Gnauth im Amte folgende, 1895 uerftorbene Direktor der Schule, Karl

Bammer, der, ein nieifter der Feftdekoration, feine Räume, Hlöbel, Cextilien und Schmuckfachen mit

reichften Formen» und Farbenmitteln auszuftatten liebte. Sein nachfolger wurde der fchon unter den

niünchnern genannte Franz Brochier, der, in der Kunft des 18. Jahrhunderts zuhaufe, einen leichten

und gefälligen Zug in das nürnberger Kunfthandwerk gebracht hat.

Die im Jahre 1888 in niünchen ueranftaltete Deutfchnationale Kunffgewerbeausftellung war das

wichfigfte Dokument diefer aus hiftorifdiem, nationalem und malerifchem Empfinden zugleich erwachfenen

Richtung des deutfchen und insbefondere des bayerifchen Kunfthandwerks. Sie war auch ihr le^tes.

Bald kündigte fich der Umschwung der künftlerifchen Anfchauungen an. Die bei aller Wertfchä^ung der

Cradition einfache und fachliche Bandwerkskunft Englands hatte fchon begonnen, die Blicke auf fich zu

ziehen, ebenfo Amerikas gediegenes Kunfthandwerk, zugleich bekam man die Überlegenheit der fo eng

mit dem lieben uerwachfenen Bandwerkskunft Japans zu fühlen und anfangs leife, bald aber lauter regte

fich der Zweifel an der künftlerifchen Bereditigung der Übertragung alter Kunftherrlichkeit in die Gegen=

wart, man fühlte das Kulturwidrige und Creibhausmäßige folcher Kunftübung und fah ein, daß man fich

auf diefem Wege uon dem eigentlichen Ziele, der Zeit eine ihrem Wefen adäquate Kunft zu geben,

entfernte. Schon 1887 hatte Eduard uon Bartmann über diefen Kunftbetrieb mit herben Worten den

Stab gebrochen, indem er ausrief: <iDie dürftigfte und äfthetifch armfeligfte Stillofigkeit ift nicht fo un=

äfthetifch wie der gegenwärtig beliebte mummenfchanz mit Stilarten, die dereinft ftiluoll waren oder es in

Binterafien noch find . . . Aus dem niifchmafch aller hiftorifch überwundenen Stile, der das non plus

ultra uon Stillofigkeit ift, kann doch nur die uöllige Gefchmacksuerwirrung entfpringen; einen eigenen Stil

werden wir eher aus der Rüd^kehr auf die urfprünglichften Gebrauchsformen der roheften Bandwerkerware

herausarbeiten als aus der niaskerade eines narrenfeftes, das uon einem äfthetifch übergefchnappten

Publikum für Ernft genommen wird.i» Der Philofoph hat hier als Seher geredet. Sechzig üahre uor ihm

hatte fich in ähnlichem Sinne Goethe gegen die damals aufkommende Sitte, fich gotifch einzurichten,

ausgefprochen, indem er fagte: 'lEs ift immer eine Art uon niaskerade, die auf die fiänge in keiner Bin=

ficht wohlthun kann, uielmehr auf die nienfchen, die fich damit befaffen, einen nachtheiligen Einfluß haben

muß. Denn fo etwas fteht im Widerfpruch mit dem lebendigen Cag, in welchen wir gefeßt find.)-

Um fo fchlimmer war der Zuftand, als die durch die Künftler mit frifchem lieben erfüllten und

dadurch troß ihrer Kulturwidrigkeit künftlerifch anfprechenden Formen in dem durchfchnittlichen Bandwerks-
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und SnduHriebefrieb willkürlicn umgemodelt und ohne RückFichf auf die ueränderfen Daieins' und ßer=

ftellungsbedingungen ganz äußerlich uerwendet wurden. Aber die ITlode war Itärl^er als die Ginlidit, und

Fo behauptete fidi diefer zum Cro^ in manchen Kreilen bis auf den heutigen Cag die hiftorifche Stilkunft

mit allen ihren fluswüchfen. Aber ihr fehlt das innere Leben. Schon 1888, als fie auf ihrer ßöhe

angelangt war, ftanden die Fü^e derer, die fie hinaustragen follten, üor der Ciire. Der Beifall, mit dem
zu Beginn der neunziger 3ahre üleurers Studien der Ilaturformen begrübt wurden und den in weiten

Kreifen die Ausführungen fanden, welche damals Cornelius Surlitt im Bayerifchen Kunftgewerbeuerein in

mündien über die Kunftrichtung des 10. Jahrhunderts vortrug, laffen deutlich erkennen, wie ftark fich

damals fchon jener Geilt regte, der wenige Jahre darauf die beengenden Felfeln der alten Kunft fprengte

und dem modernen Kunfthandwerk das Leben gab.

Wieder ffand wie damals, als das deutfche KunFtgewerbe die Wiederbelebung der RenaifFance auf

Feine Fahne gefchrieben hatte, ITlünchen im FTlittelpunkt der Bewegung, und wieder war Georg föirth

einer der erlten, welcher Fidi der jungen KunFt annahm, indem er 1896 in der «iJugendi- ein Blatt fchuf,

das dem nun zum Leben erwachten ornamentalen und dekorativen Empfinden Rechnung trug, indem

er das BeFte, was in Sturm und Drang gefchaffen wurde, Fammelte und in alle Kreife führte. Bald

öffnete er auch, wie wir hörten, der neuen KunFt die Pforten feines Formenrchat3es.

ein anderes wichtiges Organ für die in ganz neue Bahnen gelenkte graphifche Kunft ift der

gleichfalls heute auf zehn Jahre zurüd^blid^ende 'iSimpliziFFimusi-, deFFen durchweg auf ITlündiens

Boden entftandene ^IluFtrationen auf die Entwicklung der Flächendekoration den günFtiglten Einfluß

ausgeübt haben.

Der neuen Bewegung nahmen fich im üahre 1898 Bruckmann in ITlünchen in der «iDekorativen

Kunfti' und Alexander Koch in Darmitadt in <iKunFt und Dekoratiom- an. Viel haben beide Blätter

durch Veröffentlichung und Würdigung des heften, was die junge föandwerkskunFt geFchaffen hat, zu deren

Förderung, Stärkung und Klärung beigetragen. Zögernd und bedingt folgte die Zeitfchrift des Bayerifchen

Kunftgewerbeuereins.

Als einen der erften Stürmer und Dränger finden wir in dem um die FTlitte der neunziger Jahre in

ITlünchen beginnenden Kampf um die neue KunFt föermann ObriFt, deFFen originelle pflanzliche Stickereien

die entrdiiedenfte AbFage an alle traditionelle StilkunFt Find. Reben ihm erfcheint im Vordertreffen

Richard RiemerFchmid, der als einer der erlten mit den Semperfchen Grundfätjen ErnFt gemacht und

Fein ganzes Schaffen auf- die fefte Grundlage der Zweck', fTlateriaN und KonFtruktionsforderungen geftellt

hat. Dabei hat er zugleich die engfte Fühlung mit der alten Kunft und betrachtet Fie, ohne nachahmend

zu Fein, als fortwährenden Anreger und KräfteFpender. Er nimmt heute unter den deutfcnen Wohnungs=

künFtlern eine der erlten Stellen ein, gleich gro^ als BaumeiFter wie als ITleiFter des Kunfthandwerkes.

Viele uon den großen IHünchner Vorkämpfern der neuen Richtung Fehen wir heute an anderen Wirkungs»

Ftätten, Fo ITlünchens beFten BaumeiFter Cheodor Fi Feh er und den urdeutfch empfindenden Ornamentiker

und ITlöbelkünftler Bernhard Pankok in Stuttgart, Fo den uornehmlich durch Feine Zinnarbeiten das

Augenmerk auf fich ziehenden Karl Gro^ und den phantafieuollen Architekten ITlartin Dülfer in

Dresden, fo Peter Behrens, der 1900 als Künftlerkolonift nach DarmFtadt berufen wurde, in DüFieldorf,

Fo den Glasmaler Carl Ule in Karlsruhe, die Keramikerfamilie uon Beider in ITlagdeburg und Elber«

feld und den tüchtigen Keramiker Schmuz»Baudif5 in Berlin. Eine der markanteften Erfcheinungen

des ITlünchener Kunfthandwerks, 3. 3. Scharuogel, der mit feinen ScharffeuerglaFuren die deutfche

SteinzeuginduFtrie auf die Böhe der franzöFifchen gebracht und den GeiFt der neuen KunFt in die Lands-

huter Cöpferfchule getragen hat, ift vom Gro^herzog uon ßeffen nach Darmftadt berufen worden.

Den Sammelpunkt der jungen Kräfte bilden die 1888 uon F. A. 0. Krüger ins Leben gerufenen

Vereinigten Werkftätten für Kunft im ßandwerk ; ihre 3ntereFFen vertritt die Vereinigung für angewandte

Kunft. Unter den ITleiftern ragt Bruno Paul hervor, deffen durch fchöne Abftimmung der Farben aus-

gezeichnete Zimmereinrichtungen . u den ausgereifteften kunftgewerblichen Schöpfungen unferer Cage gehören.

3n der WohnungskunFt zeichnen Fich daneben noch beionders die ITlaler Adalbert fliemeyer und Ferd.

Goeö aus, unermüdlich iltBerlepFch-Valendasam Werke und Vortreffliches fah man auf der vorjährigen

Ausftellung diefer Künftlergruppe von den Architekten Paul Chierfch, Peter Birkenholz und Paul

Uro 0 Ft. Auch Karl Bertfeh erfcheint als echter ITleifter der WohnungskunFt. Unter den ITleiftern der

Schmuckkunft ragen der ITlaler F. £. Berner und der Zifeleur Ernft Riegel hervor, die Kurbelftickerei
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hat in ülargarete von Brauchitfch und Olga Schirli^-Behrendt bedeutende Vertreterinnen. 3n

den dekoratiuen Künften ift Julius Die^ mit unerfdiöpflidier Phantalie und nie ermattender Kraft täfig.

3n Rürnberg nahm hch das im 5ahre 1871 zur Förderung des Bandwerks und der ünduffrie

gegründete Bayerifche ßewerbemufeum der neuen Bewegung an, indem es durdi Ginrichtung kunft«

gewerblicher meiiterkurle dafür Sorge trug, die in der Praxis flehenden FTleifter des Kunfthandwerks aus

der hiftorifchen in die Bahn des rechten zeitgemäßen Schaffens zu führen. Zuerft durch Peter Behrens
und dann durch Richard Riemerfchmid geleitet, haben die im 3ahre 1001 von Oberbaurat von
Kramer ins Leben gerufenen Kurfe auf das nürnberger Kunfthandwerk den heilfamften Einfluß ausgeübt,

indem fie es einmal uon einem überlebten Archaismus befreiten und dann uor den Oberflächlichkeiten des

fogenannten üugendftils bewahrten. Wie die ITlünchener, fo hat auch die nürnberger Kunftgewerbefchule

heute dem modernen Einlaß gewährt. Dort wirkt in ihrem Sinn uornehmlich Hlax Dafio, hier

ßermann Beck^Sran.
fluch die altheimifchen Kunftinduftrien des Landes wie die Kunft der BoIzFchnißerei des ober=

bayerifchen ßochlandes, die Glasinduftrie des bayerifchen Waldes, die Korbwaren», Granit», Cextil= und

Porzellaninduftrie Oberfrankens, die Granit-, Porzellan- und Conwareninduftrie der Oberpfalz und die

ßolzfchnißkunft im Speffart beleben fich neu, insbefondere wo durch Fachfchulen, für die erfreulicherweife

neuerdings uiel uonfeiten des Staates gefchehen ift, dem jungen nachwuchs zugleich mit den Techniken

die echten und naturgemäßen Kunftformen uermittelt werden.

Roch hat Bayerns Kunftgewerbe in der Welt einen guten Ruf und uerfpricht man [ich uiel uon

feinen Iieiffungen. fln tüchtigen nieiftern fehlt es ihm nicht, wohl aber an den rechten Abnehmern und

Beftellern, die es ihm ermöglichen, fich nach dem Hlaße der ihm innewohnenden Kräfte zu betätigen.

Werden uon den Kreifen, die dazu berufen find, das echte Kunfthandwerk zu fördern, die Zeichen der Zeit

nicht uerftanden und die rechten nieiffer überfehen, fo wird eines Cages der Strom künftlerifchen Lebens,
der auf die Dauer mehrerer Jahrzehnte niünchen zur bedeutendften Stätte des deutfchen Kunftgewerbes
gemacht hat, zu fließen aufhören. An flnftrengungen, die guten Kräfte zu fich heranzuziehen, läßt man
es weder im norden noch im Süden fehlen. Das Zeichen aber, unter dem allein der Sieg errungen wird,

heißt «iniodern)'.
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Die bayerifdie tederinduWrie.
Von Dr. Arthur Cohen, IRünchen.

Trofj der bedeutenden bayerifchen Viehzucht (nach der Zählung uon 1900 kamen auf einen Einwohner

und 1 qkm in Bayern 0,56 bezw. 45,7 Stück Rinduieh, im Reich 0,34 bezw. 35,0 Stück) fpielt die Ver=

arbeitung der tierifchen Baut zu Lieder in Bayern keine gro^e Rolle. Während 18<)5 im deutfchen Reich

53 946 Perionen in der liederfabrikation (einfchlie^Iich der üohmüllerei) befchäftigt waren, fanden

in Bayern nur 4308 Perfonen darin ihren Erwerb, obwohl nadi dem Verhältnis der Beuölkerung auf Bayern

5988 Perfonen treffen müßten. Es gibt zwar in Unterfranken eine ziemlich bedeutende Lohmüllerei,

begünftigt durch den Eichenbeftand in der dortigen Gegend, und die eigentliche Gerberei ift in Bayern

mit 738 Gehilfenbetrieben vertreten. Aber die handwerksmäf5ige Gerberei (1 — 10 befchäffigte Perfonen)

überwiegt bei weitem, indem fie 697 Betriebe umfafjt (darunter 144 Betriebe mit 2-10 Perfonen in Ober-

bayern, 103 Betriebe mit 2-10 Perfonen in Oberfranken). Kleine Lederfabriken (11-50 Perfonen) gibt

es in ganz Bayern nur 33; dazu kommen 3 Produktionswerkftätten für gefärbtes und lakiertes beder

(Erlangen); im ganzen 36'). Davon treffen auf die Pfalz 9-), auf ITlittelfranken 11 Betriebe. Außerdem

gibt es in Bayern 8 Lederfabriken mit mehr als 50 bcfchäftigten Perfonen, darunter 5 in der Pfalz-) und

2 in Oberbayern (Rlü neben). Diefe 8 Lederfabriken befchäftigten zufammen 1014 Perfonen, die beiden

größten (in ITlünchen) 132 bezw. 323 Perfonen; die 5 Pfälzer Lederfabriken befchäftigten zufammen

500 Perfonen. Es gibt 3 preufjifche Provinzen, welche jede für fich allein mehr Lederfabriken bellten,

als ganz Bayern, nämlich Brandenburg (Berlin!) 11 Grofjbetriebe mit 1150 Perfonen, Schleswig-Bolftein

(Hauptfiö der deutfchen Lederfabrikation) 14 Großbetriebe mit 1890 Perfonen, Rheinlande 14 Großbetriebe

mit 2411 Perfonen.

Von den Verarbeitungsgewerben der Lederinduftrie wollen wir die Schuhwarenfabrikation, die

ßandfchuhfabrikation und die Koffer- und Cafchenfabrikation näher betrachten.

I.

Das Schuhmachergewerbe ift das Schulbeifpiel für die Veränderungen, die im Gewerbe feit

der Umwälzung in der Cechnik und im Verkehrswefen eingetreten find. Der Schufter galt als der Cypus

des biederen, aber etwas ärmlichen Bandwerksmeifters; der Schufterjunge als forglos, übermütig, gutmütig.

Eine befondere Bandwerkstüchtigkeit rühmte man dem <iSchufteri> nicht nach, was wohl damit zufammen=

hängt, daß der Zunftzwang im Schuhmacherhandwerk nicht fo ganz feften Fuß faffen konnte; Flickfchufter

waren audi auf dem Lande zugelaffen, weshalb fich der Schimpfname Schufter für Pfufcher, Störer ein-

bürgerte. Der Schufter hantierte auf feinem Schemel gemächlich mit flhie, Pfriemen und Pechdraht; zu

Grübeleien war dabei genug Zeit, und fo ift der Schufter in den Geruch der Weltweisheit gekommen,

') Darunter 17 mit 21-50 Perionen.

^) Die üederfabrikafion in der Ptaiz hängt mit der in Pirmafens (etir entwickelten Sdiuhwarenfabrtl^ation (tiefie

dalelbtt) zufammen.



wozu gro^e hiltorifche Beifpiele (Bans Sachs, Sakob Böhme) das ihrige beigetragen haben. Wie anders

heute! Der SchuhmachermeiFter hat aufgehört, in feinen ITlufeftunden zu dichten oder zu philofophieren,

er ift durch des liebens Ilot gezwungen, Rebenerwerb zu fuchen als üachtwächter, Ixaternanzünder, flus=

hilfskellner, Bilfspoftbote. Der Schufterbub wird bald zur Legende geworden fein, denn die Zahl der

Schuhmacherlehrlinge ift rapid im Sinken begriffen ün einer modernen Schuhfabrik uollführen die uielen

mafchinen einen Böllenlärm, und alle Poefie der Schuhmacherei ift unwiederbringlich dahin.

Die Umwälzung der Technik in der Schuhwarenuerfertigung^) ift durch zwei Catfachen markiert,

welche am Anfang und am Ende der Gntwickelung ftehen: Erfindung der flähmafchine durch den Amerikaner

Elias Bowe in den 40er fahren des 19. Jahrhunderts und ihre fldaptierung zur Sohlnähmafchine um
1850, fowie die Einführung der Zwickmafchine in den legten Jahren, welche dem gelernten Arbeiter den

legten bedeutenden Bandwerksgriff, die Zufammenfügung von Sohle und Schaft, abnahm. Die wichtigfte

Etappe auf diefem Wege war die Einführung der Knopflochnähmafchine, ebenfalls aus Amerika. 6egen=

wärtig ift die Cechnik in der Schuhwarenfabrikation fo fehr ausgebildet, da^ beinahe für jede kleinfte

Verrichtung eine Spezialmafchine zur Verfügung fteht'').

3n wirtfchaftlicher Beziehung haben ebenfalls zwei Catfachen die einfchneidendften Verändere

ungen in der Struktur des Sdiuhmachergewerbes hervorgebracht:

1. Die Abfpaltung der Produktion in zwei felbftändige Ceilgebiete: Berftellung uon Schäften (als Balb=

fabrikation) und Berftellung uon Schuhwaren. Erfterer Produktionsabfchnitt hat fich im Zufammenhang mit

der Einführung der nähmafchine uollftöndig in der Richtung zum Großbetrieb entwickelt, fodaß heutzutage

die kleineren Schuhmacher faft durchgehends ihre Schäfte nicht felbft anfertigen, fondern fertig beziehen, fei

es uon befonderen Schäftefabriken (Berlin, Breslau), fei es uon Schuhfabriken.

2. So lange der Konfument an dem Gebrauch der Beftellung nach Ula^ fefthielt, konnte auch

das Schuhmacherhandwerk feinen Boden nicht ganz uerlieren. Als aber zuerft die Frauen und Kinder,

dann auch die FTlänner, und hier zulegt auch die wohlhabenderen Schichten zum Ankauf fertiger

Schuhwaren in den ftädtifchen FTlagazinen übergingen, war es um die Kundenarbeit in der Schuh»

macherei gefchehen. Einen kleinen Erfa^ gewannen die Schuhmachermeifter, wenigftens die tüchtigen,

uorwärtsftrebenden unter ihnen, in der neu aufkommenden Orthopädie in Folge der FortFchritte der

modernen Bygiene. Denn die Schuhwarenfabrikation als Ulaffenproduktion kann nur auf normal

gebaute Füße Rückficht nehmen.

Der Übergang uom Kleinbetrieb zum Großbetrieb in der bayerifchen Schuhmacherei ift aus folgender

Cabelle erfichtlich:

Unter den ß au p t b e tri eb en befinden fich

S3aupt= Befdiäftigfe
Allein»

betriebe

Sehilfenbetriebe'')

betriebe Perfonen mit 1—10 Perfonen mit 11—50 mit 51-200 mitüber200
Summa

Betriebe Perfonen Perfonen

1882 . . . . 31 582 48 225 21229 10 289 24 496 45 19 10353
1895 . . . . 28 402 50 472 19 359 8 854 21819 133 50 6 9 043
mehr (+)) als

weniger (-)) 1882

Prozent . . .

-3180

- 10,0

+ 2 247

4,7

-1870

-8,8

- 1 435

-13,9

-2 677

- 10,9

+ 88

195,5

+ 31

613

+ 6

600

- 1 310

- 12,6

Gefunken find: die Anzahl der Bauptbetriebe, der Alleinbetriebe und der Kleinbetriebe

(1-10 Perfonen); ferner die Anzahl der in den leßteren befchöftigten Perfonen. Geftiegen ift die

Anzahl der mittleren (11-50) und der großen Betriebe (über 50 Perfonen), ferner die Anzahl der in

') eine eriiebung des Pereins für SozialpoIifil< (18ö5) ergab z. B., da^ auf 87 Scfiufimachermeiffer in efmsfiorn (Sctifeswig.

Bolffein) nur 4 Schufimactierlefirfinge I^amen, in hoiii (fleuuorpommern) auf etwa 100 Sctiulrmadiermeifter 3 Scfiufimacfierlefirlinge.

3n Leipzig, wo früher auf jeden felbftöndigen Schuhmacher 1 Lehrfing traf, trifft iet3t (1895) auf U felbftändige einer.

-') Franl<e Ernft, Die Schuhmacherei in Bayern. fTlünch. Polksw. Sfud., 1, 1893.

Vergi. den Beitrag der «Vereinigten Schuhfabril^eni-, Rürnberg, im II. Teile diefcs Weriies.

*) D. h. Betriebe mit fTlitinhabern, Gehilfen oder ITlotoren.
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den mittleren und großen Betrieben befdiäftigten Perfonen. 3nfolge diefer Steigerung ilt audi die flnzatil

der befdiäftigten Perionen im ganzen geltiegen, obwohl, wie erwähnt, die Anzahl der ßauptbetriebe im

ganzen gefallen ift. Die Steigerung ift unter anderem auch deshalb bemerkenswert, weil man gefürchtet

hatte, daf5 infolge der Verbreitung der mafchinen eine gro^e Anzahl von Arbeitern brotlos würde. Wahr=

fcheinlich hängen die Dinge fo zufammen: infolge der Verdrängung des Bandarbeiters durdi den

mechanifchen Schuhmacher find die Produkte billiger und dem heute nicht auf Solidität, fondern auf

eine gewiffe fchäbige Eleganz gerichteten Sefchmack der IUenge zufagender geworden.

Dadurch und durch die Vermehrung der Bevölkerung ift der flbfatj an Schuhwaren geftiegen, und dadurch

wiederum der Bedarf an Arbeitskräften, wenigftens infoweit, da^ die nachteiligen Folgen der Einführung

der mafchinen auf dem Arbeitsmarkt ausgeglichen wurden, wenn audi die Iieiftungsfähigkeit der Schuhwaren»

Produktion und die ökonomifche Fähigkeit der Bevölkerung zum Erwerb von Schuhwaren noch immer

in einem gewiffen ITli^uerhältnis zu einander ftehen.

Obwohl es in uerfchiedenen Städten Bayerns gro^e leiftungsfähige Schuhfabriken gibt (Rürnberg:

Vereinigte Frönkifche Schuhfabriken uorm. ITlax Bruft, uorm. B. Berneis Akt.=Gef., weldie vielleicht das

bedeutendfte Etabliffement diefer Branche in ganz Deutfchland ift, Schweinfurt, ITlünchen), fo ift die eigentliche

Schuhmacherftadt doch Pirmafens, wo [ich auf einem verhältnismäßig kleinen 6ebiet über 100 Schuh=

fabriken mit allen ihren Annexen (©erbereien - fiehe oben Iiederhandlungen, Sdiuhgroßiften ufw.)

zufammendrängen. Die Urfache der Entftehung der dortigen ^nduftrie (Ende des 18. Jahrhunderts) ift

diefelbe, wie die fo vieler anderer Großinduftrien, die aus der Bausinduftrie hervorgegangen find; große

Bevölkerungsvermehrung bei ungenügendem landwirtfchaftlichen Erwerb wegen Unfruchtbarkeit des Bodens,

notdürftig wie die Uerhältniffe, unter denen die 'iSründen» diefer 3nduftrie lebten, war auch die Ware,

die fie hervorbrachten. Der Volkswiß fagte; es feien Schuhe nicht zum laufen, fondern zum kaufen;

denn — fie waren billig. Es waren hauptfächlich Frauen- und Kinderfchuhe, und zwar der leichteften Art

(Bausfchuhe aus Schafleder etc.), die das -iluftige Pirmafenser Schlappeweii- verhaufierte. Jeßt wird in

Pirmafens natürlich jede Sorte Schuhzeug fabriziert, vom ordinörften Pantoffel bis zum eleganteften Rahmen«

ftiefel. merkwürdig ift, ein wie großes Gebiet fich bei alledem noch die Bausinduft rie bewahrt hat.

"Schühchen z. B. für kleine Kinder, die in Pirmafens alljährlich millionenweife in hun-derten von Sorten

aus Leder und Zeug gefertigt werden, kann die mafchine natürlich audi liefern, aber nicht fo zierlich und

leicht, fondern plumper, edtiger, fdiwerer als die Bandi-.') Die derb anpad^ende mafchine erfordert eben

vielfach befferes und teuereres material, als der Fabrikant der Konkurrenz wegen für die geringeren

Sorten des maffenkonfums aufwenden will. Ein Gegenftüd< zu diefem Bereinragen älterer Betriebsformen

bei der Sdiuhproduktion bietet im Bereidi des Bandeis die Erfdieinung, daß Sdiuhwaren, und zwar ganz

befonders die hausinduftriell erzeugten, nodi heute vielfadi auf märkten und meffen abgefegt werden.

Anders in Amerika, wo die «imedianifche Sdiuhmadiereii- und das Sdiuhwarenmagazin die ganze

Brandie beherrfdien. Die Urfadie find die hohen liöhne, die die weitgehendfte Anwendung und Ausnut3ung

der mafchinenarbeit nicht nur rentabel madien, fondern fogar direkt erfordern. (Audi in Deutfdiland ift

die Aufrediterhaltung der ßeimarbeit neben der Fabrikarbeit kein moralifches Verdienft der Unternehmer,

fondern nur das Ergebnis gefchäftlidier Berechnung, des Vergleiches zwifchen den Kotten der mafchinen«

arbeit und den relativ niedrigen liöhnen der Band- und Beimarbeit.) Die Folge ift eine fteigende Einfuhr

von feinen ledernen Schuhwaren aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Deutfdiland. Sie betrug 1902

680 Doppelzentner, 1903 1 182 Doppelzentner, 1904 1 002 Doppelzentner, 1905 1 552 Doppelzentner und

wurde nur von der Einfuhr aus Öfterreich-Ungarn (in den leßten Sahren gegen 4 500 Doppelzentner)

übertroffen.

II.

Eine Großinduftrie, welche nicht aus dem zünftigen Bandwerk hervorgegangen, fondern, feit fie in

Deutfdiland befteht, unternehmend aufgetreten ift, ift die Bandfdiuhfabrikation. Sie ift franzöfifdien

Urfprungs. Der Bandfchuh felbft ift zwar ein fehr altes, von den oberen Gefellfdiaftsfchiditen ftets bevor-

zugtes Kleidungsftüd^. Bekannt ift, daß der Vafall mit behandfdiuhter Rediten den Creueid fdiwört. Aber

ein felbftändiges, zunftmäßig in fidi abgefdiloffenes Gewerbe war die Bandfdiuhmadierei in Deutfdiland

•) Franke, a. a. 0. S. 70.

n = n.
. 93 •



nicht, fondern die Anfertigung von BandFchuhen war Bauswerk, fpäter ITlitaufgabe des Säcklers oder

Bandagilten. Der ßandfchuh war nodi nicht die zierliche, angepaßte Pu^ware uon heute, fondern er

umfchlo^ weit und faltig die ungefchlachte Band des liandsknechts. Diefer deutfche ßandfchuh wurde uon

dem franzöfifchen Bandfchuh, dem 6ant der nach dem Widerruf des Edikt uon Ilantes 1685 in Deutfchland

fich niederlaffenden franzöfifchen Emigranten uerdrängt. Floch 1774, alfo beinahe 100 3ahre nach

der Emigration, waren in Erlangen nur Franzofen reformierter Religion als Bandfchuhmacherlehrlinge

zugelaffen. (Ilodi heute trifft man unter den Bandfchuhmachern auffallend ulele Cräger franzöfifch klingender

riamen, und eine gro^e Anzahl franzöfifcher Fachausdrücke deutet auf das Urfprungsland der Technik hin.)

Zu diefer Zeit') produzierten in Erlangen 8 Unternehmer jährlich über 120 000 Paar Bandfchuhe. <iDer

Verfchlei^ und Ruhm ihrer Waren ging weit und breit. ITlehr als 200 weibliche Perfonen ernährten fich

uom Bandfchuhnäheni'. Die Ware ging meift nach Sadifen und Süddeutfchland, aber auch nach England,

Italien und Rußland.

fluch heute noch Ift Erlangen ein Bauptfi^ der deutfchen Bandfchuhfabrikation. Von den 9 bayerifchen

Betrieben für Bandfchuhherftellung mit mehr als 10 befchäftigten Perfonen befinden fich 5 in ITlittelfranken,

2 in Oberbayern (ITlünchen). Die größte bayerifche Bandfchuhfabrik (zugleich zweitgrößte in Deutfchland)

mit zirka 300 Arbeitern befindet fich in Illünchen (3. Roeckl).

Da es bei der Bandfchuhfabrikation auf die fubtile Behandlung des FTlaterials ankommt, fo fpielt

die niafchine in diefem Gewerbezweig keine fo große Rolle, als man bei der ITlaffenproduktion uon Band=

fchuhen anzunehmen geneigt ift. Dagegen ift der Unternehmer auf tüchtige, gefchickte Arbeitskräfte
angewiefen, und der moderne Bandfchuhmacher hat uiel uon dem alten Bandwerkerftolz fich erhalten,

dabei ift er ein klaffenbewußter Arbeiter. Von den Bandfchuhmachern ift in Deutfchland etwas über die Bälfte

aller Berufsangehörigen organifiert, welcher Sa^ nur uon wenig Berufen übertroffen wird.

Das Rohmaterial der Bandfchuhfabrikation Ift das Bandfchuhleder, das aus der Baut uon jungen

Ziegen oder Lämmern durch ein eigentümliches, zuerft aus Frankreich nach Erlangen gebrachtes Weißgerbe=

uerfahren, die fogenannte Erlanger Weißgerberei oder ölacegerberei, gewonnen wird. Das

lieder wird zunächft dolliert, d. h. mittels Schabens uerdünnt und zugefchnitfen (in den größeren .Betrieben

mit der Stanzmafchine). Bierauf werden die Stücke entweder — bei der feineren Ware — unter Benußung

einer Bilfsmafchine, des fogenannten Rähkammes, mit der Band, oder, wenn ordinäre aber billige Ware

geliefert werden foll, mittels befonderer Ilähmafchinen genäht, doch find nicht alle Teile des Bandfchuhes

der niafchine zugänglich, fo daß die ITlafchine nur für einen Cell der Iläharbeit benußt werden kann.

Das nähen mittels nähkammes gefchieht uielfach hausinduftriell, und es wird zu diefem Zwecke der

Bandfchuh häufig fogar ins Ausland gefchickt, im fogenannten «tpaffiuen Veredelungsuerkehn», namentlich

nach Belgien und Böhmen, wo die feine Bandfchuhnäherei ihren Siß hat. Zu diefer Kategorie uon

Bandfchuhhilfsbetrieben gehören offenbar auch die 160 Alleinbetriebe der Bandfchuhmacherei in der

Oberpfalz, welche die Statiftik uon 18<)5 aufweift: es find Beimarbeiterinnen, näherinnen, welche uon

den Bandfchuhfabriken befchäftigt werden.

Die Bandfchuhfabrikation ift eine der bedeutendften deutfchen Exportlnduftrien. Der Baupfkunde
ift die amerikanifche Union, troß des hohen amerikanifchen Einfuhrzolles uon 2 bis 5 Dollars per

Dußend Paar. Die deutfche Ausfuhr uon Bandfchuhen betrug dem Werte nach:

1902 .... 18879000 m., dauon ging nach Amerika für 11 334000 m. ^ 60 Prozent

1903 .... 18757 000 „ „ „ „ „ „ 11 277000 „ = 60 „
1904 .... 18665000 „ „ „ „ „ „ 11 147000 „ — 60

Der Abfaß nadi Amerika ift alfo in den leßfen Sahren fowohl abfolut als auch relafiu etwas

gefunken. - Daß die bayerifche Bandfchuhinduftrie an diefem Export erheblich beteiligt ift, dürfte daraus

heruorgehen, daß im 5ahre 1905 allein aus dem Konfulatsbezirk niünchen fiederhandfchuhe im Werte

Uon 202 104 Dollars nach den Pereinigten Staaten abgegangen find.

Wenn Deutfchland bei der neuregelung feiner Bandeisbeziehungen mit den Vereinigten Staaten

uon Amerika in einen Zollkrieg geraten follte, fo wäre die Bandfchuhinduftrie eine der erften 3nduffrien,

die um ihre Exiftenz kämpfen müßte.

') Schanz, 6efchichte der Kolonifation und Snduftrie in Franken S. 93.
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III.

Wir haben in diefem Werke fction öfters Gelegenheit gehabt, darauf aufmerkfam zu madien,

welche Umwälzung die Änderung uon Iiebensgewohnheiten in der gewerblichen Produktion häufig

heruorruft. Das übliche Verpackungs= und flufbewahrungsmittel für die täglichen Gebrauchsgegenltände bei

Reifen von Ort zu Ort war zuerft der Sack (Illantelfack), fpäter die Reifetafche, und zwar nicht die

lederne Cafche, fondern die fackähnliche Zeugtafche ; umfangreichere Gepäckftücke, z. B. Plaids, wurden

einfach mit Riemen zufammengehalten. Zuftöndig zur Anfertigung der Reife=effekten waren demnach der

Säckler, Cafchner und Riemer. Der Gifenbahnuerkehr hat feinen befonderen ihm kongenialen Reifegepäd^»

behälter hervorgebracht, den Koffer mit feinen uerfchiedenen Abzweigungen, zu denen auch die weite,

bauchige, moderne Reifetafche gehört. Der Koffer wurde urfprünglich aus Leder hergeftellt; feiner

bemächtigte fich der Sattler, dem auf der anderen Seite durch die Erbauung der Eifenbahnen die

Erfüllung feiner föauptfunktion, Berftellung des Sattelzeuges (Pferdegefchirr), ftark verkümmert worden

war. flis aber der Reifeuerkehr lebhafter wurde, als die ftädtifchen Spezialgefchäfte und Kaufhäufer auf«

kamen, als ferner die Cechnik immer neue Verbefferungen inbezug auf FTlaterial und Berftellungsmethoden

aufbrachte, da wurde es bald dem Sattler und Cafchner unmöglich, diefen Fortfehritten zu folgen. Es

entftanden befondere Koffer» und Cafchenfabrike n, uon denen die Lederwaren- und Reife»

Effektenhandlungen, die Kaufhäufer und Warenbazare ihre Ware bezogen. Dem Sattler') blieb

nichts anderes übrig, als dem Zug der Zeit zu folgen und felbft einen Ltaden zu eröffnen, feine Werkftätte

fank zur Reparaturftätte herab, aus dem föandwerker wurde ein Bändler. So die Entwicklungstendenz.

Die Koffer und Cafchen, fowie überhaupt alle Arten uon Reifeeffekten werden alfo heutzutage in

der Fabrik hergeftellt. Es kommt wohl noch uor, da^ ein Sattler im Winter, in der toten Saifon, uon

feinem Gehilfen oder Lehrling, um ihn zu befchäftigen, Bandkoffer, Reifetafdien, Schultafchen geringerer

Qualität herftellen läf5t, aber die Bauptmaife der Koffer, die in den Konfum komm.in, ftammt aus

Spezialbetrieben.

Wie früher Banf und Rupfen, fo hat jetjt auch das Leder feine fllleinherrfchaff auf dem Gebiete

der Reifeeffekten verloren. Die gröf3eren Koffer werden gegenwärtig faft ausfchliefjlich aus Bolz oder

fpanifchen Rohrplatten hergeftellt, mit Segeltuch überzogen, innen mit Stoff ausgekleidet und eventuell

mit Ölfarbe beftrichen.

Die bagerifche Koffer- und Cafchenfabrikation ift nicht bedeutend, nur in flürnberg gibt es ein

vieluerfprechendes Unternehmen diefer Art (fiehe Georg Stüf5el im II. Ceil). Eine kleinere Kofferfabrik

in Hlünchen mit ca. 25 Arbeitern, zum Ceil Schreinern, zum Ceil Tafchnern, arbeitet hauptfächlich für

Kaufhäufer. Die Statiftik uon 1895 weift für Bayern im Riemer- und Sattlergewerbe 1747 Gehilfenbetriebe

auf. Darunter befinden fich 50 Betriebe mit 6-10, 18 mit 11-20, 3 mit 21-50 befchäftigten Perfonen

(im ganzen mit 68 befchäftigten Perfonen) und 1 Betrieb mit mehr als 50 (58) Perfonen. Da aber in diefer Statiftik

auch diejenigen Sattlereien inbegriffen find, in denen auch Capezierarbeiten vorgenommen werden - und

das ift erfahrungsgemäß die ITlehrzahl fo ergibt fich mit Wahrfcheinlichkeit, daß die Sattlerei in Bayern

im allgemeinen über den Kleinbetrieb nicht hinaus gekommen ift.

Sehen wir fomit, daß in Bayern die Lederinduftrie fich nicht fo ftark und reich entwickelt hat, wie

die ebenfalls von uns behandelte Bolzinduftrie, fo teiltet Bayern doch auf zwei wichtigen Gebieten der

Lederinduftrie - Schuhwaren- und Bandfchuhfabrikation - fo Bedeutendes, daß die Lederinduftrie in

unferem Vaterlande immerhin würdig vertreten erfcheint.

') Viele Sattler finden aber in der Polfterung- und Capczierarbeit, der Zimmerdekorafion etc. (iiche oben bei der Holz-

Indultrie) ein anderes Feld liirer gewerblidien Cäti9i<eit.
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Die bayerildie ITlühleninduürie,

Von Paul Bauriedel, Rürnberg,

Vorlibenden des baijerifdien Zweiguereins vom Perbande deutfdier ITlüllcr.

einem porzugsweife Getreide bauenden liande wie das reditsrheinifche Bayern mit feinen weiten,

I ebenen Landesltrecken iff naturgemäß die ITlüIIerei uon altersher von ganz befonderer Bedeutung

geweFen. Denn die breit über das ganze band und über alle Diftrikte gleichmäßig verteilten

müHer find die natürlichen Verarbeiter und richtiglten Verwerter der reichen Bodenprodukte des

Iiandes. So lind in alter Zeit im liande an allen Wallerläulen Bayerns ITlühlen gebaut werden, die meilt

gegen Empfangnahme eines gewilfen Prozentfaßes Getreide, oder auch gegen Barlohn, die zur ITlühle

gebraditen Körner den Bauern zu FTlehl für den Eigenbedarf uermahlten und ihnen durch die ausge«

mahlene Kleie die unentbehrlichen Futterftoffe für das Vieh lieferten. Bauer und ITlüller waren dabei

zufrieden. Es war die Zeit, wo die ITlüller noch um ihr zufriedenes, idyllifches Dafein beneidet wurden,

die Zeit, wo die unfterblichen ITlülIerlieder Schuberts entftanden uon der ITlühle im kühlen Grunde, uon

der fchönen ITlüllerin und dem reichen ITlüller und dem ITlüllers-Efel, aber auch die Sage uon dem Ceufel,

der hie und da einen aus der ITlüllerzunft geholt, weil dieler den ITlahlkunden zuwenig ITlahlgut in die

Säcke getan hatte.

Gerade diefes belchaulidie ITlüllerdafein lollte aber bald die größten Umwälzungen erleben, die

jemals ein Gewerbe durchgemacht hat.

Es kam Ende der 40er 3ahre die Zeit, wo man anfing, die alten ßolzwafferröder mit den

mäditigen Eichbaumwellen durch eiferne Räder oder gar durch Curbinen zu erfeßen, hie und da fogar half

fchon eine befcheidene DampfmaFchine in Zeiten großer Crockenheit dem ITlüller zu feiner Arbeit. ITlan

fing an, Fogenannte <iamerikaniFche KunFtmühlem- zu bauen, welche dann mit bedeutend beFferer Ein-

richtung uerfehen waren als die alten ITlühlen mit den ßolzgetrieben, den Beutelkäften und den klappernden

Einlaufuorrichtungen. Die Bayerifche Regierung forderte zum Bau folcher ITlühlen auf und prämiierte

Fogar die heute noch beFtehende Firma Späth in Dußendteich bei Hürnberg für die erffe nach dieFem

namerikanifchen SyFtemi- erbaute ITlühle mit zwei Gängen. Damals wurden die berühmtelten ITlühlFteine

uon Andernach am Rhein, uon Krähwinkel und WendelFtein bezogen, alFo lauter Sandlteine, die Fich meiFt

raFch abnüßten. Die aufblühende ITlalchineninduftrie warf fich nun auf das Gebiet des ITlühlen-

Umbaues. Überall entftanden in allen Ceilen des Iiandes Foldie KunFtmühlen, die auch inFofern eine

Umwälzung in der ITlüIIerei heruorrieFen, als Fie FelbFt Fich auf eigene Rechnung das Getreide kauften und

zu ITlehl uermahlten, um dann diefes weiter an den Bäcker zu uerkaufen. Es hörte in diefen damals

nach einer «iKonzeffioni' bedürfenden ITlühlen alfo die üohnmüllerei auf. Das neue Syftem fand auch

nach anfänglichem Widerftand bei den Bäckern bald Anklang, die es ganz bequem fanden, der ITlühe des

Einkaufs von Getreide und der Unbequemlichkeiten des Selbftmahlens enthoben zu fein und fich dafür

ein meift fchöneres, helleres Ulehl uom ITlüller anfahren zu lafFen. Gs brachte nun die Technik Ver-



befferung auf Verbelferung in der ITlüIlerei. Die Sandmühlfteine wurden durdi Illühllteine erlebt, die aus

hartem Quarzmaterial zufammengefe^t wurden und meift aus Steinbrüchen in ha Fertö sous 3ouarre in

der nähe von Paris kamen, daher «lehampagnerfteine» hieben. Diefe fertigten ein weit helleres ITlehl als

bisher die Sandfteine. Die alten Beutel wurden durch Zylinder erfef3t, die mit Seidengaze überfpannt waren

und ebenfalls reineres ITlehl erzeugten. Aber der Weltverkehr fing auch fchon an, feinen Schatten in

das Dafein der bayerifchen ITlühlen zu werfen. £s war diefen wohl angenehm, da^ fie auf dem Wafferweg

Donau aufwärts die ausgezeichneten Ungar» und befonders Chei^weizen beziehen konnten, aber es nahm

auch bereits die Einfuhr öfterreichiFch'ungarifchen Ulehles oft bedenkliche Ausdehnungen an, weil gerade

die öfterreichiFch'ungarifche fogenannte Bochmüllerei fich befonders entwickelt hatte. Öfterreich'Ungarn galt

damals mit der Schweiz als die ßochfchule der ITlüIlerei; vor allem durch die Bilfsmafchinen zur Reinigung

der Griefe und Dunfte; zuerft die fogenannten Wiener Stäuben, dann die ßaggenmacherfchen Sriespu^»

mafchinen. Freilich fanden auch die Grzeugniffe der bayerifchen ITlühlen zu diefer Zeit ebenfalls auf dem

Wafferweg ITlain abwärts noch guten und lohnenden flbfa^ nach der Rhein« und ITlaingegend in den

volkreichen Diftrikten in Frankfurt, ITlainz, ITlannheim und ßeidelberg.

Audi die Bandelsmühlen hatten alfo eine gute, gewinnbringende Zeit. Doch rafcher folgten fich

die Vergrößerungen der Betriebe und neue ITlühlen entftanden, wie die Pilze aus der Erde fehleren.

Die nimmer raftende Cechnik erzielte Verbefferungen in der Aufgabe der 6etreidereinigung. Die größte

Umwälzung aber brachte die Erfindung der Walzen und zwar der Porzellanwalzen des Schweizers

Wegmann in Ileapel. Rieht nur, daß diefe Walzen bedeutend helleres ITlehl als die ITlahlgänge lieferten,

fondern man konnte auch, da fie bedeutend weniger Kraft beanfpruchten, mit der gleichen Kraft faft das

Doppelte leiften. ITlechwart und 6anz & Co. in Peft erfanden und fertigten die Bartgußwalzen, die

gar bald geriffelt wurden und zu Schrotzwecken fich als fehr vorteilhaft erwiefen. So erfreulidi nun diefe

technifchen Vorzüge der Arbeitsleiftung waren, fo fehr wurden fie durch die mit ihrer Bilfe herbeigeführte

Zuuielerzeugung zum Unfegen der ITlüIlerei. Überall wurde mehr ITlehl erzeugt, auch jede Klein« und

ITlittelmühle wurde leiftungsfähiger. Überall in Deutfchland entftanden nun mit den heften Ginrichfungen

uerfehene ITlühlen, befonders aber an den Wafferftraßen, als Deutfchland vom Getreide ausführenden üand

durch feine fo rafch fich vermehrende Bevölkerung zur Einfuhr fremden, außereuropäifchen Getreides

gezwungen wurde. Die Bezugs« und Abfaßverhältniffe im rechtsreinifchen Bayern wurden damit vollftändig

auf den Kopf geftellt. Der Abfaß nach dem Rhein ging nicht nur völlig verloren, fondern, froßdem im liande

in den 90er Sahren felbft fchon Übererzeugung zu beklagen war und die Preife aufs äußerfte im Wettbewerbe

gedrüdtt waren, es mehrten fich die Angebote fremden ITlehles. Die Berliner, Breslauer und fächfifchen ITlühlen

beherrfchten Fchon in jener Zeit in Roggenmehl faft vollftändig den ITlarkt im rechtsrheiniFchen Bayern

fodaß tatfächlich periodenweife das heimifche Korn unverkäuflich war. Rieht genug damit, gründete das

Großkapital an den WafferumFchlagpIäßen, in ITlannheim und üudwigshafen, fpäter in Straßburg und

Duisburg und an der Wefer in Bameln, in ßamburg und Bremen riefige Weizenmühlen. Diefe ITlühlen

werfen nun mehr und mehr mit ßilfe der billigen Wafferfracht, mit Bilfe der noch beftehenden gleichen
Carifierung von ITlehl und Getreide, alfo von Rohftoff und Fabrikat, ein Unikum im Verkehrswefen, ihre

ITlehle zu Preifen ins heimliche Abfaßgebiet der bayeriFchen ITlühlen in folchen ITlengen, daß deren üage

dadurch eine immer ungünftigere wurde. Rieht nur, daß nun der Verdienft ein verFchwindender ift, hat die

Überfüllung des Rlehlmarktes im Kreditwefen bei den Kunden und die Gewährung fdhädigender Abzüge
und Gepflogenheiten Fchwere Übelftände gezeitigt.

Am meiften leiden unter diefen Verhältniffen die Rlittel« und Kleinbetriebe, aus welchen zu 90%
die bayeriFche Rlüllerei fich zufammenießt.

Die Kundenmüllerei liegt ganz ungünftig. Ein großer Prozentfaß der Kleinmühlen liegt ftille oder

ift bereits eingegangen. Die bei der RlüllereiberuFsgenoffenFchaft verficherungspflichtigen Rlühlen find feit

dem Beftehen von 5700 auf 4200 zurückgegangen. Die Rlittelmühlen arbeiten ebenfalls vielfach mit

vermindertem Betrieb, weil fie ihr Riehl nicht abfeßen können, froßdem audi fie mit allen Erfindungen

der neueren Cechnik wie Planfichter, Exhauftoren, Pußereien etc. ihre Rlühlen ausgerüftet haben und ein

tadelloles Riehl erzeugen, das bei dem Bäcker meift noch viel beliebter ift als das fremde Erzeugnis der

Großmühlen, deren Einfuhr in das heimifche Abfaßgebiet im 3ahre 1904 allein über 3 Rlillionen

Zentner Riehl betrug.
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flm meiften wird naturgemäß uon diefer in einem io getreidereichen liande geradezu widerfinnigen

rriehleinfuhr die bayerifche liandwirtfchaft gefchädigt; deren Getreidebau wird dadurdi Fortwährend unier

Preisdruck gehalten, weil der heimifche müller fein ITlehl nicht mehr nach dem 6etreidepreis kalkulieren

kann, fondern [ich lagt, ich muß im Verkauf fo billig Fein wie der fremde Konkurrent und kann infolge»

deffen dem Bauer für fein Getreide nur fo und fo uiel geben. Schreitet alfo der Vernichtungsprozeß der

mittel' und Kleinbetriebe unter den augenblicklichen Verhältniffen fo ungeftört weiter, fo wird der ganzen

bayerifchen Volkswirtfchaft ein unendlicher Schaden zugefügt.

es kann dem Staat und den Gemeinden unmöglich gleichgültig und zuträglich fein, wenn ein fo

gewichtiges Stück des ITlittelftandes untergeht. Durch die Vernichtung der Caufende uon Illühlen geht

nicht nur ein gewaltiges Volksuermögen zugrunde, fondern es entfteht ein großer Ausfall im Steuerertrag.

Gerade die im ganzen üand uerteilte ITlülIerei hat ftets hohe Beiträge zu den Staats» und Gemeindelaften

geleiftef und den örtlichen Gewerbsleuten uielfach lohnenden Verdienft geboten.

Aber auch der Konfument hat uon diefer Entwicklung der Verhältniffe keinen Vorteil zu erwarten,

dann wenn auch der zur Zeit niedere Preis der Großmühlen ihm anfcheinend günftig erfcheint, fo darf

man niemals außer fleht lalfen, daß nach Vernichtung und flusfchaltung der mittel» und Kleinmühlen

tödlicher das Großkapital, dem ja die mühlengründungen ihr Gntftehen uerdanken, zur Ringbildung

fchreiten wird. Dann zahlt der Bauer einen Ceil der Zeche, indem ihm die dann alleinigen Käufer fein

Getreide abdrücken, und der Konfument erft recht, indem ihm dann die Großbetriebe den mehl»

preis diktieren.

eine folch ungefunde Übermacht des Großkapitals, eine folche uerderblidie Wirkung kann auf

die Dauer der Staat nicht unbeachtet laffen. Schon lange beantragen die bayerifchen mühlen in ihrer

flotlage Abhilfe durch Einführung höherer mehltarife und Befteuerung der mühlen in einer Weife, welche

mit der menge des uermahlenen Getreides auch prozentual fteigt. Sie erblicken in der Gewährung diefer

maßregeln wenigftens eine etwas gerechtere Verteilung der Waffen in ihrem fchweren Kampfe gegen die

Großinduftrie.

Wird diefe Bilfe uerfagt, fo wird leider die fonft fo blühende liandesinduftrie gänzlich uerfallen.

Es ift keine Ausficht, daß fie den Kampf um ihre Exiftenz noch lange fortführen kann. Es uoll»

zieht fich das eigentümliche Schaulpiel, daß eine qualitatiu und quantitatiu fo leiftungsfähige Undultrie,

die fo naturgemäß dazu dient, die heimifchen Bodenprodukte zu uerarbeiten und dem Verbrauch

zuzuführen, dazu nicht mehr in der liage ift, weil der Wandel der Zeit und des Verkehrs Verhältniffe

und Übelftände gezeitigt hat, deren Einwirkungen man in früheren fahren nicht uorherfehen konnte.

3eßt aber liegen fie klar zu Cage und darum follte man nun auch ungefäumt die erforderliche

5ilfe uon Staatswegen gewähren und nicht ruhig zufehen, bis es uielleicht mzu fpäti- ift.





Die nahrungs« und ßenu^mittel«

ünduWrie.
Von Chefredakteur Dr. Richard Cannert, Rürnberg.

Die
ältelte yon allen ünduFtrien ift die ßerltellung der Flahrungs» und Senu^mittel. Sie ift wohl

Iah lo alt wie das menfchengerdilecht Felbft, hebt an mit jener Zeit, da es, wie in anderen

Dingen, vom Cier auch dadurch [ich zu unterfcheiden anfing, da^ es nicht mehr mit dem Cier

paradiefifch [ich uon der Beute an Frucht und Wild ernährte, welche die Ilatur uon felbit ihm

darbot, fondern, durch die harte Rot gezwungen, durch den Kampf ums Dafein erzogen, die Ratur in feinen

Bann zu zwingen, ihre freie Erzeugung durch Werkzeug, Ordnung, Arbeit zu regeln und zu heben begann,

mit jener Zeit, da fldam zum erften FTlale im Schweife feines flngefichts fein Brot a^.

So ift, wie die uerbreitetfte fo auch die urfprünglichfte und allererfte ünduftrie im Grunde die

Itandwirtfchaft. Undes fo allgemein wird der Begriff heute nicht mehr uerftanden, können uor Allem wir

ihn hier nicht uerftehen. Bedeutete er von Baus aus und bis ans Ende des uorle^ten Jahrhunderts nichts

anderes als Gewerbe und Sewerbsflei^, worunter ja auch die fiandwirtfchaft fallen mu^te, fo hat man
feither mit dem Aufkommen des mafchinellen Srofjbetriebs fich immer mehr daran gewöhnt, ihn ausfchlie^lich

auf diefen anzuwenden. Obfchon nun die liandwirtfchaft durch die Entwicklung der technifchen Errungen-

Fchaften und wirtfchaftlichen Verhältniffe ebenfalls immer mehr in die Richtung des mafchinellen Großbetriebs

gelenkt wird, fo ift fie auf diefer Bahn doch nicht fo weit fortgefchritten, kann fie nicht fo weit fortfchreiten,

dalg er für fie das Wefentliche, das Vorherrfchende, das Beftimmende wird. Das bleibt für fie ftets

— neben dem zu jeder fruchtbaren menfchlichen Cätigkeit nötigen oder doch erwünfchten Verftand — auf

der einen Seite die Arbeit der Band, des Einzelnen, auf der anderen das Schalten und Walten, die

Zeugungskraft der Flatur. fllan wird fie deshalb auch nicht zur ünduftrie im heutigen Sinne rechnen, hat

fie zu diefer in neuerer Zeit uielfach fogar in einen Gegenfaß geftellt, der freilich mehr tendenziös als

vernünftig ift. Zum Glück geht er uns hier nichts an, ebenfowenig die gegenteilige, klügere und heilfamere

ITleinung, daß beide, auch wenn fie begreiflich heute fich trennen, doch noch immer wie uon Anfang an

zufammengehören, fich ergänzen und fördern. Dagegen muffen wir darauf hinweifen, daß auch heute noch

^nduftrie und liandwirtfchaft darüber hinaus fehr enge Berührungen haben, ja, ineinander übergehen, und

zwar, abgefehen uon anderen Gebieten, die uns nicht befchäftigen, ganz befonders auf dem der flahrungs-

und Genußmittel.
Es gibt eben keines diefer angenehmen und nüßlichen mittel, das wir, mag es auch noch fo

gründlich durch die Bände der Dnduftrie gegangen fein, nicht in feinem Stoff der flatur, in feiner Kultur,

erften Verarbeitung und Liieferung der liandwirtfchaft, der einheimifchen oder der exotifchen, uerdankten,

die es aus der Ilatur herauszog; und gerade je 'lechten- und 'ledlen- wir es fchäßen, defto tiefer wurzelt

es in diefer und damit in jener.
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ün allererfter Iiinie gilt dies, wie [ich koniequenfer Weile uon felbff ueriteht, uon dem König unter

den Genu^mitteln, vom Wein. Von der CraubenreiFe bis zur FlaFchenreife geht er einen langen Weg,

der ihn, auch wo er nicht auf jene dunklen Pfade abirrt, auf denen der Kunftwein wächft, fchlie^lich durch

weite induftrielle Arbeitsgebiete hindurchführt, foda^ man wohl uon einer Weinindultrie fprechen kann.

Aber ftefs foll ihre Grundlage doch fein: die reine, felbffeigene 6abe der Ilatur, gewonnen durch einen

intenfiuen, rationellen landwirtfchaftlichen Betrieb. Hn diefem Sinne find der Weininduftrie durch ftrenges

6efe^ ihre fcharf und eng abgegrenzten Schranken gezogen: Sie foll das Raturerzeugnis nicht zu erleben

oder zu verbeffern, oder gar, was leider auch erlebt wird, zu uerfchlechtern uerfudien, fondern nur zum

Getränk umgeftalten, als folches entwickeln und vollenden, gebrauchst und genuf5fähig madien. Wenn

diefem Zwed^e unter dem uerführerifchen Ramen des 'iSchönensi' auch fremde Zutaten dienen, üDer welche

;nicht nur die Produktion, fondern auch die Gefe^gebung früher recht "weitherzig dachte, fo nimmt fie heute

die Sache defto genauer zum Beften der Konfumtion und fchlie^lich auch der Produktion, und war uon

jeher das «corriger la fortuno» uerpönt, fo ift heute faft ebenfo uerpönt das «icorriger la naturei». Wir

find eben, wie in anderen ßinfichten, fo auch in diefer, naturaliftifch geworden, was in diefer zugleich das

üdeale ift. Die Gottesgabe in ihrer herrlichen Reinheit foll des ITlenfchen lieib ftärken, des menfchen

Berz erfreuen, und fie wächft ja auf Bayerns Rebengeländen fo gut und fo reichlich, da^ fie diefe fchöne

Aufgabe ohne unbefugte Ilachhilfe erfüllen kann und erfüllt. Es wäre ein großer Irrtum oder etwas

Schlimmeres, wenn man gewiffe Fälle, nur weil fie fenfationell wirkten, uerallgemeinern wollte. Sie find,

wie längft feftfteht, lediglich die Folge der ungemein ftrengen bayerifchen Kellerkontrolle, einer um Vieles

ftrengeren, als fie anderwärts geübt wird. So haben fie auch flnla^ zu der energifchen Forderung unferer

Weinproduzenten auf eine gleichheitliche deutfche Kontrolle nach bayerifchem ITlufter gegeben, die fich nach

Recht und Gefet3 uon felbft uerftehen follte; andererfeits bieten fie hiernach gerade eine ungewöhnliche

Garantie für die Reinheit unferer Weine. Dabei find fpeziell im diesrheinifchen Bayern, das uns hier

allein befchäftigt, in Franken, trot3 des uon oben befohlenen fcharfen Vorgehens nur fehr wenige und

unerhebliche Verfehlungen entdeckt worden. 3a, man darf wohl lagen, unfer Frankenwein, der feine

Geburt nach des Reichsarchiurats Göhl und des Syndicus Dr. Kittel trefflichen Schriften bis auf die grauen

Zeiten der Karolinger zurüd^führt, der an feiner Wiege keinen geringeren als Paten fah als Kaifer Karl den

Groden (Bammelburger Weinbergfchenkungs=Urkunde für Fulda uon 777, markungs=Urkunde für Würzburg uon

780), der fich feither an den fonnigen Bügeln des anmutigen ITlaintales hinftreckt uon Bamberg bis über

flfchaffenburg, hat feinen alten ausgezeichneten Ruf gewahrt, ein zuweilen etwas herber, aber ehrlicher

und mannhafter Gefeile zu fein. Erfreut er fich als kerniger Schoppen» und geborener «iSchorlemorlei'=

Wein einer weiten Volkstümlichkeit, fo erhebt er in feinen beften fingen, den ruhmuollen Stein»,

Iieiftens Barfen=, Schalksberg=Bügeln uon Würzburg und anderen als originaler «iBodtsbeuteli' fich zu

höchftem Adel, laut gepriefen uon Linien und Kennern, unfterblich durch die liiebe unferer größten

Dichter, unferes Schiller, unferes Goethe, denen er nach eigenem Zeugnis für ihr inneres fchöpferifches

Wohlbefinden unentbehrlich war: <iSende mir noch einige , Würzburger', fchreibt Goethe feiner Frau;

denn kein anderer Wein will mir fchmecken, und ich bin uerdrie^lich, wenn mir mein gewohntes

Iiieblingsgetränk abgehti». Auch als fchäumender Sekt, erzeugt ganz nach franzöfifcher Art durch natürliche

Flafchengährung, alfo wiederum in uollkommener flaturreinheit (Jahresproduktion in Bayern nach Reidis=

ftatiftik 600 000 Flafchen), bewährt er feine hehren Gigenfchaften, Raffe, KörperfriFche, Duft, Wohlgefchmack

und Wohlbekömmlichkeit, kurz, die feine und kraffuolle ßarmonie einer «ledlen Seelei'. So macht er in

jeder Geftalt das alte Wort noch heute wahr: «iFrankenwein - Krankenwein, foll helfen und munden -
auch den Gefundem- - tro^ aller grämlichen AntialkohoNPhilifter, welche die eine ITla^lofigkeit töricht

genug durch die andere, den Ceufel durdi Beelzebub austreiben. Sie mögen damit bei fich zu Banfe

bleiben. Uns follen fie <inicht wehren — ein Glas in Ehren)-. Auch felbft dann nicht, wenn es Obft= oder

Waldbe'eren = Wein wäre, ehedem uielfach uon oben angefehene Getränke, die fich in Bayern feither zu fehr

anfehnlicher Qualität, Produktion und Konfumtion erhoben haben. - 3hre wichtige Rolle fpielt die flaturreinheit

bei allen flähr» und Genu^mitteln, den Rohprodukten, wie milch, Butter, Bonig, und den Fabrikaten, wie Wurft,

Spirituofen, Bieren. Überflüffig,' BeifpieIe anzuführen. Bängen all diefe mittel und die mit ihnen befchäffigten

ünduftrien fonach aufs engfte mit der.Ilatur und dadurch mit der fiandwirtfdiaft zufammen, dann ift es ja kein

Wunder, wenn in einem Staats, wie Bayern, welchen diefe mehr als irgend einen anderen der Bundesftaaten funda=>

mentiert und dominiert, auch jene ünduftrien eine heruorragende Stellung einnehmen. Es würde nun zu weit führen
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und den mir zur Verfügung ftehenden Raum beträchtlich überfchreiten, wollte ich He alle im Einzelnen

betrachten. Zum Cell, wie gefagt, liegen fie auf dem Grenzgebiet zwiFchen indultriellem und landwirt-

fchaftlichem Betrieb und dem lei^teren, der flaturerzeugung fo nahe, da^ man fie zur ^ndultrie im engeren

Sinne kaum mehr rechnen kann. Das dürfte uon dem in Bayern Fo ausgedehnten FTloIkereiwefen,
üon feiner ausgezeichneten Butter« und Köfeproduktion gelten, die fich ja vielfach, namentlich in

unferem «iklaffiFcheni' Butter» und Käfeland, im Allgäu, mit allen FFlitteln der Cechnik und Organifation

auf ihre Art zu wahren 6ro^» und zugleich FTlufterbetrieben entwickelt hat, fernhin über die wei^blauen

Pfähle hinaus in «igutem Geruch)' fteht, aber die Bezeichnung als ünduftrie doch lieber der 'iKunftbutten-,

der 'iFTlargarinei' yon ITlünchen, Flürnberg, Regensburg überlädt, die als folche, als fauberes, gutes und

billiges Surrogat, ja Ficherlich auch ihr uolles wirtFchaftliches Verdienft hat.

Ähnliches wie uon der FTl olkerei gilt uon der Brennerei. Sie ift in Bayern faft ausFchlie^lich

landwirtFchaftlicher Flebenbetrieb. Von einer Jahresproduktion uon hl der 6620 über ganz Bayern

verbreiteten Brennereien entfallen auf ihn mit 2440 Getreide» und Kartoffel»Brennereien volle 173,000 hl,

nur 23,000 hl auf 17 gewerbliche Brennereien diefer Art, die übrigen 3500 hl auf 4200 (ogenannte

Fllaterial' (Craubenwein», Steinobft», Brauereiabfall- und andere) Brennereien, kleine und kleinfte

Betriebe, uon denen 3800 nicht über 1 hl, anderen nicht viel höher und nur einzelne bis 50 und 100 hl

gehen. Sie können alfo kaum als ünduftrie hier in Betracht kommen. Überhaupt gibt es nur ca. 100

Brennereien mit über 500 hl, nur ca. 40 mit über 1000 hl Produktion. Und ihr Produkt zählt, ebenfo

wie das der mit der Brennerei oft verbundenen Preßhefe« und Effigfabrikation, die Fich mehrfach

zur ünduFtrie größeren Stils entwickelt, doch nur in beFchränktem Umfange zu den Flahrungs» und Genu^-

mittel, ift in weitem induftriellen und anderen Zwecken dienftbar. immerhin, obwohl dem Florden an

Quantität erheblich nachftehend, geniefjen unfere Edelbranntweine der verFchiedenften ländlichen und

FtädtiFchen Urfprungsftätten, befonders die bayeriFchen Spezialitäten : ZwetFchgen«, KirFch-, Enziangeift u. a.

an Qualität einen alten vorzüglichen Ruf; ihn teilt in neuerer Zeit eine weitere Spezialität, die vorwiegend,

neben einigen nürnberger, flnsbacher und anderen Firmen, einer der wenigen wirtFchaftlichen Gro^-

induftrien diefes Gebietes zugehört, der durchaus erftklaffige deutFche Eognac von Gebr. FTlacholl in

ITlünchen, hergeftellt nach franzöfiFchem FTlufter aus franzöfiFchen (Charente») Weinen.

Zu einem ferneren Cell nun ift die Verarbeitung der landwirtFchaftlichen Erzeugniffe zu Hahrungs«

und Genu^mitteln unferer Darfteilung entzogen, weil fie weniger Sache der Unduftrie als des ßandwerks

ift. Das gilt z. B. von derjenigen des FleiFches zu den vielfach, befonders im FränkiFchen, anderwärts

allerdings weniger rühmenswerten Wurft- und fonftigen Fleifchfabrikaten, in denen in Bayern neben

dem Charkutierbetrieb mit und ohne föandwerksmafchinen, mit und ohne Aktien eigentlich nur die weit-

bekannte Kulmbacher Firma Sauer mann fich auf Grund der techniFchen, hygieniFchen und phyfikaliFchen

ErrungenFchaften durch mafchinellen und geFchäftlichen FTlaffen- und FTlufterbetrieb mit einer Jahres-

produktion von 1000 uerwurfteten ufw. Rindern und 15 000 dito Schweinen zu wirklich grof3induftrieller

Bedeutung emporgeFchwungen hat.

Vorwiegend des Bandwerks Sache ift auch die Verarbeitung der Körnerfrüchte. Un ihrem

erften Stadium allerdings fällt fie einer aus einem der älteften Gewerbe herangewachfenen ünduftrie, der

niühlen-ünduftrie, zu, die, ebenfo wie die Verarbeitung von Bopfen und ITlalz zu edlem Gerftenfaft, die

vielleicht wichtigfte, jedenfalls kennzeichnendfte und berühmtefte ünduftrie Bayerns, an anderer Stelle von

berufenerer Seite behandelt wird ; dann aber geht fie an das ehrfame Bäckerhandwerk und verwandte

Berufsarten über, die auf5erhalb der Grenzen unferes Gegenftandes liegen.

Gerade hier aber, im Bereich der Verarbeitung der Körnerfrüchte, hat fich in den Ief3ten Jahr-

zehnten doch auch noch eine weitere, fpezififch bayerifche ünduftrie herausgebildet und in kurzem fich

eine ungewöhnliche Pofition geFchaffen. Un ihren Anfängen freilich geht fie auf alte Zeit zurück. Schon

damals hat der gute 3nftinkt des Volkes zu dem Verfuche geführt, aus unferen einheimiFchen Getreide-

lorten ein zuträgliches warmes tägliches Getränk nach Art des erft fpäter zu uns gekommenen Kaffees,

aber ohne feine Fchädlichen EigenFchaften zu gewinnen. So hat man vereinzelt, befonders auf dem Lande,

längft fich einen folchen 'iKaffee» aus Gerfte und anderen Getreidearten bereitet. Ein allgemeiner und

dauernder Erfolg aber wurde damit nicht erzielt. Schuld trug die primitive Art der Bereitung und die aus

ihr folgende ITlangelhaftigkeit der BeFchaffenheit und des GeFchmacks. So blieb es bei vereinzelten Ver-

lachen. Dann griff ein zu geiftlicher Würde, als Gefundheitslehrer zu weit reichendem Einfluß gelangter
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Bauernfohn He auf, der He von feiner löndlidien Beimat fier kannte, Pfarrer Kneipp, der, was man gegen

ihn, zum Ceil mit Redit, auch fagen mag, doch neben offenfichtlichen hygienifchen Übertreibungen, Gin»

feitigkeiten und Gewalttätigkeiten, doch auch feine fehr gefunden und heilfamen 3deen hatte. Er wies

zuerft die Allgemeinheit auf den ITlalzkaffee als Grfa^ des Bohnenkaffees hin, und wurde nicht müde,

vor diefem zu warnen, jenen zu empfehlen. Sein Erfolg war gro^, aber kurz. Sein Verfahren geftattete

nur die Berftellung des geröfteten ITlalzes in gemahlenem Zuftande, aber nicht in ganzen Körnern ; und

fo uerlor diefer ITlalzkaffee, wie alle gemahlenen Röftprodukte, bald das Aroma. Dem technifchen heiter

der Firma Kathreiners üachfolger, ß. Trillich, gelang es, eine brauchbare niälzungs» und Glacierungs»

methode zu finden und damit zugleich die ßerftellung des ülalzkaffees in ganzen Körnern zu ermöglichen.

So hatte man ein haltbares, an fich vorzügliches Produkt, aber noch kein kaffeeähnliches, namentlich

der unangenehm fü^liche malzgefchmack ftand feiner Beliebtheit im Wege. Räch yerfchiedenen vergeblichen

Uerfuchen, ihm den ßefchmack ohne die Schädlichkeit des Kaffees für ßerz und üeruen zu geben, gelang

das endlich durch ein uon ß. flugft erfundenes, dann patentiertes Verfahren der Imprägnierung mit dem

Extrakt der rohen Kaffeekirfche, der durch eigene Anlagen der Firma Anfangs auf 3ava, fpäter, als dort

die Feindfeligkeiten der Kaffee-Pflanzer gegen den Kaffee=erfat5 zur Ginftellung des Betriebes zwangen,

auf ha Reunion gewonnen ward. Auf diefe Art hat der ITlalzkaffee fich zu vorzüglicher, durch Rein-

heit, Wohlgefchmack und Bekömmlichkeit ausgezeichneter Qualität, zu ungeahnter Bedeutung und Beliebtheit

als weihjerbreitetes Tlahrungs- und 6enu^mitfel erhoben. Für fie zeugen fein enormer Abfa^, der in alle

Welt geht, feine maffenhafte Verwendung als tägliches Getränk für 6efunde und Leidende, feine Ein-

führung in Sanatorien und Krankenhäufer, in die Armeeuerpflegung und in 3nftitute aller Art, feine

wohlwollende Begünftigung durch die Kgl. bayerifche Regierung und durch bayerifche wie fremde Fürftlich»

keiten, feine zahlreidien hohen Auszeichnungen auf Ausftellungen und die glänzenden Zeugniffe uon

Autoritäten, wie Ziemffen, Pettenkofer. Unter diefen Umftänden ergab fich fehr bald uon felbft die

üotwendigkeit zu der großen ITlünchener Fabrik der Firma Kathreiner, die inzwifchen zu einer 'i6. m. b. ß.i»

geworden war, eine zweite, nodi größere im üordweften des Reichs, in dem für den ßandelsuerkehr fo

günftig gelegenen Uerdingen a. Rh., eine der größten Hlälzereien und Röftereien der Welt mit einer

gegenwärtigen jährlichen Iieiftungsfähigkeit von 250 000 Zentner, zu gründen, und heute ffeht man fchon

vor einer dritten Tleuanlage im fernen Often, wozu noch konzeffionierte Fabriken in der Schweiz, in

Öfterreich, Frankreich, Schweden, Ilorwegen, Rußland und 6eneraldepots in ßolland, Belgien, Italien und

den Vereinigten Staaten kommen. Die Oberleitung des ganzen gewaltigen, uieluerzweigten Betriebes liegt

in den Bänden des C.-R. Augft. 3n der Cat ift hier aus unferem Bayernland heraus eine grolgartig

organifierte, erftklaffige Weltfirma und zugleich eine ganz neue, mächtige, üaufende befchäftigende und

täglich nodi wachfende ünduftrie uon ebenfo hoher uolks-, befonders auch landwirtfchaftlicher wie hygienifcher

Bedeutung gefchaffen.

Von umfo ehrwürdigerem Alter find die meiften anderen Ilahrungs- und Senu^mittel-^nduftrien

Bayerns, bis auf diejenigen, die ihrer Erfindung nach erft aus neuer Zeit datieren, wie die Zucker- und

die Konferuen-Unduftrie, uon denen die eine als Verarbeitung der billigen und dabei vollwertigen

heimlichen Zuckerrübe Hatt des bis dahin, ca. 1830, ausfchlie^lich verwandten teuren kolonialen Zucker-

rohres, die andere als Fruktifikation der vordem unbekannten, die Keime tötenden und die Iiuft aus-

Ichlie^enden Konfervierungs-, d. h. hier Sterilifierungs-ITlethoden — zuerft und zumeift der Appertfchen von

1809 - als ünduftrie in ihrem gegenwärtigen Sinne, als Großbetrieb mit mafchineller Cechnik und von

volkswirtfchaftlichem Belang nodi keine hundert 3ahre alt ift. Beide fpielen übrigens in Bayern als Groß-

betriebe keine befonders hervortretende Rolle. Für Konferven kommt als folcher vor allem Ansbadi (Armee-

Konferven-Fabrik) in Betracht, daneben noch Ilürnberg, Würzburg, ITlünchen, die zwar ftarken Abfa^ haben,

indes nur befondere Spezialitäten pflegen, während fonft dies Gefchäft fich in den Grenzen des kleineren,

mittleren, auch - wie in Obernburg a. III. ~ des genoffenfchaftlichen Betriebes von belchränkter, doch erfreulich

wochfender Bedeutung hält. Für Zuckerraffinerie exiftieren in Bayern r. Rh. nur zwei ßauptpläße, Schweinfurt

und Regensburg (Bayerifche Zuckerfabrik und A. Wüftenfeld & Co.), beide allerdings mit ausgefprodienen Groß-

unternehmungen von beträchtlicher Iieiftungsfähigkeit und anfehnlichem Wert für liand- und Volkswirtfchaft.

Ilach der Reichsftatiftik verarbeitete Bayern in der Campagne 1904/05 immerhin 1,200,515 Doppelzentner

Zuckerrüben, gewann es in ihr 158,914 Doppelzentner Rohzucker. Das ift allerdings nur der ca. 90. Ceil

der deutfchen Gefamtfabrikation. Jedenfalls haben beide Unternehmungen in ihrem Illach tbereich fich
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entwickelt durchaus entfprechend dem gewaltig gefteigerten Konfum, der Umgeffaltung des Zuckers aus

einem Senu^mittel der Wohlhabenden zu einem Ilahrungsmitfel des Volkes, wie ihn einesteils leine früher

verborgenen nährenden GigenFchaften, andernteils feine enorme, von Baus aus Fchon durch das ITlaffen«

ITlaterial und Ulaffen-Fabrikat bedingte, zulegt noch durch die Aufhebung der Ausfuhrprämien geförderte

Verbilligung mit fich brachte. Aber zu einer fo ausgedehnten macht, wie in Rorddeutfchland, hat es diefe

Unduftrie in Bayern bis je^t nicht gebracht.

Doch hängt mit ihr, allerdings nicht erft feit ihrer modernen Geftaltung, fondern lange, lange

vorher zu den Zeiten des Rohrzuckers, deffen Ginführung ja bis in die Kreuzzüge hinaufreicht, eine Anzahl

anderer bayerifcher ünduftrien zufammen, uon denen jede ihren verdienten weitreichenden Ruf, eine fogar

einen Weltruf hat. Sie bilden, bei verfchiedenem Alter, heute eine gefchloffene 6ruppe: die Zucker =

voaren-, Chokoladc- und Iiebkuchen»Fabrikation. ühren Bauptfit} hat fie in den drei Franken,

befonders in ITlittelfranken.

nürnberger liebkuchen! Das Wort hat feinen guten Klang bei Alt und namentlich bei ^ung

durch alle deutfchen liande und weit darüber hinaus. Flicht erft feit heute oder geftern. Diefe ünduftrie

ift uralt, hat ihre GeFchichte, die fich durch die Jahrhunderte hinauf bis ins graue ITlittelalter zieht. Der

uerftorbene hochverdiente ßans Böfch fe^t in einer ebenfo gediegenen wie anregenden Arbeit über den

nürnberger liebkuchen die ältefte authentifche nachricht von ihm ins 15. Jahrhundert. Es ift die anmutige

Erzählung von Kaifer Friedrich III., der ein ebenfo großer Freund unferer alten Reichsftadt wie der Kinder,

zu Pfingften des Jahres 1487 diefen hier im Schneppergraben ein Feft gab und fie, 4000 an der Zahl,

bei diefer Gelegenheit auf5er mit Wein, Bier und Fladen auch mit fiebkuchen, denen fein Bild aufgeftempelt

war, bewirtete. Und wenige Jahre fpäter, 1496, wurden bei dem Feitmahl, welches die Stadt bei Abfchlu^

des harraffifdien Vertrages dem ITlarkgrafen Friedrich IV. von Brandenburg gab, fieben Ltebkuchen, an

Zahl etwas wenig, aber wohl an Gröfje defto ausgiebiger, laut Rafsrechnung das Stück zu 21 Pfennig,

gereicht, wie fie damals überhaupt bei den Schmaufereien des Rats und anderer Bürger einen ßaupt«

leckerbiffen bildeten. Dem Sohne des ITlarkgrafen mundeten fie fo wohl, da^ er fie fich, obwohl fchon zu

jener Zeit in Danzig und Chorn vortreffliche fiebkuchen bereitet wurden, von Rürnberg nach Königsberg

nachfenden lie^. Wie beliebt und gefchätjt fie damals fchon waren, zeigt uns wieder einmal Bans Sachs,

der die nürnberger Bonigkuchen, Pfeffernüffe, Makronen in feinen GedicfUen wiederholt prellend belang,

nach alledem mufj ihr Urfprung noch weit höher hinaufreichen; er verbirgt fich, wie der in feinem eriten

Cell mönchslateinifchen namen (libum, Fladen) zeigt, hinter mittelalterlichen Kloftermauern, wie es denn

Fchon um 1500 alter fränkifcher Klofterbrauch war, zu tteujahr fiebkuchen zu backen und zu verFchenken,

<iunbeftecktei' für die gewöhnlichen, «ibeftecktei- (aber nicht mit mandeln und Citronat, fondern etwas

Fchärfer mit Gewürznelken, Jngwer und Zimmt) für die vornehmen lieute, und das ältefte Rezept - zu

40 lUa^ Bonig 50 liot Jngwer und 50 liot Pfeffer - aus einem Klofter (Guntersthal) flammt. Auch

die nürnberger liebküchnerei mufj über das Ende des 15. Jahrhunderts, wo fie ja fchon fo berühmt, fo

volkstümlich war, weit zurückdatieren, fing die alte Reichsftadt doch im mittelpunkt von 'ides Kaifers

und des Reichs Biengartem- - alfo wurde die damals lehr honigreiche Umgebung nürnbergs, befonders

der Reichswald genannt -, im mittelpunkt zugleich des Welthandels, der ihr die fonft nicht fo leicht

erhältlichen Gewürze zuführte : So war fie für dies fü^e Gewerbe förmlich prädeftiniert. Wo die Roh=

Produkte fo bequem und fo vorzüglich zu haben waren, da mu^te auch das Fabrikat, das Fchon durch

jene neujahrsgeFchenke aus den Kloftermauern herauskam, bald Boden fnficn, gedeihen und den UrfprungS'

ort in Schatten ftellen. Ein Rezept der margret Derrering gibt Kunde, wie man vor 300 bis 400

Jahren in nürnberg die fiebkuchen bereitete; es ift Fchon wefentlich feiner, als jenes Güntersthaler; vor

allem kennt es den damals noch fehr raren Zucker, von dem ein Pfund zu einem Achtel Bonig, zu 1' 2 üot

•tmuskatgerimpfi-, zu 1 liot Cardamum, zu 4 liot Zimmt, r/2 Quent Pfeffer 1 'iDiethäufleim» mehl

kommen foll.

Bei diefem Rezept ift es dann im Allgemeinen durch all' die Jahrhunderte geblieben; Bonig

— allerdings bei dem vom befcheidenen Umfang zu riefigen maffen geftiegenen Bedarf nicht mehr aus dem
Reichswald, fondern aus überfeeiFchen liändern, Amerika, Weftindien Zucker, mehl find neben mandeln

und Citronat, deren BeimiFchung mit dem 18. Jahrhundert begann, fowie feinftem Kolonial=Syrup noch

heute die Jngredienzien des nürnberger liebkuchens, foda^ wir in ihm bei aller ewig jugendlichen FriFche

in Wahrheit ein althiftorlFches Backwerk haben. Die zwifchenliegende GeFchichte ausführlicher zu berichten.
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kann hier nicht unfere Aufgabe fein, da He bis in die neuefte Zeit die 6el'chichfe eines ßandwerks,

nicht einer ünduhrie ift. UrFprünglich wurde in Rürnberg das köftliche Sebäck uon den Wei^bäckern her»

gehellt, feit 1643 aber bildeten die üebküchner eine belondere Zunft, in welcher die Zahl der ITleifter

nicht mehr als 18 fein durfte und uon ihnen jeder feine eigene Schul^marke neben dem Stadtwappen

führte. Bis ins uorige Jahrhundert hinein hat fich diefe Ordnung und Zahl nicht wefentlich verändert.

Der Ruf des nürnberger Grzeugniffes hat fich in all' diefer Zeit, obwohl die liebküchnerei damals in Rord

und Süd ziemlich - anfcheinend weiter als heute - verbreitet war, erhalten und gemehrt; fie galt im

ganzen Reich, wie uerfchiedene Schriftfteller bezeugen, als die befte. So fchreibt der flltdorfer Profeffor

Wagenfeil 1677: <iDie echten nürnberger liebküchlein haben nodi niemals anderwärts können nachgemacht

werden, ob m:.n gleidi nürnberger liebküchner und alle ihre Zuthat und Werkzeug darzu gebraucht und

uerfchrieben hat.)» Gin Anderer, nicolas Sdiurtj, der um die gleiche Zeit dies Urteil beftötigt, meint daher,

fie feien die betten 'iwegen des Waffers und der fiuft allda»», mit der fiuft dürfte das wohl nicht ganz

ffimmen, wenigftens heute nicht; und mit dem Waffer ift jedenfalls nicht die Pegni^ gemeint. So war

das nürnberger liebküchnerhandwerk das angefehenfte in allen deutfchen üanden; allenthalben wurden

ftreitige Fälle ihm vorgelegt, war feine Gntfcheidung für die hebküchner maßgebend. Übrigens galten

feine Rechte wie feine Rezepte nur für braune fiebkuchen, für Pfeffernüffe und ähnliches Boniggebäck;

die weisen, die nicht von Bonig, fondern uon Giern bereitet werden, waren nach dem engen Zunftgeift

damaliger Zeit den Zudterbäckern uorbehalten; erft nach der Ginuerleibung nürnbergs in Bayern 1808

wurden fie den fiebküchnern freigegeben. Beule werden fie uon ihnen als Glifen», niakronen», Schoko=

laden», niarzipan», Vanille- ufw. fiebkuchen ja neben den braunen in großen Hlaffen hergeftellt und uer»

kauft. Wohl wenige Fremde uerlaffen heut nürnberg ohne fie, ohne die bekannte runde Schachtel. Die

leöte Schranke des Zunftzwanges, welcher die nürnberger fiebküchnerei noch immer, zum Cell auch nach

eigenem, engherzigen Willen und Vorteil, eingrenzte, fiel im Hahrs 1867 mit Ginführung der Gewerbefreiheit,

nunmehr fchwang fie fich auf eine ganz andere Stufe auf. Schon im üahre 1802 hatte Roth in feiner

6efchichte des nürnberger Bandeis konffatiert, es gebe keinen Ort in ganz Europa, wo fo uiele Lebkuchen

verfertigt würden wie hier; zu allen Zeiten, am meiften aber gegen Weihnachten und neujahr würden

hier die nieffen bereift und gro^e Partien nach allen Segenden Deutfchlands uerfchidit. Das wurde jetjt

durch das Zufammenwirken der Freiheit der Entfaltung, der Entwicklung des Verkehrswefens und der

Cechnik noch ganz anders.

Die engen Backftuben der flltftadt wurden gefchloffen ; für fie erftanden au^er anderen Fabriken

uor den Coren die großartigen Etabliffemenfs der weitberühmten Firmen F. S. nießger, die fchon 1816

begründet worden war, B. Bäbe r lein, zu welchen bald noch F. El. Richter und C. Zinn kamen. So

war die biedere alte nürnberger liebküchnerei in der neuen Zeit mit einem niale eine impofante 6roß=

induftrie geworden. Die erftgenannte Firma z. B. verfügt über eine 50 pferdige Dampfmafchine, weldie

die zahlreichen Bilfsmafchinen - Ceigwalzen, Knet= und mifchmafdiinen ~ treibt, über eine ganze Reihe

riefiger Doppelbadtöfen. Koloffale liager der verfchiedenen Rohftoffe und der fertigen Fabrikate geben

weiteres fprediendes Zeugnis von der Entwid^lung diefer alten liebküchnerei zur modernen Weltfirma-

Verarbeitet fie und ebenfo die von Bäberlein dodi lediglich in den 8 Wochen vor Weihnaditen täglich

18 000 Eier und noch außerdem 25 Zentner Eiweiß, beides nur für die weißen fiebkuchen; dabei ift die

Produktion an braunen die größere; wohl je 12 millionen fiebkuchen ftellen allein diefe zwei Fabriken

her, durchweg übrigens in einer nicht nur für den 6aumen fehr gefchmackvollen, zum Teil wahrhaft

künftlerifchen Ausführung. Welch' unendlidie Flut von fiebkuchen muß fidi alfo von nürnberg jahraus,

jahrein in alle Welt ergießen! Dazu kommen nodi kleinere Backwaren, «iPläßcheni', der uerfchiedenften

Art. Sodann eine zweite Baupffache: Chokolade, diefes einft 1519 von Cortez nadi Europa gebrachte, aber

erfr feit Ende des 17. Jahrhunderts in Deutfchland bekannte füße und würzige, nahrhafte und gefunde

Kakao» und Zud^erfabrikat, das, feit feine Berftellung im 3ahre 1844 den nürnberger fiebküchnern frei»

gegeben worden, hier zu einem der wichtigften Produktions», Konfum» und Export»Artikel geworden und

befonders zur Ofterzeit als Bafe, als Ei, als fiamm in den mannigfaltigften humoriftifchen und frommen,

vielfach wiederum echt künftlerifchen Darftellungen diefelbe Rolle fpielt wie der fiebkuchen zu Weihnachten.

Bier wetteifert mit den genannten alten Sroßfirmen eine jüngere dritte, Ii. Bierhals noris»Fabrik, die an

Reinheit und Vorzüglichkeit des Fabrikats wie an Phantafie und Sefchmack feiner plaftifchen und

malerifchen Behandlung ihnen nichts nadigibt und Gleichwertiges mit ihnen auch auf einem dritten ßaupt«
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gebiet, auf dem der Zuckerwaren, Bonbons, Konfitüren ufw. leiftet. 3ch würde eine Unterlaflungsfünde

begehen, wollte icfi unerwähnt laffen, da^ auf dielen Gebieten auch Bayreuth, Bamberg, Ki^ingen,

Würzburg, ITlünchen Creffliches hervorbringen, und da^ für die 'ibeltem» Lebkuchen auch Fürth, Erlangen,

Rördiingen, Rothenburg, Dinkelsbühl «ihiftorifchei' Stätten Find.

Zum Schluß noch eine 3nduftrie, in der fich ebenfalls das heimifche Bodenprodukt mit dem
fropifchen berührt, die Tabaksind ultrie. Sie ift wohl in allen 8 bayerifchen Kreifen eingebürgert,

zumeift aber dem Kleinbetrieb zuzurechnen, dem wir hier in feine vielfältigen Verzweigungen nidit folgen

können. 3hre ßaupiplätje find Ilürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Bamberg, Würzburg, Schweinfurt,

Regensburg, Weiden, Landshut, Augsburg, Illündien, ihre [Tlaterialien neben den gefunden, aber etwas

rauhen 6aben des eigenen Landes, den pfälzer und fränkifchen Cabaken, die im Sahre 1904 die ftattliche

Ernte uon 5 343 000 kg, den fediften Cell der deutfchen 6efamternte, aufwiefen, auch alle exotifchen

Cabake, befonders die amerikanifchen in allen gegebenen Qualitäten, ihre Fabrikatarten alle vorhanden

:

Zigarre, Zigarette, Rauch-, Kau» und Schnupftabake in den uerfchiedenften Arten, von den billigften bis

zu den feinften. 3ft Bayern doch für die Cabakinduftrie «iklalfifcher Bodem-. Ein heute bayerifches Gebiet,

die alte Reichs« und Bandelsftadt Augsburg war es, die Dank ihrer weitreichenden Beziehungen die erfte

Cabakspflanze fah; der Stadtphyfikus Oco brachte fie 1565 uon einer Reife mit - als Arzneimittel.

Als folches und zugleich als Rarität galt fie jahrzehntelang, bis fie anfangs des 17. Jahrhunderts auch bei

uns, wie bei den 'iWildeni', 6enu^mittel und zwar zugleich als Rauch» wie Schnupftabak wurde. 3n

lei^terem liegt für Bayern eine Art Separatrecht. Da ift es dem Horden, wo er vielfach heute 'laus der

niode)' zu fein fcheint, entfchieden 'lüben-, fowohl was die Produktion, ihre Quantität wie Qualität, als was den

Konfum anbelangt. Reben dem ausgezeichneten 'iParifen- ift es namentlich unfer trefflicher, uielbeliebter

oSchmalzIen-, eine berühmte Spezialität infonderheit fliederbayerns und der Oberpfalz, infonderheit des ganzen

Bayerifchen Waldgebiets, der fich die Welt der Schnupfer erobert hat und, nach jahrhundertealter, aus

dem einftigen primitiven Bandbetrieb heute aber in mafchinellen Srof3betrieb übergeganger Übung aus

beftem frifchen Brafiltabak mit einem Zufat3 uon Rindfchmalz bereitet - daher der flame <tSchmalzleri',

wie der andere «iBrafili- der <iariftokratiFcheni' flafe ebenfo wohl tut, wie in derberen mifchungen der

minderuerwöhnten des fchlichten Mfllannes aus dem Volke»'. 3m Zeichen diefes echt «ibajuwarifchen»

Erzeugniffes finden fich wie in dem unferes nicht minder echt 'ibajuwarifchem- Bieres alle Stände ein-

mütig und friedlich zufammen; fo wird in ihm die foziale Frage wiedei einmal gelöft.

Die bayrifche Flahrungs» und Genu^mittel-^ndultrie aber ftehf in ihrer Gefamtheit hinter unferen

anderen großen 3nduftrien, wie man fieht, in keiner Weife zurück ; fie bietet ein Bild uon eminenter

wirtfchaftlicher Vielfeitigkeit, Gefundheit und Bedeutung, ein Bild, deffen reiches und blühendes Lieben auf

unterer Subiläums-Ausftellung eindrucksvoll und herzerfreuend [ich wiederfpiegelt I
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nürnbergs Spielwaren-3ndu[trie.
Von F. B. Buber, Rürnberg.

Zwei gro^e ünduftrie^ßebiete treten in DeutFctilnnd belonders in die GrFcheinung; fie bilden nicht

nur die widitigften und bedeutiamften Grzeugnisitätten uon Spielwaren in Deutfdiland, fondern

müflen audi [iiglich als die größten SpieIwflrenproduktionspiät5e der Welt bezeidinet werden. -
Während das eine Unduftriegebiet -iSonnebergi- uornehmüch die Berftellung uon Puppen und

damit in Zulammenhang Itehenden Spielzeug = ßegenitänden pflegt, hat fich in Rürnberg und feiner

Umgebung im Laufe uon Jahrhunderten eine SpieIwaren=Unduftrie herausgebildet, welche nicht nur in Bezug

auf die FTlannigfaltigkeit der Art ihrer Grzeugniffe, fondern, und uor allem in den Iet5ten Jahrzehnten,

fich dadurch einen Weltruf gefchaffen hat, dafj neben den eigenartigen billigen Spielzeugen ein grofjer Teil

der nürnberger ünduftrie auch auf die ßerftellung befferer Fabrikate bis zu dem feinften 6enre mehr

und mehr fich eingerichtet hat.

Blicken wir zurück auf die Zeit des FTlittelalters, wo Ilürnberg als föaupthandels« und Stapelpla(3

im Berzen Deutfchlands eine heruorragende Bedeutung genofj, fo können wir um diefe Zeit allerdings noch

wenig uon einer Spielwaren=Unduftrie wahrnehmen. Aber damals waren auch die Bedürfniffe, welche das

Kind für fein Spielzeug in flnfpruch nahm, noch wefentlich geringere, als dies in fpöterer, hauptfächlich in

neuerer Zeit der Fall ift. Einfach und befcheiden uollzog fich zu jenen Zeiten im allgemeinen das Lteben

und das Kind des reichen wie auch des armen FTlannes war leicht mit einer eckig gefchnitjten Bolzpuppe,

mit einem einfachen Brummkreifel, mit einer Schlotter glücklich und zufrieden. - Durch den gefteigerten

Verkehr, der fich auf der internationalen Bandelsftrafje zwifchen dem Horden Deutfchlands und dem Süden,

bis Italien, immer mehr ausdehnte und der in Ilürnberg einen gewiffen FTlittelpunkt fand, entwickelten

fich hier eine Reihe uon Unduftrien, die aus Bandwerksanfängen fich immer mehr zur Blüte entfalteten. -
Unter diefen Anfängen des induftriellen flürnbergs entftand auch damals eine Art 5pielwaren=Unduftrie.

Die nürnberger Spielwaren»£rzeugung, die bereits anfing, einen Weltruf zu genießen, bildete fich

im häufe der Jahre immer weiter aus und im 18. Jahrhundert finden wir Fchon eine ausgeprägte SpieN

waren-ünduftrie in flürnberg. Das uielfach bekannte Wort: «(nürnberger Cand geht durch alle Liandi- -
darf - es fei dies an diefer Stelle erwähnt - nicht, wie uielfach gefchieht, ausfchlie^lich für Spielwaren

n Anwendung gebracht werden, denn unter nürnberger Cond waren die uielerlei kleinen Gebrauchs-

gegenftände, die den Hamen <i6uIden=Werki> oder fpäter 'iKurzwarem- führten, zu uerftehen. Jm übrigen

dürfte diefer Spruch in der erwähnten Form nicht einmal urfprünglich fein, fondern uielmehr gelautet

haben: «inürnberger Band geht durch alle Land», um damit anzuzeigen, da^ der nürnberger Gewerbe»

flei^ fich in allen Landen Bahn zu brechen uerftand.

Aus dem 18. Jahrhundert ift uns bereits die nürnberger Zinnfiguren=3nduftrie bekannt, an die

fich alsdann nach und nach aus Blech hergeftellte Figuren und Gebilde mannigfachfter Art anfchloffen.

einen größeren Auffchwung nahm die nürnberger Spielwaren^ünduftrie jedoch erft im 19. Sahr-

hundert. Ummer mehr hat inzwifchen diefe ünduftrie den Charakter einer nietall=5nduftrie angenommen

und fich dadurch eigenartig und deutlich uon der in Chüringen und im Erzgebirge fich entwickelnden Bolz-

fpielwaren=3nduftrie unterfchieden.
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Um die ITliffe des 19. Jahrhunderts finden wir, wohl angeregt durch die erfte Gilenbahn in

DeutFchland, zwifchen Ilürnberg und Fürth, die ßerftellung uon Gifenbahnen als Spielzeug Hch entwickeln.

Zu welcher Vollkommenheit diele anfänglich felbltredend in einfachfter Art hergeftellten Spielzeug=eilen-

bahnen heute gediehen find, fei fpäter näher ausgeführt. FTlan kann die nürnberger 5pielzeug=ei[en=

bahnen gewilferma^en als Prototyp der nürnberger Blechfpielwaren=3nduftrie bezeidinen.

Von diefer Zeit ab entfaltete fich in dem aufftrebenden nürnberg eine immer umfangreichere

Blech[pielwaren=Produktion. Es feien insbefondere hervorgehoben: Kreifel, Säbel, Zauberlaternen, Schlottern,

Crompeten und figürlidie, mechanifch bewegte Spielwaren. Die i5erftellung diefer Spielwaren lag faft aus*

fchlie^lich in den Bänden kleinerer Bandwerksmeifter, die wieder eine Reihe von Bilfsperfonal und Beim«

arbeitern befchäftigten; ihre Grzeugniffe lieferten fie an die nürnberger Kaufleute, die den namen

«inianufakturifteni' annahmen, ab, uon welch Iet5teren fie alsdann nadi allen Weltgegenden uerfandt wurden.

Gerade dem Umftand aber, da^ die nürnberger Splelwaren=3nduftrie fich auf eine gro^e Reihe von

intelligenten Bandwerksmeiftern verteilte, verdankt nürnberg nicht zum Geringften feinen Ruf infofern, als

dadurdi die nürnberger Spielwaren^ünduftrie nicht nur eine weitverzweigte geworden, fondern fich auch in

ihren Grzeugniffen durch eine weitgehende Rlannigfaltigkeit der Art und vor allem durch eine gewiffe

Originalität in ihren Schöpfungen, je nach der Individualität des betreffenden meifters, auszeichnete.

fluch in nürnbergs Schwefferftadt nFürthf hat fich die Spielwaren «Jnduftrie in ähnlicher oder

übereinffimmender Weife entwickelt. Wenn heute von der nürnberger Spielwaren=3nduftrie im flilgemeinen

gefprochen wird, fo nimmt hieran auch Fürth bis zu einem gewiffen 6rade teil.

3n der zweiten Bälfte des vorigen Jahrhunderts begann die nürnberger Spielwaren^Snduftrie fich

nach und nach zur Fabrik=ünduftrie zu entfalten, und man mu^ ftaunen, mit welcher Schnelligkeit und

mächtigkeit fleh diefe Entwicklung vollzogen, zu welch hervorragender Bedeutung fich die nürnberger Spiel»

waren'ünduftrie durch die fabrikationsmä^ige Berftellung ihrer Grzeugniffe emporgefchwungen hat.

6s erfcheint angebracht, eine Anzahl derjenigen Firmen zu bezeichnen, weldie an diefem Auf»

fchwung der nürnberger Spielwaren=Fabrikinduftrie werktätigen Anteil haben und, heute zu ftattlichen

Fabrik=etabliffements emporgeblühf, hervorragend dafür eintreten, den althergebrachten Ruf nürnbergs als

Spielwaren=ZentraIe Deutfchlands hoch zu halten. Wir beginnen mit der, wie erwähnt, als ältefte ünduftrie

aufzufaffenden Sruppe der Zinn=Spielwaren. Unter dielen unterfcheiden fich zwei Arten der Erzeugung,

und zwar die kleinen Puppeu'Spielwaren fowie die Zinnfoldaten. Grftere Kategorie diente vornehmlidi

zur Ausftattung von Puppenzimmern, den fogenannten nürnberger Puppenftuben. Kleine Zinnteller,

Zinnkrüge, dem früheren Gebrauch der Zinngeräte im Groden nachgeahmt, bildeten den Anfang diefer

3nduftrie und leiteten über zur Berftellung von einer menge kleiner Geräte aus Zinn, wie Zinnfervice,

Altargeräte, Zinnmöbel und dergleichen.

Als Vertreterin der Branche diefer kleinen Zinngefchirre fei die Firma 3. A. Bäfelsöder in nürnberg

hervorgehoben, welche diefen Unduftriezweig fowohl hinfichtlich der niannigfaltigkeit der Formen, als auch

im Binblick auf ihre fonftige lieiftungsfähigkeit zu hoher Blüte gebracht hat und fpeziell für den Export

grolge mengen ihrer Grzeugniffe nach allen fiändern liefert. -- Der genannnten Jnduftrie gegenüber fteht

die Berftellung der Zinnfoldaten. Die Darfteilung der Soldateska als Kinderfpielzeug reidit viele Jahr-

hunderte zurück. Jm Anfang müffen wohl Bolzfiguren die das Kind von jeher entzückenden Geftalten der

Krieger wieder gegeben haben, bis eine weitere Verfeinerung zu der Ausführung von Soldaten in Papier-

maffe (Papiermache) oder Conmaffe führte. Schreiber diefes erinnert fich noch fehr genau einer nürn«

berger Jnduftrie, welche die alten bayerifchen Soldaten aus einem Zwifchengebilde zwifchen Papiermadie

und Ton herftellte. Später wurden dann die Zinnfiguren aus einer mifchung von Zinn und Blei mittels

Schieferformen hergeftellt und diefe Fabrikationsart hat fich bis heute erhalten. Eine außerordentlich

umfangreiche Jnduflrie hat fich in diefer Branche herausgebildet; von den feinften Zinnfiguren in hervor-

ragender koloriftifcher Ausführung und naturgetreuer Wiedergabe der großen Vorbilder bis herab zu den

billigften Arten der maffenfabrikation bilden heute die Zinnfoldaten einen ganz enormen Export »Artikel

nürnbergs. Unter diejenigen Firmen, welche die Zinnfiguren»Jnduftrie, insbefondere wegen der hochfeinen

Ausführung der von ihr gelieferten Figuren zu einem Weltruf gebradit haben, gehört vor allem die Firma

Ernft Beinrichfen in nürnberg, deren Fabrikation fich aber vornehmlich auf flache Zinnfiguren erftreckt.

Für die Erzeugung von halbmaffiven und maffiven Zinnfiguren kommen in Betracht die Firmen Gebrüder

Beinrich in Fürth, Gg. Spenkuch in nürnberg, 3, Baffner's Hachf. in nürnberg und andere.
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Außerordentlich groß \U die Reihe der Fabrikanten uon Blechfpielwaren in riürnberg und Fürth.

Gs iff nicht möglich, auch nur annähernd im Rahmen diefer Abhandlung einen Überblidi über den

Umfang und die Bedeutung dieier ünduftrie und über die hierfür in Betracht kommenden Firmen und

deren Grzeugniffe zu geben. Wir müifen uns damit begnügen, einzelne hervorragende Firmen heraus»

zugreifen und kurz deren ünduftrie-erzeugnille zu ftreifen. fluch in der Blechfpielwaren=Unduftrie fcheiden

[ich die uerfchiedenen Spezialitäten, denen fich die einzelnen Fabrikanten gewidmet, deutlich uon einander.

Die Unduftrie der Kindertrompeten ift uornehmlich noch eine 5aus=3nduftrie und noch nicht zum Groß»

betrieb übergegangen, ebenfo die Erzeugung uon Schlottern (Kinderraileln) und bis zu einem gewiffen

Srade auch die Berftellung uon Kinderfäbel, wenngleich le^tere fich bereits auf Betriebe uon größerem

Umfang erftreckt.

Die Berftellung plaftifcher, mechanifcher Spielfiguren ift ein befonders charakteriftifches ITlerkmal der

nürnberger Spielwaren-Ünduffrie. Die erfte Firma, welche diefe Figuren plaftifch in Blech herftellte, war

die Firma 3. fl. üßmayer in Ilürnberg. 3hre Crzeugniffe waren uorbildlich für eine ganze Reihe uon

nachfolgenden Fabrikaten; heute bilden diefe mechanifchen Figuren einen außerordentlich umfangreichen

Beftandteil des nürnberger Spielwaren^Cxports; insbefondere find Amerika und England aufnahmsfähige

märkte für diefe fogenannten «iniechanical Coysi- geworden. — Auch die Berftellung uon niagriet=5piel»

waren, z. B. kleinen FiFchen, welche im Waffer fchwimmen und durch niagnete gelenkt werden können,

ift eine Eigenart der nürnberger ünduftrie. Verfchiedene Firmen befaffen fich mit der Berftellung folcher Figuren

und ift unter anderen die Firma h. Übelhacker als eine der ölteften in diefer Sparte weithinbekannt. 3n

neuerer Zeit ftellt auch die Firma Gebrüder Fleifchmann folche niagnetfiguren in umfänglicher Weife her.

Wir haben fchon eingangs unferer Abhandlung darauf hingewiefen, daß für die nürnberger Blech-

[pielwaren'3nduftrie die Erzeugung der Spielzeug»Eifenbahnen gewiffermaßen uorbildlich war. Zu einer

befonderen Entwicklung hatte die Firma 3oh. Lieonh. Beß diefe Sparte gebracht, indem fie als eine der

erften die SpieIzeug=Eifenbahnen in fauberem Blechdruck und folider Ausführung zu billigen Preifen her»

ftellte und dadurch einen außerordentlich abfaßfähigen Export^Artikel fchuf. Diefe Eifenbahnen, welche

uon den kleinften Formen anfangend bis zu größeren Sorten uon der genannten Firma hergeftellt werden,

waren uornehmlich ohne mechanifche Bewegung; erft fpäter wurden dann diefe Eifenbahnen mit einem

kleinen Uhrwerk uerfehen, bis fchließlich die Eifenbahnen auf Schienen zu höchfter Vollendung geführt wurden.

Ein heruorragendes Verdienft um die Spielzeugeifenbahn=Branche in nürnberg, uor allem, foweit

es fich um eine folide und hochfeine Ausführung handelt, hat fich die Firma Gebr. Bing, A.-G., erworben.

Es ift noch nicht lange her, daß das Beftreben nach belferen Spielwaren immer mehr in den Vordergrund

trat und die Firma Gebrüder Bing, welche uorher uornehmlich Baus« und Küchengeräte fowie kleine

Puppenküchen-Einrichtungsgegenftände fabrizierte, hat es uerftanden, zur rechten Zeit eine ünduftrie in die

Wege zu leiten, wofür fie heute einen Weltruf genießt. Eifenbahnen mit Uhrwerk, in hochfeiner Aus»

führung und elegantefter Ausftattung mit uorzüglichen, in eigenen Uhrmacherwerkftätten hergeftellten Liauf»

werken uerfehen, werden in enormen Quantitäten uon der genannten Firma erzeugt. Die Veruollkommnung

der liokomotiuen diefer Bahnen in technifcher Beziehung wurde in einer Weife gefördert, daß man ftaunen

muß, was eine derartige kleine fiokomotiue alles zu leiften imftande ilt. nur durch rationelle Einrichtungen

und durch eine bis in die kleinften Details fyftematifch durchgeführte niaffenfabrikation ift es möglich, eine

gute Ware zu den relatiu immer noch billigen Preifen herzuftellen und dabei die Errungenfchaften der

modernen Cechnik mit den Anforderungen, welche das gefteigerte Bedürfnis der heranwachfenden Tugend

immer höher Fchraubt, in Einklang zu bringen.

neben den Eifenbahnen, welche in ueri'chiedenen Spurweiten und einer großen Reihe uon mannig-

faltigen Kombinationen, darunter einfache Perfonenzüge, Güterzüge, bis hinauf zu den feinften Expreß-

D-Zügen hergeftellt werden, find es uor allem auch die Eifenbahn-Zubehörteile, wie Signale, Brücken,

Bahnhöfe u. dgl., welche in großen mengen und muftergültiger Ausführung getreu nach den großen

Vorbildern hergeftellt werden. Die Firma Gebrüder Bing befchäftigt allein nahezu 1500 Arbeiter nur auf

derartige mechanifche fowie auch optifche Spielwaren.

Auch die modell-Dampfmafchinen find ein Kind unferer Zeit. Erft um die mitte des uorigen

Jahrhunderts hat fich aus kleinen Anfängen heraus die Dampfmafchine als Kinderfpielzeug entwickelt und

heute fteht diefelbe auf einer Böhe, daß felbft Fachleute lieh über die minitlöfe Ausführung diefer eigen-

artigen Klein-Cechnik mit Recht wundern müffen. Audi hier wieder das gleiche wie bei den Eifenbahnen:
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Vervollkommnung der einzelnen Beffandteile, Armaturen und Ginrichfungen bis in das Raffinierteffe ftefs

mit Anlehnung an die großen Vorbilder. Befraditet man dieie kleinen Wunderwerke, fo kann man wohl

das eingeftändnis eines hervorragenden, in der Cechnik bekannten deutfchen Ingenieurs begreifen, das

diefer nach einem Befuche der Spielwarenfabrik der Firma Gebrüder Bing gelegentlich einer Verfammlung

der deutfchen Ingenieure uor feinen Kollegen ausfprach: <iDiefer Cechnik gegenüber find wir alle liaiem-,

und in der Cat iff es eine ganz eigenartige Cechnik, die in der mechanifchen Spielwaren=3nduftrie zum

flusdrud^ kommt.

mit wenig ITlitteln, in einfacher Art und mit wenig 6eld foll etwas Billiges und Brauchbares

gefchaffen werden und doch follen die Vorgänge, die in der großen Cechnik den Kernpunkt der Wiffen=

Fchaft bilden, in getreuer Weife in der niiniatur=Cechnik nachgeahmt werden, es foll der heranwachfende,

wiffensdurftige Jüngling an dem Spielzeug lernen und fidi bilden. Die Tugend verlangt gerade heut«

zutage tedinifche Spielzeuge und ITlodelle. fluch fie ift anfpruchsuoller geworden im liaufe der üahre,

wtichft fie doch auf, umgeben von den Grrungenfchaften der modernen Cechnik. Elektrizität, Celegraphie,

Celephon, Photographie, 1000 PS. Dampfmafchinen find dem Knaben von heute geläufige Objekte. Diefem

Verlangen trägt die Spielwaren=3nduftrie durch die ininiatur=Cechnik gerne Rechnung. ITlit gewiffenhaftem

Eifer verfolgt fie die neueften Erfcheinungen auf dem Gebiete der Cechnik, und nach ihrer flrt bringt fie

dann alsbald dem Knaben das willkommene ITlodell in reizender, vollendeter [Tliniatur^Cechnik ausgeführt.

flu die Fabrikation diefer feinmechanifchen Spielwaren reiht fich die Berftellung von optifdien

flparaten, insbefondere liaterna FTlagicas, Stereoskope ufw., fowie elektrifche liehrmittel. Die umfangreichen

illuftrierten Kataloge der einzelnen Fabrikanten find wahre Konverfations--Lexika der feinen Spielwaren^

3nduftrie. - flu^er der bereits genannten Firma Gebrüder Bing fl.=G. pflegen die ßerftellung von feinen

optifchen und mechanifchen Spielwaren in ausgedehnter Weife noch die Firmen Georges Carette & So.,

Grnft Plank, 3ean Schönner, ITletallwarenfabrik vorm. ITlax Dannhorn fl.^G., Karl Bub, während für billigere

Arten in Dampfmafchinen und Laterna FTlagicas eine Reihe von Klein=3nduftriellen in Betracht zu ziehen

find, noch fei die Firma S. Günthermann hervorgehoben, die auch wieder eine eigenartige Speeles

mechanifcher Blechfpielwaren erzeugt, unter denen befonders fiokomotiven in vorteilhaften Formen und

paffenden Preislagen, flutomobile und dergleichen hervortreten.

Wenn auch die ßerftellung von Blech» und ITletallfpielwaren den umfangreichften Cell der nürn=

berger Spielwaren^ünduftrie vorftellt, fo ift auch die Erzeugung anderer Spielwaren nicht minder bedeutend;

auch hierfür hat Rürnberg im liaufe der 3ahre einen bedeutenden Ruf errungen, ßiezu gehören vor allem

gewiffe ßolzfpielwaren, wie Puppenhäufer, Kaufläden, Stallungen, Feftungen, Zauberaparate, Vexierfpiele,

Kinder'Buchdrudterpreffen, Sommerfpielwaren, Bolzpuppen, Schach= und Dambrettfpiele, Stridt» und Fleiö=

knäule, Eubusfpiele, fowie die grc^e Reihe der Befchäffigungsfpiele für Knaben und ITlädchen. Unter den

für diefe Abteilung in Betracht kommenden Firmen feien hervorgehoben: G. Baudenbacher und midiael

Badi'Ilürnberg für Zauberkaften und Sommerfpielwaren, 3. fl. Kithil und Gg. Schät5ler=nürnberg für Cubuffe,

3ulius Stief und Eduard neiff^Rürnberg für Befchäftigungsfpiele.

3n Rürnberg und Fürth giebt es ca. 400 Spielwarenbetriebe, von denen etwa zwei Drittel für die

Erzeugung von inetall=Spielwaren in Betracht kommen. Die Gefamtzahl der in der nürnberger und Fürther

Spielwaren=3nduftrie befchäftigten Perfonen kann füglich auf 10 000 Perfouen beziffert werden, während die

Gefamt=Produktion der Spielwarenerzeugung in nürnberg und Fürth etwa 20 millionen mark betragen

dürfte, wovon etwa zwei Drittel auf den Export zu rechnen find.

Die nürnberger Spielwaren=3nduftrie hat fich ihre Eigenart getreulich bewahrt und durdi ihre

lieiffungsfähigkeit den alten Ruf auf dem niarkte immer mehr und mehr befeftigt. Wo in aller Welt man
hinkommen mag, allenthalben wird man Erzeugniffe der nürnberger Spielwaren^'Snduftrie antreffen und
fomit kann das alte Sprüchwort: <inürnberger Band geht durch alle [landi- auch auf Spielwaren die gleiche

Anwendung finden, wie dies auf die übrigen Erzeugniffe des nürnberger Gewerbeflei^es und der fonftlgen

nürnberger ünduftrien zutrifft. Jedenfalls aber ift zu beobachten, da^ fich die nürnberger Spielwaren-

Jnduftrie immer mehr zu einer gediegenen und verfeinerten Ausführung ihrer Fabrikate emporgefchwungen
hat und der leider vielfach in anderen ünduftriegebieten wahrnehmbaren Catfache des Unterbietens im
Preife bei der nürnberger ünduftrie ein Überbieten im Werte entgegengefel3t werden kann.
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Die Textil-Ünduttrie,
Von Kommerzienrat ß. Semlinger in Bamberg.

L Spinnen und Weben in alfer Zeit

Fmt [o alt wie die Kulturgefdiidite der menfchheit ilt die Kunft der Verarbeitung uon tierifdien und

Pflanzenfaierltoffen: das Spinnen und Weben.

3m Dunkel der grauen Vorzeit (mannte oder brauchte man fie nidit. innerhalb der ^^armen

liänderftridie, begünltigt uon einem glückiidien Bimmel, fefilte die Ilotwendigkeit einer Bekleidung;

in den Zonen ewigen Frühlings oder Sommers genügte die paradiefiFdie Einfachheit den Bedürfnillen, die

primitiüite Umhüllung des Körpers den naiuen und anfpruchlofen Sitten. 3n den Regionen nördlich des

Wendekreifes aber, wo die EinHüIfe und der Wechlel der Jahreszeiten den menfchen zwangen, iich gegen

Sturm und Wetter zu fchüf}en, boten die Felle der im Kampf ums Dafein erlegten Ciere des Waldes will«

kommene Bedeckung des frierenden rHenFchenleibes. Wo aber eine karge Ilatur oder FTlangel an geeigneten Waffen

die 3agd erfchwerten, und die Gewandung mit Pelzen nur den befonders ßegünltigten möglich wurde,

oder wo der Wunfch des Weibes erwachte, fich für den begehrten ITlann nicht nur mit bunten Steinen und

Ketten, fondern auch durch weiche fchimmernde Stoffe zu fchmücken, da wird wohl bei allen naturuölkern

das Beftreben Fchon fehr frühzeitig erwacht fein, die Verfertigung uon Decken und Kleidung unter Benütjung

tierifcher Wolle oder der faft überall uorhandenen, wild wachfenden Gefpinftfafern zu uerfuchen. Sie hatten

und fanden Ja an allen Ecken und Enden, an Baum und Strauch, eine außerordentlich gefchickte liehr*

meifterin: die unermüdliche Spinne, die Verfertigerin unendlich feiner Fäden und kunftuoll gewebter rielje.

Seit die Völker aus der Dämmerung unbekannter Zeiten heraustraten, um Kulturftaaten zu

gründen und den Verkehr mit ihren Rachbarn anzubahnen, alfo auch Gefchichte zu machen, waren fie des

Webens kundig und die Berichte darüber laffen keinen Zweifel, daß troß der einfachiten ßilfsmittel und

zum Cell armfeligfter Vorrichtungen man fchon zu einer hohen Fertigkeit auch im Spinnen und Färben

im früheften Altertum gelangt ift.

Vor mehr als uierzig Jahrhunderten Fchon ftand im Pharaonenland das Gewerbe der Weber in

hoher Blüte; die ITlumien, die man in den Königsgräbern der älteften Dynaftien Ägyptens in den legten

Jahrhunderten gefunden und aus dem Jnnern der Pyramiden ans liicht des Cages gebracht hat, zeigen

Gefpinfte und Gewebe uon fehr gleichmäßiger Arbeit und uon wunderbarer WIderftandsfähigkeit gegen die

Einwirkungen der üuft und der Zeit.

Vor taufenden von Jahren Fchon trugen die Ehinefen, diefe Cräger einer uralten, faft fagenhaften

Kultur, Kleider aus Pflanzenftoffen und aus Seide in leuchtenden Farben.

Aus Jndien erfahren wir, daß lange uor Beginn unterer Zeitrechnung die Garne fo fein gefponnen,

die Gewebe fo zart, leicht und duftig und in einer Vollkommenheit hergeftellt worden feien, daß z. B.

nach den arabifchen und indiFchen ITlärchen ein großes Zelt für uiele Perfonen fich in einer IlußFchale

aufbewahren ließ. Wenn wir bei diefer Erzählung auch der lebhaften und ausfchweifenden Phantafie der

ITlorgenländer einen weiten Spielraum zubilligen, fo ift doch kein Zweifel daran, daß in den liändern am
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Sanges und am 3ndus die Wiege der höheren Webekunft zu fuchen ift. Der Reifende Cauernier berichtet

audi, da^ in Bengalen gefertigte Gewebe fo fein feien, da^ man fie l<aum in der Band fühlen und den

einzelnen Faden kaum fehen könne.

Die älteften uns überkommenen Zeugen des Lebens einer fernen Vergangenheit: die Bildniffe auf

und in den ITlumienfärgen, an den Wänden der Grabftäften, - die Reliefs an den Paiciften der alten

Ägypter, — die für eine Ewigkeit beftimmten Denkmäler der Könige von Babylon und deren auf Stein

gefchriebene Gefchichte, - die aufgefundenen Refte der Wohnftätten und aufgetürmten Burgen der unter-

Die erffe Karde.

gegangenen amerikanifchen Ureinwohner, - alle weifen darauf hin, da^ die Pracht und der Prunk der

Gewänder jederzeit zu den ausgefprodienen Vorrechten der Groden gehörten, da^ aber auch die ITIenfchen

der unteren Stände fdion in frühefter Zeit mehr oder minder bekleidet waren.

Griechenland und Rom holten fich ihre farbenfatten Gewänder und Cuniken aus dem nahen und

fernen Orient; die Kunftweber und Ceppichknüpfer Indiens blieben die fiieferanten für die Vornehmen

und Schönen während eines 3ahrtaufends. Der £5of des Königs Salomo nicht minder, als die fchöne

Cleopatra und die kaiferlidie Dynaftie in Byzanz, fowie die Groden an den Geftaden des ITlittelmeeres

uerfügten über Stoffe und Cücher uon wunderbarer Pracht und gleitendem Farbenfpiel.



3n den Serails morgenländifcher Berrfcher gebot das Schidtlichkeitsgefühl das flngefidit der

Frauen mit feinen Sdileiern, den Kopf mit Stoffen dicfit zu verdecken, die ein Wunder uon Zartlieit gewefen

find. Die Körper der vor den Gebietern Cänze auffüfirenden Sklavinnen aber waren, Im 6egenfal3 dazu,

mit folcfien Fdileierartigen Stoffen nur leicht uerfiüllt.

Die Araber braditen die Kunft des Wirkens und Webens nacfi dem Abendland; nördlicfi der

Pyrenäen und der flipen, wo raufie Sitten und ein raufies Klima fierrfcfiten, kamen die feingefponnenen

Garne und die Gewebe daraus nicht fo zur Geltung wie im Süden, man verlegte fich auf die ßerftellung

Die erffe Woterlpinnmafdiine.

dichter und warmer Gewandungen, für die Reichen aus teueren Stoffen mit Pelz gefüttert oder mit Pelz

verbrämt, und auf die Anfertigung grober und billiger Gewebe für die breiten Schichten der Bevölkerung,

ßauptfächlich dürfte dabei die Wolle der Schafe und Ziegen Verwendung gefunden haben, weniger wird

die Fafer des Banfes und des Flachfes zur Verarbeitung gelangt fein; man machte damals keine großen

flnfprüche an die Wäfche und es wird von ernften Forfchern berichtet, da^ felbft in den fürftlichen Burgen

zur Zeit des Rittertums der liuxus des Cragens von Bemden nidit gekannt oder geübt wurde, und die

Gefchichte vom Bemde eines Glücklichen deutet ficher auf die karge Verbreitung diefes der neueren Zeit

unentbehrlichen diskreten Kulturgegenftandes hin.
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Bald nach Ginführung des Spinnens und Webens auf germanifdiem Boden hatte fich die deutfche

ßausfrau der neuen Kunft bemächtigt und die Arbeit des Spinnens weniglfens in den Kreis ihrer häus-

lichen Cätigkeit einbezogen; üon damals bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein finden wir den

poetifchen und gemütlichen Spinnrodten im Palaff, im Bürgerhaus und in der Bütte, eifrig benü^t uon

der edeldame und ihren ITlägden, wie uon Bürgers« und Bauersfrau.

Der Webftuhl aber, gleich einfach wie in den älteften Zeiten, fand an diefen Stätten nur feiten

Unterkunft, er wurde in die Stube des Weberhandwerkers uerbannt, wo er ein befcheidenes Dafein führte,

bis der technifche Fortfehritt ihm den Weg in die Fabriken zeigte.

IL Das Spinnen und Weben in neuerer Zeit

Schon im zwölften und dreizehnten Jahrhundert ftanden in Venedig, 6enua und Florenz aus-

gedehnte Betriebe für Webwaaren in hoher Blüte. Zu jener Zeit gab es - ich folge hier den Spuren

des großen deutfchen Ilationalökonomen Friedrich Lift - in Florenz zweihundert Fabriken der Woll-

induftrie; die Eigner derfelben erfreuten fidi hohen flnfehens und übten großen Einfluß auf die Regierung,

80 000 Stüdt wollene Cücher find jährlich verfertigt worden, wozu der Rohftoff aus Spanien kam; jährlich

wurden für 300 000 Goldgulden rohe Cücher aus Spanien, Frankreich, Belgien und Deutfchland eingeführt,

in Italien appretiert und nach der lieuanfe wieder ausgeführt. Diefer Snduftrie verdankte Italien feine

Wohlfahrt und feinen Vorrang vor allen anderen Rationen der damaligen Zeit.

flicht viel fpäter entwidtelte fidi in Belgien eine lebhafte Induftrie uon hauptfächlidi leinenen und

wollenen ITlanufakturwaren. Flandern wurde durch feine Wollmanufaktur der mittelpunkt des nördlichen

Welthandels, Brügge der erfte fllarkt im nördlichen Europa. Die deutfche ßanfa, die gelernt hatte aus

ihren Beziehungen zu Italien gro^e Vorteile zu ziehen, vertrieb die Cücher aus Flandern und Brabant

im Welthandel, befonders nadi England, wo fie ihre gro^e Riederlaffung, den Stahlhof in London, gegründet

hatte. Aber die englifchen Könige fuchten die einheimifche induftrie mit allen Kräften zu fördern und zu

ftärken, um fich von der ITlacht der ßanfa zu befreien; zu diefem Zwedte verboten fie in der erften

ßälfte des fünfzehnten Jahrhunderts die Einfuhr von Wolle und Cüchern in England. Unter dem Schule

diefes Verbots wudis die englifche Schafzudit und mit ihr die englifche Jnduftrie fehr rafch und die Königin

Elifabeth war es, die durch die Begünftigung des inländifchen Gewerbes und die ITla^regelung der ßanfa

diefer den Codesfto^ gab.

Die furditbaren Verwüftungen der belgifchen Lande durch die Spanier unter Philipp II. ertöteten

ßandel und Jnduftrie; wer flüditen konnte, rettete fich nach den nördlichen Provinzen der Riederlande, die,

ftark durch die von ihnen beherrfchte See, fich ihre Unabhängigkeit erkämpften.

flmfterdam übernahm gegen Ende des fedizehnten Jahrhunderts den Welthandel von Brügge, dem
nordifchen Venedig, fpäter auch von Antwerpen, und blieb ein Jahrhundert lang den Engländern über-

legen. Das republikanifdie England und das Frankreich liudwig XIV. erdrüdtten aber in ihrem Kampf

um die Vorherrfchaft in Europa das klei.ie Bolland und deffen Seegeltung, und damit audi feine hodi-

entwidtelte Iteinen- und Wollinduftrie, an deren Stelle mit ITladit die englifche getreten war, unterffü^f

von der fortfchreitend gewaltigen Ausdehnung der Schafzucht auf britifchem Boden. — Räch Bume -
Biftory of England - hatte der Wert der Wollausfuhr im Jahre 1354 nur 277 000 Pfund Sterling betragen,

während fchon unter Jakob L (1603-1625) die von England ausgeführten Wolltücher den Wert von

jährlich 2 ITlillionen Pfund hatten. ITlit der Ausdehnung der Wollbearbeitung wuchs auch das Gewerbe

der Drudierei, der Appretur und der Färberei und Bleidierei, foda^ mehr und mehr nur gedrudtfe, gefärbte

und gebleichte, für den Verbraudi fertig hergerichtete Cücher ins Ausland gingen, die Einfuhr aber

großenteils aufhörte.

Wie der grolge Churfürft die aus ihrem Vaterland vertriebenen Bugenotten in feinen branden-

burgifchen lianden aufnahm und eine neue große gewerbliche und induftrielle Blüte in Deutfchland her-

vorrief, fo begünftigte England die Einwanderung der gefchidtten Weber und Färber aus Frankreich und

den Iliederlanden und fdiuf unter weitgehender Begünftigung diefer erfahrenen Emigranten, wie nicht

minder durch fein Schußzollfyftem die riefenhafte britifche Jnduftrie, die mehr oder minder nodi heute

tonangebend ift, England zum reidiften fiand der Welt gemacht und den Bande! aller Erdteile an fich

geriffen hat.
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eine neue gro^arfige Enffalfung jedoch nahm die ganze ünduffrie der SpinnFtoffe gegen Anfang

des neunzehnten Jahrhunderts. Als James Watt den Dampf in den Dienft feiner neuerfundenen

ITlafchine zwang — etwa 1775 gab es in den manufakfurdiftrikten nur ßandwebftühle und nur die

uon männer», Frauen» oder Kinderhand gedrehte Spinnfpindel. Grit dem Grfindergeift einer Reihe uon

niännern aus der Praxis gelang es im Laufe des Ief3ten Drittels des achtzehnten Jahrhunderts, die bis-

herige einfache Art des Spinnens durch Einführung mechanifcher Vorrichtungen zu uerdrängen und den

ITlafchinenbetrieb lebensfähig zu geltalten. Es war jedoch nicht leicht, das Vorurteil der menge, die der

Reuerung feindlich gegenüberftand, zu überwinden und nur langfam fand die neue Illethode Eingang in

den Spinnereibezirken von üancashire.

moderner Kardenraum mit 180 Karden.

Der Weber James Bargreaues, der 1767 die Spinning Jenny, das Vorbild des modernen

Seifaktors erfand, Richard flrkwright, der unter mituerwendung des uon John Wyatt und

Ludwig Paul erfonnenen Streckwerks 1769 die Watermafchine, diele fchlichte Stammutter der Flügelthroftles

aufftellte, — Samuel Crompton, der die durch Cartwright inzwifchen weiter ausgebildeten Vor-

werke für Reinigung, Kämmen und Strecken der Baumwolle verwertete und 1775 eine mafchine zum

Spinnen feiner 6arne, die ITlule Jenny konitruierte, welche die Vorzüge beider ITlafchinenlyfteme befa^, -

fie alle find die eigentlichen Schöpfer des Großbetriebs der fpäter fo gewaltigen englifchen Jnduftrie. Jm
Anfang der Bewegung befchränkte man fich auf ganz kleine Apparate uon 8-20 Spindeln, aber Fchon

im Jahre 1800 konnte mit ITlafchinen bis zu 400 Spindeln gearbeitet werden.

r
. 117 .



Gleichzeitig frif( als neuer, müchtigffer, bisher nidit befonders beadifefer Faktor in die 6efchidife

der Spinn»3nduÜrie : die Baumwolle.
Bis zum 17. Jahrhundert kannte man in der Bauptiache nur die tierifche Wolle, den Flachs, den

ßanf, im Orient auch die Seide, deren Verarbeitung die Verforgung der ganzen Illenfchheit vom Anbeginn

der Kultur mit Kleidungsftoffen ermöglidite. Seif aber in Weltindien die Baumwolle - die vorher

wild wudis und feit ungezählten Generationen gekannt war, aber nur wenig praktifche Verwendung fand -
in großem Umfang angepflanzt, gereinigt und nach England zum Perfpinnen und Verweben uerfchickt

wurde, überflügelte der neue, glänzend wei^e, feidige Faferftoff gar bald die bisher herrfdiende Leinen»

und Wollinduftrie, dank hauptfächlich der oben erwähnten Erfindung von [Rafchinen, die ausfchliel^lich für

das kurze, aber kräftige ßaar der Baumwolle gebaut waren.

Welchen in der Gefdiichte aller ünduftrien faff einzig daftehenden fluffchwung die BaumwoII«

ünduftrie innerhalb eines Jahrhunderts genommen hat, mag die folgende Überfidit zeigen.

Als aus der großen englifchen Kolonie in Rordamerika nach dem Unabhängigkeitskrieg eine

Republik der Vereinigten Staaten geworden war, begann man in den [louifiana^Diftrikten den Anbau der

Baumwollforte, die bisher in großem Stile auf den weftindifdien Jnfeln gezogen wurde. Von der ganzen

damaligen Weltproduktion diefes Spinnmateriales kamen 70% aus Englifch-Weftindien, 20 "/o aus Smyrna

und 8 7o aus Brafilien. Jm Jahre 1784 wurde das erftemal Baumwolle aus den Vereinigten Staaten

uerfchifft : alles in allem nur acht Ballen.

Etwas über ein Jahrzehnt fpäter, um das Jahr 1800, hafte die Ernte in den Südftaafen der

Union fchon 24 "/o der ganzen Welternte erreidif, foft ausfchlie^lich auf Kotten des unter englifcher Berr=

fchaft gebliebenen Weftindiens, und weitere 10 Jahre fpäter flehen die Vereinigten Staaten bei einer

Ernte uon 1 038 000 Ballen an erfter Stelle mit 53 "/o, Oftindien mit 13°/o, Weftindien nur noch mit lö^/o

in der Statiftik aufgeführt. Seitdem beherrfcht die gro^e Republik jenfeits des fltlantifchen Ozeans den

Weltmarkt für Baumwolle, und liefert etwa 80 Vo des Bedarfs aller Spinnereien. Vor Beginn des

amerikanifchen Bürgerkrieges — 1860 — erreichte die Ernte der Union bereits 4 823 000 Ballen im

Werte uon 1200 ITlillionen ITlark; während der 4 Kriegsjahre 1862/18()5 flockte die Produktion, nahm
aber nach Beendigung des blutigen Bruderkampfes und Diederwerfung des Südens fro^ der Aufhebung

der Sklaverei einen neuen, dauernden Auffchwung, foda^ in der le^tuergangenen Saifon 1904/05 nicht

weniger als 1372 ITlillionen Ballen geerntet werden konnten, die einen Werf uon nahezu 3000 millionen

niark darffellen. Jn diefer Saifon beteiligten fich an der Weltuerforgung : Rordamerika mit 80 Off-

indien mit 10°/o, Ägypten mit 9%.
mit der Ausdehnung der Baumwollanpflanzung hielt die Vermehrung der Spindelzahl gleichen

Schrift, flach der Angabe uon Chomas Ellifon gab es in England im Jahre 1788 etwa 2 ITlillionen, im

5ahre 1830 etwa 10 ITlillionen Spindeln (am Kontinent befanden fich bis dahin noch keine BaumwoII-

fpinnereien von irgend welcher Bedeutung, einige kleine Anfänge der Baumwollfpinnerei zeigten fich jedoch

gegen das Ende des 18. Jahrhunderts fchon in der Schweiz, in Öfterreich, am Rhein und fpäter in

Sadifen); heute nach 75 Jahren zählt man nicht weniger als 120 ITlillionen Spindeln in der alten und

der neuen Welt im Werte uon etwa 6 ITlilliarden Ulark, dauon in England — faff ausfdilie^lich in

l^ancashire - 53 ITlillionen, am Kontinent 36 ITlillionen, in der Union 26 ITlillionen, in Oftindien 5 ITlillionen.

Für die Verfdiiffung der amerikanifchen Baumwolle kommen Salueffon, Ilew-Orleans, Sauannah,

eharlefton, Itew'Vork uorzugsweife in Betracht; der ßaupfmarkf für diefen ßandelsgegenffand allererffen

Ranges und der größte Seepla^ dafür iff üiuerpool; es dominiert jedoch heutzutage nicht mehr allein;

Dank der Unferffü^ung der deuffchen und öfterreichifchen Baumwollfpinnerei entwickelte fich in Bremen

feit etwa 25 fahren der Baumwoll-Jmport und der Baumwollhandel in höchff erfreulicher Weife, foda^

jei^i nahezu 2 000 000 Ballen direkt aus Amerika nach Bremen uerfchifft werden und Deuffchland und deffen

Rachbarländer dadurch uon Liuerpool uollkommen unabhängig geworden find.

IIL Die bayerifdie BaumwoII^SnduItrie.

Augsburg kann fich rühmen, die Zunft der Weber hoffähig gemacht zu haben; die Fuggerfchen

Faktoreien im 15. und 16. Jahrhundert hatten Weltruf erlangt, der Weber Fugger wurde Ahnherr eines

Fürftengefchlechtes. Jm Jahre 1466 waren in Augsburg fchon 1 1 000 Perfonen auf etwa 3700 Webftühlen
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befchäftigf, auf denen la\t eine halbe ITlillion Sfücke lieinenfuch fertiggeftellt wurde; neben der Weberei

blühte auch das Sewerbe der Bleicher, Färber und Drucker während mehrerer ITlenrchenaher. Die Kriege,

deren blutiger Schaupla^ die unglücklichen deutfchen liande nach Ginführung der Reformation geworden
waren, ftörten jedoch den induftriellen Werdegang und uerniditeten Gewerbe und Bändel, uerFcheuchten

Spindel und Webftuhl wieder ins Bürger» und Bauernhaus ; nur wenige Fabrikbetriebe konnten die Stürme
der Religionskriege überdauern, einzig der Kattundruck hielt [ich in der alten flugulta Vindelicorum bis

weit hinein in die neue Zeit.

Während die Weberei roher und bunter Cücher im nordbayerifchen Vogtland lieh rafch einbürgerte,

fcheiterten die Verfuche, die mechanifche Baumwolllpinnerei zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts

moderner Saal mit Fleyern und Waterfpinnmafdiinen.

nach englifchen und fchweizer Vorbildern in Schwaben einheimifch zu machen. Grit gegen Ende der

dreißiger üahre wagte man in Schwaben nochmals die Errichtung uon Spinnereien. ITlan hatte gefehen,

wie in der benachbarten Schweiz und in den elläffer ündultrieltätten mülhaufen und 6ebweiler gro^e

Et<ibli[femenfs entftanden waren und mit lo viel Vorteil arbeiteten, da^ fie erfolgreich gegen den englifchen

Wettbewerb anzukämpfen uermochten. Allerdings uerfügte die Schweiz über gro^e, leicht nutjbar zu

machende Sewöller mit ftarkem Gefäll, ein für die Spinnerei äu^erlt günftiges feuchtes Klima und billige

Arbeitskräfte, EWa^ über gefchultes Perfonal und ein reiches kaufkräftiges ßinterland, während man
im bayerifchen Schwaben zwar wafferreiche Flüffe, aber fonft nichts befa^, was die Ausführung des

Planes erleichterte. Die Schwierigkeiten häuften [ich, die Bandwerksmeifter wollten uon dem mechanifchen

Betrieb ihrer altererbten Kunft nichts willen und die ITlacht der Zünfte wider[et3te fich der Errichtung von

durch Dampf oder Waffer getriebenen Fabriken, aber die zähe Ausdauer der wagemutigen Unternehmer
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Führte zum Sieg und zum Erfolg ; man hafte [ich gelernte Arbeiter und Uleifter aus der Schweiz und dem

eifa^ geholt und begann fro^ aller Beläftigung, auch der Polizei und der Staatsbehörden, den Betrieb.

Die mafchinen wurden teils aus der Schweiz, zumeilt aber aus dem GHa^ uerfchrieben.

Den erlten eiabliffements in Kaufbeuren und Augsburg folgten fpäter andere und anfangs der

zweiten ßälfte des perflollenen Jahrhunderts fehen wir mechanifche Spinnereien und Webereien in großer

Zahl fowohl in Schwaben, als auch in Oberfranken entitehen.

Die Kattundruckerei in Augsburg, die auf ein lehr langes Beftehen zurückfehen konnte, war in

erfter Linie als flbnehmerin der auf mechanifchen Webftühlen hergeftellten Gewebe gedacht, aber gar

bald fanden die Grzeugniffe der fchwäbiFchen Fabriken, gleich denen im nördlichen Bayern, ihren Weg nach

den übrigen deutfchen ßauptab[aöplät}en; die Ausdehnung des Zollvereins auf das ganze deutfche Gebiet

- 1838 — hatte den Weg nach den übrigen Bundesftaaten geebnet, die Einführung der Gifenbahnen

die Frachten perbilligt. Der Wettbewerb füddeutfcher, uorzugsweife bayerlFcher Baumwollgarne und Gewebe

mit den Produkten fädilifcher und rheinifcher Fabriken uerfchaffte den heimifchen ITlarken lehr bald hohen

Ruf und allgemeine Beliebtheit. Beides haben fidi die meiften unferer uaterländifchen Unternehmungen»

auch in den anderen Zweigen der Cextil-Ünduftrie bis auf den heutigen Cag bewahrt.

Zur Zeit gibt es in Bayern in der Baumwollinduftrie

14 reine Spinnereien mit 778 000 Spindeln, durdifchnittlich mit Je 55 000 Spindeln,

13 Spinnwebereien „ 750 000 „ „ „ „ 58 000

und 15 000 Webftühlen, „ „ „ 1 150 Webftühlen,

45 reine Webereien mit 16 100 „ „ „ „ 355 „

ferner find für oberfränkifche Spinnereien 100 000 Spindeln im Bau begriffen.

Wie die Spindeln und Webltühle uerteilt find, zeigt die hier folgende Aufftellung:

Spindelzahl W e b ft ü h l e

Südbayern nordbayern
Schwaben Oberfranken

Schwaben Oberbayem OberFranken
|

ITIittelfranken

Reine Spinnereien

Spinnwebereien . .

Reine Webereien . .

3n Bau begriffen . .

262 000

474000

70 000 394000

276000

100 000

52 000

11170

7 230

3 800

8900

736 000 70 000 770 000 52 000 18 400 12 700

Die in Bau begriffenen 100 000 Spindeln werden Ende diefes Lahres betriebsfähig fein und dann

wird Oberfranken mit 770 000 Spindeln die Spinnerei Schwabens um 34 000 Spindeln überflügelt haben,

während uon den medianifchen Webftühlen drei Fünftel fich in Schwaben und zwei Fünftel in Oberfranken

befinden. 3n festerem Kreife uegetieren nodi uiele ßandweber, die ihr Garn pon Kaufleuten beziehen

und die gewebten Stücke an diefe gegen Vergütung eines beftimmten Weblohnes abliefern, ßandwerks-

mälgige Weber für eigene Rechnung dürften Im Ausfterben begriffen fein.

Wenn man in Betradit zieht, da^ die Anlagen der Baumwollinduftrie außergewöhnlich großen

Aufwand an Kapital für Gebäude, mafchinen, Kraft, Betriebsfonds erfordern - man kann 50 ITlk. für

die Spindel und 1500 Illk. für den Webftuhl rechnen fo gibt das für Bayern allein etwa 113 ülillionen

mark feftgelegten Wert und dieie 3nduftrie fteht dadurch wohl an erfter Stelle in unferem engeren Vaterland.

Es wurde oben angedeutet, daß man nach Einführung der Spinnmafchinen die Größe uon

400 Spindeln erreicht hatte; infolge fortgefeßter Verbefferung und Vergrößerung der mafchinen finden fich

jeßt folche pon 1000-1200 Spindeln in den modernen Fabriken. Die lielftungsfähigkeit derfelben ift im

Verhältnis noch mehr gewadifen; während für die Spindelgefchwindigkeit por 100 fahren nidit über

1000-1200 Umdrehungen in der minute angenommen werden dürfen, muß die moderne Spindel das Zehn»

fache teilten, denn 10 000 bis 12 000 Couren gelten heutzutage als normale Schnelligkeiten.

Eine gewandte Spinnerin am Spinnrocken oder Spinnrad der alten Zeit war imftande, in der

minute ein meter mittelfeinen Garnes zu fpinnen, die mafchinenfpindel jedoch liefert fechs meter, eine
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maFchine alfo mindeltens 6000 ITleter in der ITlinute, louiel wie 6000 Frauen früher zu Fpinnen fähig waren.

Diele Umwälzung in der Produktionsweife und den Produktionsbedingungen uerdanken wir den großen

Engländern Bargreaues, flrkwright, Cartwright und Compton.

Der Baumwolluerbraudi Bayerns dürfte jährlich 54 ITlillionen Kilo im Wert uon 60 Illillionen ITlark

betragen, und um einen Begriff uon der liänge des daraus gefponnenen Fadens zu geben, fei beigefügt,

da^ diefe ungefähr 2250 niillionen Kilometer beträgt, was fünfzehnmal der Entfernung der Sonne uon der

Erde gleichkommt.

Während die Weberei im uogtländiFchen Oberfranken fich uon Anfang an auf ßandftühlen und

[päter mit Kraftbetrieb der^ Berftellung bunter Gewebe, hauptfächlich karrierter Stoffe zugewendet hat,

moderner Selfuktor mit 1000 Spindeln.

befchränkte fich die fpäter entftandene Weberei in den übrigen Ceilen flord- und Südbayerns zumeift auf
glatte und geköperte Stoffe aus rohen Garnen für Bleicherei, Färberei und Druckerei. Ein kleinerer Cell

der Webftühle wurde für die 3acquard=Sewebe eingerichtet; uon folchsn Gewaben feien hier genannt:
Bettdamafte, Cifchtücher, Seruietten, Bandtücher, Fa?onnes, Pelzpiques und dergleichen. Die Erfindung des
Franzofen Jacquard - 1806 - uon Kunftftühlen für Gebildweberei war in eriter Linie für die Seiden»
induftrie uon Iiyon gemacht worden und brachte diefer einen mächtigen fluffchwung. Die Baumwollweberei-
hat fich aber diefer wichtigen Reuerung ebenfalls bemächtigt und fie mit großem flutjen uerwertet.

Reben der Baumwollfpinnerei und Waberei bältehen au^er der bereits erwähnten Kattun
druckerei mit großer Vergangenheit in Bayern Bleichereien und Färbereien uon Bedeutung und
hohem flnfehen ; fie haben die Konkurrenz der altberühmten elfäffifchen Bleichereien nicht zu fürchten und

- = _E.
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gelten als flusrüftanftalten erften Ranges. Das gleiche \lt der Fall mit einem anderen Zweige der

Baumwollindultrie : der Zwirnerei und nähfadenfabrikation. Grftere ilt über ganz Schwaben und

Oberfranken verbreitet, Iet3tere hat ihren Si^ in Augsburg und deflen Umgebung ; ihre Waren lind uor-

trefflich eingeführt und haben fich ein großes flbla^gebiet, auch im Ausland, erobert.

Als Ruhmestitel darf die bayerifche BaumwolUünduftrie für fich in Anfprudi nehmen die ftets

bewiefene Fürforge für ihre Arbeiterfchaft und die freundlichen, faft patriarchalifchen Beziehungen zwifchen

den Unternehmern und den Befchäftigten. Die Wohlfahrtseinrichtungen in faft allen Gtabliffements find

muftergültig und fcheuen den Vergleich nicht mit irgend einem Werk anderer deutfchen Landesteile. hange

beuor das Reich Kranken«, Unfall« und 3nüaliditäts=Verficherung eingeführt hat, beftanden - uon der

Fabrik allein oder zum Bauptteil unterhalten — Einrichtungen zu dem gleichen Zwecke der Unterftüi^ung

kranker, verlebter oder uorübergehend arbeitsunfähig gewordener Arbeiter, nebenbei exiftieren faft überall,

wenigftens in den größeren Gtabliffements, Penfionskaffen für die Angehörigen, ausfchlie^lich auf Koften

der Arbeitgeber, und die Einrichtung uon Badehöufern, Kindergärten, Arbeitsfchulen, billigen und fchönen

Wohnungen etc. ift beinahe bei allen bayerifchen Baumwoll'Unduftriellen anzutreffen.
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Das PerHcherungswefen.

Rückblicke auf die Anfänge desfelben und feine Entwicklung in Bayern

uon Paul Clau^,
Prohurift unb Chefmathematiker Oer nürnberger CebensDerndierungs=Bank.

eich' gewaltigen fluffcfiwung Sandel und 3ndu[trle in den lefjten 100 fahren genommen fiaben,

ift in dem vorliegenden Werke bereits uon anderer Seite gebührend gewürdigt worden. Flur

eines bedeutlamen Faktors, weldier In der 6nlwicklung unleres geiamten Erwerbslebens eine

ganz hervorragende Rolle [pielt, lit noch nicht gedacht worden, nämlich der flifekuranz. Wie

kaum ein anderer Zweig der VolkswirtFchaft hat fic in dicfer Zeit Refultate erzielt, die geradezu Staunen

erregen müffen. Während vor 100 üahren in DeutFchland noch keine einzige priuate Verficherungsanftalt

beitand, war Ende des Lahres 1904 bei 31 deutfchen Priuatfeueruerficherungsanitalten bereits ein Kapital

uon 88 688 972 141 und bei 51 deutfchen liebensuerficherungs'Gefellfchaften bereits ein Kapital uon

9 574 160 726 Hl. uerfichert.

Aber eine fo glänzende Entfaltung hätte die flffekuranz wohl niemals nehmen können, wenn fie

nicht für das Gedeihen uon Bändel und 5nduitrie geradezu unentbehrlich wäre. Sie befreit den Unter^

nehmungsgeift des fTlenfchen uon der lähmenden Sorge des Vermögensuerlulfes, uon der Sorge, beim

Code die Familie mittellos zu hinterlaffen, fie uerhindert die Verarmung unzähliger Familien und erleichtert

fo die priuate und gemeindliche Wohltätigkeit, lie hilft die fiaften tragen, welche die neuere Ge[et3gebung

aufbürdet, fie bringt in Schadenfällen Bilfe und 6r[a^, kurz fie ift ein uortreffliches mittel, die materiellen

und geiftigen Sntereffen der menfchheit zu fördern. ITlit Recht darf man heute die Ziuilifation eines

Volkes nach der Ausbreitung bemeffen, welche bei ihm die Verficherung erfahren hat.

Der heruorragenden Bedeutung, welche dem Verficherungswefen im Gefchäftsleben zukommt, dürfte

es entfprechen, wenn demfelben auch hier einige Worte gewidmet werden.

Das Bedürfnis nach Verficherung war fchon frühe uorhanden. Überall, wo fich der einzelne zu

fchwach fühlte, die drohenden Gefahren uon fich abzuwenden oder den ihm zugeftofjenen Schaden aus

eigener Kraft zu er[et}en, da muf5te der Gedanke aufkommen, diefe Gefahren gemeinfam mit anderen,

denen fie im gleichen ITla^e drohten, zu bekämpfen oder die daraus erwachfenden Verlufte gemeinfam zu

tragen nach dem Prinzip: >tfllle für einen und einer für allei>.

Schon bei den Römern fehen wir Einrichtungen, welche mit Verficherungskaffen Ähnlichkeit haben,

fo z. B. die 'iCollegia tenuiorumi-, Vereine uon freuten niederen Standes, welche beim Code eines ihrer

niitglieder ein Begräbnisgeld (funeraticium) auszahlten, oder die Soldatenuereine, welche ihren mitgliedern

bei Garnifonsuerfel3ungen ein beftimmtes Reifegeld (uiaticum) gewährten.

Bei den Deutfchen hat fich die 3dee der Verficherung befonders In den Gilden des fTlittelalters

ausgebildet. Sie uerfolgten uielfach den Rebenzweck, ihren ITlitgliedern die durch Feuer, Viehdiebftahl etc.

erlittenen Verlufte erfet3en zu helfen, fluch bezahlten fie die Koften, welche durch das Begräbnis eines

Gildenbruders entftanden und unterftüt5ten die hinterbliebenen Witwen und Waifen.

nach dem Verfchwinden der Gilden blieben ihre Verficherungseinrichtungen weiter beftehen. Aus

diefer Zeit ift noch eine gro^e Zahl uon Kranken^, Begräbnis», Feuerkaffen, Viehladen etc. bekannt.

Alle diefe Einrichtungen beruhten jedoch lediglich auf dem Grundfa^ der Gcgenfeitigkeit;

Erwerbszwecken dienten fie nicht, und follten fie auch in Zukunft niemals dienen.
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Die moderne private flifekuranz ift daher audi nicht aus diefen Ginrichf ungen
entitanden, ihren Urfprung hat He uielmehr bei der Seeuerfidierung genommen.

Das Seehandelsgefchäft, der Seefransport waren fchon uon jeher mit au^erordenfHch großen

Gefahren für den Unternehmer verknüpft. Es war daher nur natürlich, dalg hier das Verlangen nach

Verficherungsrchuf5 fehr frühe fich äußerte. Dazu kam noch, was ganz befonders die frühe Gntwidilung

der Seeuerficherung begünftigte, da^ die den Seehandel betreibenden Kaufleute ihrer wirtfchaftlichen

Bildung nach weit über dem Durdifchnitt Ftanden und demgemäß die Vorteile der Verficherung viel

fchneller erfaßten und fich zu nu^e zu machen wußten als die ITlehrzahl der (Sefchdftsleute diefer Zeit.

Schon das Altertum befa^ eine Einrichtung, das logenannte Seedarlehen (foenus nauticum), welches

den Zweck hatte, das Rifiko des Schiffsrheders zu erleichtern. Doch diefe Einrichtung diente nur als

notbehelf, bis man im 14. Jahrhundert in Italien, wahrfcheinlich in Genua, in der Seeuerficherung für

das, was man Idngft wollte, die richtige Form fand.

Wie aber das Seedarlehen bereits Grwerbszwecken gedient hatte, fo wurde nun auch die See=

uerficherung fogleich erwerbsmä^ig betrieben, und zwar fowohl uon Ginzelunternehmern als auch uon

Vereinigungen uon flffekuradeuren.

Das Dokument, in welchem der Verficherungsuertrag niedergelegt wurde, erhielt den Ilamen

Polizza (Police), welcher bis heute für alle Verficherungsuertröge beibehalten worden ift.

Bei der Feueruerficherung hat den Gedanken des erwerbsmä^igen Betriebes zum erften ITlale

der deutfche Publizift Georg Obrecht in zwei feiner 1609 und 1610 erfchienenen Schriften deutlidi aus=

gefprochen; doch follte feine Anregung noch lange Zeit ohne praktifche Verwertung bleiben.

Bei der Iiebensuerficherung können als derartige Anfänge die fogenannten <iWettaflekuranzeni'

und in noch höherem Grade die fogenannten 'iContineni' angefehen werden.

Seit dem 14. Jahrhundert uerbreitefe fich nämlich uon Italien aus die Sitte, auf den Eintritt

oder nichfeinfrift uon Greigniffen zu wetten, befonders audi auf das heben oder Sterben uon Fürften

oder fonftigen Perfonen, wenn deren lieben gefährdet war; und zu Anfang des 18. Sahrunderts

gab es uiele, die diefes Wetten fogar gefchäftsmä^ig beirieben, namentlich in <ililoijds Kaffeehausi» in

[london, wo auch das Seeuerfidierungsgefchöft feinen mitfelpunkt hatte, wurden uiele folcher Wett»

affekuranzen gefchioffen.

Die Continen waren eine Art Rentenuerfidierungs^Anftalten, welche uon einzelnen Staaten oder

Kommunen behufs Kapitalbefchaffung errichtet wurden. Die uon den Ceilnehmern eingezahlten Kapitalien

wurden nidit zurückgezahlt, fondern es wurden denfelben dafür hohe lebenslängliche Renten in Ausficht

geftellt, die fich noch alle Sahre um den Anfeil an den Einlagen uerftorbener Ceilnehmer erhöhen follten.

So wurde bereits 1653 uon der franzöfifchen Regierung zur Befeitigung ihrer Gelduerlegenheit

nach dem Vorfchlag des italienifchen Arztes liorenzo Conti eine folche Anftalt (Contine genannt) errichtet.

Diefem Beifpiele folgten viele andere Staaten und Kommunen; auch Ilürnberg begründete 1775 eine

Lieibrentengefellfchaft und 1784 eine zweite.

Für Veranftaltungen diefer Art war es natürlidi uon größtem Wert, die durchfchnittliche üebens'

dauer der Rentner zu kennen. Die Ausbildung der Statiftik und die Begründung der Wahr =

[cheinlichksitslehre im 17. Jahrhundert, um welch le^tere fich befonders die ITlathematiker Fermat,
Pascal und Buygens uerdient gemacht haben, mu^te daher für die weitere Gntwid^lung der Affekuranz,

insbefondere der Renten= und Iiebensuerficherung, uon grundlegender Bedeutung werden. Bereits 1671

fehen wir den holländifdien Staatsmann de Witt die Wahrfcheinlichkeitslehre zur Berechnung uon [ieib=

renten uerwenden, und 1693 konftruierte der englifche ITlathematiker Balley aus dem ftatiftifchen niaterial,

weldies der deutfche Pfarrer Cafpar Ileumann aus den Sterberegiftern der Stadt Breslau gefammelt

hatte, die erfte Sterblichkeitstafel.

Damit war die Grundlage für den rationellen Betrieb der Lebensuerficherung gegeben, und in den

ergebniffen der Statiftik erhielten auch alle anderen Uerficherungszweige ein ficheres Fundament.

Es würde den uns hier zur Verfügung ftehenden Raum weit überfchreiten, wollten wir den lang»

famen Entwidtlungsgang des Verfidierungswefens in allen feinen Einzelheiten weiter uerfolgen. Wir

befchränken uns daher darauf, hier noch die erften Verfidierungsanftalten namhaft zu machen, welche

bereits mit unferen modernen Verficherungsgefellfchaften uerglichen werden können, und werden dabei die
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Daten befonoers Iieruorlieben, weldie [ich auf das Priuntuerlidierungsgefdiäf t beziehen. Denn die

Priuafuerndierungsgelellfchaffen find es uornehmlich, welchen die gewaltigen Fortfehritte der flilekuranz zu

danken lind.

Obwohl [ich die Seeuerficherung am früheften entwickelte, [o [ehen wir die er[ten größeren Ver«

[icherungs'flnitalten doch nicht in die[er Branche, [ondern bei der Feueruerficherung ent[tehen.

Als die er[ten größeren Ver[idierung5'fln[talten überhaupt können die gro^e 'iSchleswig^BoIlteinfche

Landesbrandkallei' und die «ißamburger Seneral'Feuerkaffei- gelten, welch Ief3tere 1677 durch Verfchmelzung

einer größeren Zahl Brandgilden entftand. Beide waren öffentliche Verficherungs»flnftalten, bei welchen

die Schadenzahlungen durch Umlagen der ITlitglieder aufgebracht wurden. Die 'iBamburger General'

Feuerkaffei' wurde das Vorbild zu manchen fpäteren Gründungen, wie zu der für Berlin (gegründet 1718),

für Kur fach Fe n (gegründet 1729).

Diele flnftalten uerlicherten nur Gebäude und waren meift mit Beitrittszwang ausgeltattet.

Die erften deutfchen Priüatfeueruerlicherungs«flnftalten find die 'iBerlinifche Feueruerlicherungs'

flnltalti' (gegründet 1812) und die 'ilieipziger Feueruerficherungs'flnftalti' (gegründet 1819), welche beide

als flktiengefellFchaften errichtet wurden.

3n England hatte fich der priuate Verlicherungsbetrieb Tchon uiel früher entwickelt; Ichon 1680

wurde dort eine priuate Feueruerficherungs-flnftalt eröffnet, die jedoch nicht lange beltanden hat. Von

dauerndem Beltande dagegen war die im 3ahre 1684 errichtete gemeinnüt5ige Feueruerficherungs^Gelellchaft

"Friendly Societyi', ferner die <ißand in Band Fire Officei-, gegründet 1696 in Iiondon.

Von befonderem ünterelle aber ift hier die 1710 erfolgte Gründung der <iSun Fire Office". Es

ift die erlteflktiengefelifchaft, welche fich mit dem Betrieb uonVerficherungsgefchäften
befaßte. Sie war zugleich die erfte Feueruerficherungs-flnftalt, welche auch ITlobilien »er«

fieberte; ferner war fie die erfte flnftalt, welche ihrem Gefchäftsgebiet eine größere Ausdehnung gab,

wodurch fie ihre Sicherheit bedeutend erhöhte.

Als die erfte liebensuerficherungsgefellfchaft pflegt die oflmicable flffurance

Societyi' genannt zu werden, welche 1706 in London gegründet wurde. Sie verwandte zunächft noch

keine Sterblichkeitstabelle, fondern arbeitete nach dem Continenprinzip, indem fie gegen Zahlung eines

beftimmten Eintrittsgeldes und Jahresbeitrages im Codesfalle eines ITlitgliedes den Binterbliebenen eine

Rente auszahlte, deren ßöhe fich nach der Sterblichkeit unter den ITlitgliedern richtete. Die Benü^ung

der Sterhlidikeitstabelle finden wir zuerft bei der 1762 gegründeten 'lEquitable Society for the afiurance

of life and suruiuorshipi'. Diefe Gefellfchaft war auch die erfte, welche die Verficherungen nach einem nach

dem ^inlrittsalter abgeftuften Prämientarif abfchlo^.

Un Deutfchland wurde die erfte fiebeiisuerlicherungsgefellfchaft erft gegründet, als in England die

liebensuerfichenmg längit der Gegenftand eines regelmäßigen Gefchäftsbetriebes geworden war. Doch

wurde fie hier gleich uon Anfang an auf eine folide uerficherungstechnifche Grundlage geftellt. Die erfte

deutfche Licbensuerficherungsgefelirchaft ift die <iGothaer Lebensuerficherungs-Banki-, welche 1827 auf Gegen«
feitigkcit gegründer wurde; ein 3ahr darauf, 1828, erfolgte die Grü.ndung der 'iLübecken-, der erften

deutfchen Liebensuerficherungs-Aktiengefellfchaft.

Was die See« bezw. Cra nsportuerficherung betrifft, fo war fie anfangs gewerbsmäßig nur

uon Einzelunternehmern oder von Vereinigungen der Affekuradeure, die fich uon Fall zu Fall zufammen-

fanden, betrieben worden. Der Großbetrieb diefer Branche begann erft 1720 mit der Errichtung der

beiden Londoner flktiengeiellfchaften <iRoyal Exctiange Assiirance Corporationi' und -t London Assurance

Corporation I'.

Die erite deutfche Sefeuerfidierungs-flktiengefellichuft wurde 1765 zu ßamburg gegründet.

Die Erfolge, weldie bereits uon den erften flffekuranzgefellfchaften erzielt wurden, ermutigten den

Unternehmungsgeift zu weiteren Gründungen, und fo fehen wir in Deutfchland wie in anderen Ländern

weitere Gefellfdiaften entftehen, weldie teils mit dem Betriebe bereits bekannter Brandien fidi

befaßten, teils aber audi ganz neue Verfidierungszweige einführten. Die Zahl der größeren deutfchen

PriuatuerfidierungS'Gefellfchaften ohne die erheblidie Zahl ftaatlidier Verfidierungs-Anftalten und öffentlidier

Societäten ift heute bereits auf mehr als 200 angewadifen.

Die bis jeßt betriebenen Verfidierungszweige erftredten fidi auf Faft alle Gebiete des wirtfchafflidien

Lebens. Außer den bereits genannten wird In Deutfdiland noch eine große Zahl anderer Brandien uon
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PriuatuerlicherungS'Gefellfchaffen erwerbsmä^ig betrieben : wie ßageluerücherung, Viehuerficherung, Unfall»

uerficherung, BaffpflichtuerHcherung, Glasuedicherung, Gas= und Wafferieifungsichädenuerficfierung, Ginbrudi«

diebftalilüerncherung, Sturmfchädenuerncherung, ITlarchinenuerncherung, Riickuerficherung u. a.

fluch unfer engeres Vaterland Bayern hat regen flnteil an der Entwicklung des Verficherungswefens

genommen. Reben ftaatllchen Verficherungsanltalten befi^t es eine Reihe angefehener privater Verndierungs-

Unternehmungen. 3n Bayern fehen wir die erfte Verficherungsanftalt auf dem Sebiete der Feueruerficherung ent=

[fehen. Für die Bewohner eines Binnenlandes war eben die Sorge um Baus und Bof die dringlichlte.

Die erfte flnf^alt ift die ftaatliche, auf 6egenfeitigkeit beruhende «i3mmobiIiar'Branduerficherungs=fln[talt)',

welche 1811 durdi Pereinigung der bis dahin in einzelnen Landesteilen beftandenen Brandkaffen gefchaffen

wurde. Als erfte Priwatfeueruerficherungs^flnftalt folgte dann die «illlünchener und flachener

FeueruerficherungS'Gefelirchafti», welche 1834 in Bayern zum Betriebe der niobiliar»Feuerverficherung

zugelaffen wurde. Zwei 5ahre darauf, 1836, eröffnete die 1835 gegründete «Bayerifche Bypotheken» und

Wechfelbanki' ihre beiden Verficherungsabteilungen, eine für Feuer= und eine für üebensuerficherung, und

1893 begann die «iSüddeutfche Feueruerficherungs^Banki' in IHünchen ihre Wlrkfamkeit.

fluf dem Gebiete der fi eben suerfi eher ung ift als ältefte die «iBayerifche ßypotheken» und

Wechfelbanki' zu nennen, welche, wie fchon bemerkt, feit 1836 auch Perficherungen auf das menfchliche

Leben abfchlie^t. Sie follte lange Zeit die einzige Liebensüerficherungs=flnftalt in Bayern bleiben. Denn

erft 1884 wurde die zweite, die ^nürnberger [iebensuerficherungs»Banki' in Ilürnberg, errichtet. Diefer folgte

dann nodi die Gründung der deutfchen liebensuerficherungs=Bank «iflrminiai' in IRünchen 1889 und die

der deutfdien Lebensuerficherungs=6efellfchaft <ifltlasi' in liudwigshafen 1896.

ünderUnfalluerficherung trat als erfte bayerifchc flnftalt die 'iFIürnberger LebensuerfiLherungs»

Bank)> auf den Plan, welche dielen Perficherungszweig gleich uon Anfang an neben der fiebensuerficherung

zum Gegenftand ihrer Cätigkeit machte. Seit 1897 wird die Unfalluerficherung noch uon der nBayerifchen

Bypotheken« und WedifeNBanki' und feit 1898 uom <ifltlas)' betrieben.

ITlit der Baftpflichtuerficherung befaffen fleh von den bayerifchen Perficherungsanftalten feit

1897 die «iBayerifche Bypotheken« und WechfeNBankx, feit 1898 der «tfltlasi» und in 1906 wird auch die

«illürnberger [iebensuerfidierung5=Banki' diefen Perficherungszweig in ihren Gefchöftsplan aufnehmen.

Als erfte Bageluerficherungs = flnftalt haben wir den 1833 gegründeten <i Bayerifchen BageN
perficherungs'Pereini' in Illünchen zu verzeichnen; er hat jedoch nur einen örtlidi begrenzten Wirkungskreis.

Gro^e Bedeutung dagegen hat die ftaatliche, auf Gegenfeitigkeit beruhende «iBageluerficherungs=flnftaiti'

erlangt, weldie durch Gefe^ vom 13. Februar 1884 ins Leben gerufen wurde.

Als erfte Uiehu erf icherungs = flnftalt erfcheint der nPfälzifche Piehuerficherungs=Perein)' in

Speyer, gegründet 1849 auf Gegenfeitigkeit. 1896 wurde die «iftaatliche Piehverficherungs=Anftalti' und 1900

daneben noch eine «iftaatliche Pferdeuerfidierungs=Anftalti' eröffnet.

Die See= und Cransportuerficherungs = Branche hat bisher in Bayern zur Gründung

einer einzigen Anftalt geführt, dies ift der «iBayerifche Lloydi- in Illünchen, gegründet 1890.

3n der Rüd^verfidierung find bis jet5t drei Gefellfchaften tätig, läralliche in ITlündien domiziliert,

nämlich die «illlünchener Rückuerficherungs^GefellFchaft)', gegründet 1880, weldie bis je^t die größte Unter»

nehmung diefer Art ift, der «iBayerifche filoydi», gegründet 1890 und die «tSüddeutfche Rjdtverficherungs=

Aktiengefellfchafti', gegründet 1893.

Pon den übrigen Perfidierungsbrandien, deren noch nicht gedadit worden ift, werden von bayerifdien

Gefellfdiaften nur noch folgende betrieben: die Glasuerficherungsbranche (feit 1899 von der «iSüddeutfchen

Feuerverficherungs'Banki'), die Uerficherung gegen Schäden durch Einbruch und Diebftahl (feit 1899 von

der «lUlünchener und Actchenen» und der «iSüddeutfdien Feuerverficherungs=Bank)') und die Perficherung gegen

Wafferleifungsfchäden (feit 1904 von der «illlünchener und Aachener^).

Die Perfchiedenartigkeit der Perficherungsbranchen zeigt uns zur Genüge, wie es der Affekuranz

in ihrem unermüdlichen Beftreben, der Ulenfchheit fich nü(5lich zu machen, gelungen ift, faft alle Gebiete

des wirtfchaftlichen Lebens in den Bereidi ihrer fegensreichen Cätigkeit zu ziehen. Aber hiemit dürfte

ihr Gebiet noch nicht endgültig abgefchloffen fein ; ihr Wirkungskreis wird fich auch in Zukunft noch weiter

ausdehnen, bis es kein Gebiet mehr gibt, auf dem der ITlenfch des Perficherungsfchu^es entbehren mü^te.

->e<.-

n D
126



II. Teil.

^ndultrielle 6tabli[[ements Bayerns

in Wort und Bild,





Christian ßilpert
Ostendftra^e 80 • nÖrnberg»ITlÖgeldOr[ • Ostendltra^e 80

Fabrik für Gas», Waüer= und Dampf-Hrmafuren

Großhandlung in Gas=, Waller», DampFIeitungs» und Kanalbau = Artikeln.

^^-^
Deutsches Reichspatent unter Rr. 110084 jtß^ 6oldene und silberne medaillen

Unferflur- und OberHurhydrant. ehrendiplome.

Bauptuerwaltungsgebäude

Unter den zahlreichen und bedeutenden Fabriken, welche den Weltruf der Stadt flürnberg als

Fabrikationsort für Armaturen aller Art begründet haben, darf auch die Firma Christian ßilpert

einen hervorragenden Plat3 beanfpruchen.

Der Begründer und ünhaber der Firma, 5err Christian ßilpert, ift der ältelte Sohn des

uerftorbenen Berrn 3. fl. Bilpert, Gründers und ehemaligen Befifjers der jel3igen flrmaturenfabrik flctien«

6elelirchaft, uormals 3. fl. ßilpert.



Verlandraum

Von Tugend auf in dem
aus ganz befcheidenen fln»

fangen emporgeblühfen uäfer»

liehen Sefcfiäfte tätig, ift auf

ifin ein wefenflidier Anteil der

glänzenden Entwicklung diefes

Sefdiäftes zurückzuführen, bis

er [ich im üahre 188<), dem
öründungsjahre der flrma-

turenfabrik flctien = Ge[., uom
üäferlichen SeFchäfte trennte

und die Firma

Christian ßilpert

begründete, die neben flrma»

turenfabrikation, Großhandel

in ^nftallationsartikeln betrieb

und [idi speziell dem Bau von

ßydraulifdier Widder .iRoriSi. (D. R. S. FTl.)

Wafferwerken für Städte und

Gemeinden widmete, deren

Ausführungen dem Hamen

ßilpert audi in diefem ündu-

ftriezweige eine erlte Stellung

zuwiefen.

Diefer Gefchäftszweig wird

jedoch heute pon der Firma

Christian ßilpert

nicht mehr betrieben, fondern

die gelammelten reichen Er-

fahrungen werden ledigüdi im

^ntereffe der flbnehmerfchaft,

durch Erteilung uon Rat«

fchlägen und Ausarbeitung uon

Koften = flnfchlägen und Pro-

jekten uerwertet. Von eigener

Stadflager in Iluniberg, Brunnengalle 23 und 25



Stadtlager in nürnberg, Brunnengaffe 23 und 25

Lager uon Bahnen und Verbindungsifücken

Stadtlager in tlürnberg, Brunnengaffe 23 und 23

eiofet. und Pumpenlager

Freiftehendes (Ziolet illorisi'

Ausführung uon Wafferleitungs Anlagen wird gänzlich

abgefehen.

Der tiefe Fliedergang, welcher mit der Wende des

Jahrhunderts die deutfche Unduftrie heimfuchte und fo

manche Exiftenz uernichtete, blieb nicht ohne Einfluß auf

die Firma Christian ßilpert, die, rafch empor«

gediehen, in vielen bedeutenden Unternehmungen inter«

effiert war. Es ift ßerrn Christian fäilpert jedoch

gelungen, durch eiferne Willenskraft und raftlofe Cätigkeit
Glockentieber.Spülapparal

uRoris.. D. R. W. Z.

fabriktiof und Gle^ereianlagen, Su^rotirlager



£iien« und ITIeinnggie^erei

Über alle Schwierigkeifen und Anfeindungen Berr zu werden und in den neuen

Fabrikanlagen innürnberg^ITlögeldorf, die eine Fläche von 200000 Qua»

dratfu^ einnehmen, ein Werk zu fdiaffen, das mit allen Grrungenfchahen der

Cechnik ausgeltattef, zu den bedeutendften der Branche gezählt werden darf.

3n dem ausgedehnten Fabrikanwefen befinden lidi neben den unter eigener

üeitung des Befi^ers ftehenden Betrieben, in denen ITleffinggie^erei, Fabrikation

von Pumpen und allem Zubehör, fowie von 6aS', Waffer» und Dampfleitungs»

Armaturen betrieben werden, eine Gifengie^erei, emaillierwerk und IHaFchinenfabrik,

wodurch die induftrielle Bedeutung der Anlage allein fchon dokumentiert ift.

niaidiinenhaus Keilelhaus







fTletallputjerei

X

Da^ auch foziale Zwecke ihre Förderung finden, beweift der

Umftand, da^ der Befi^er mit großen Opfern und Schwierigkeiten

auf einem Ceiie der Fabriklöndereien Arbeiter • Wohnungen auf«

führen lö^t und bauiuftige Unternehmer in jeder ßinficht fördert.

Das Prinzip der größten Sorgfalt in der Ausführung aller

Fabrikations-flrtikef, verbunden mit peinlichfter Auswahl der Roh«

materialien hat der jetzigen Firma Christian ßilpert bald zu

gutem Rufe uerholfen, und es gelten befonders die Wafferleitungs-

hahnen als unerreichte, im ün- und Auslände gefuchte Hlarke.

neben der Fabrikation betreibt föerr Christian ßilpert
als weiteren Zweig feines Unternehmens Sro^handlung in Be-

darfsartikeln für Kanalbau, Gas« und Wafferleitungen, die unter

den hervorragenden Firmen diefer Branche achtenswerten Rang

einnimmt.

Kernformerei modellboden I

IL





Armaturen- und ITlafdiinenEabrik
flctien^Sefellfdiaff, pormals 1. fl. Bllpert

Slockenhofftra^e 6 Rürnberg
Fabriken in: Rümberg, Wien, Pegniö.

öeneraldepöts und Vertreter in: Berlin, Leipzig, Geilenkirchen, Strasburg, Breslau, London, Brüliel,

flmiterdam, Ulailand, Züridi.

r

Zu
jenen Firmen unlerer deutfchen ITlefallindultrie, welcfie während des wirtfchaftlichen fluffchwungs

in den legten Sahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts gro^ geworden Find und die errungene

Bedeutung feitdem zu wahren uerftanden haben, gehört auch die Armaturen« und niafchinen'

fabrik, fl. = G., uormals 3. fl. Bilpert in nürnberg.

Von dem Rotgie^ermeilter Johann Andreas Bilpert im Jahre 1857 gegründet, dehnte fich das

Gefchöft bald weiter aus, als uon dem umlichtigen Inhaber die Fabrikation der Gas« und Wafferleitungs«

armaturen aufgenommen wurde, für die infolge der damals einlegenden Errichtung uon Gas- und Waffer«

Werksanlagen für gro^e und in der Folge auch für mittlere und kleinere Gemeinwefen ein ftets wachfendes

und lohnendes flbfat5gebiet fich erfchlo^. So kam es, da^ die erften Betriebseinrichtungen, fowie auch

die Räume im flnwefen der Firma am Bergauerplatj bald nicht mehr genügten und eine Erweiterung des

Betriebes unabweisbare Rotwendigkeit wurde.



Sasuentil

nach dem im 5ahre 1874 erfolgten Cod des Gründers

entwickelte ücti das Unternehmen unter der zielbewußten

lieitung hervorragender kaufmännifcher und technifcher

Kräfte derart, daß auch die im Dahre 1883 ftattgehabte

Verlegung der Fabrik in das neuerworbene flnwefen

Glockenhofftraße 6 dem wachfenden Bedürfnis nur kurze

Zeit genügen konnte. Um den ftetig fich fteigernden fln=

forderungen an die üeiftungsfähigkeit des Werkes gerecht

werden und um dem inzwifchen aufgenommenen Bau uon

Pumpen für die uerfchiedenften Zwecke zu einer Baupt=

fpezialität ausgeftalten zu können, mußten fämtliche CeiN

betriebe wiederholte Erweiterungen erfahren und die Fabrik=

einrichtungen fortwährend uerbeffertund uergrößert werden. Sasfdiieber

OberHurhydrant

Walferablperrfchieber und Rückfchlagklappen

einem dringenden Erfordernis entfprechend, erbaute die

Firma, nachdem 1889 die Umwandlung des Unternehmens in

eine flktiengefelifchaft betätigt worden war, im 5ahre 18<)0 in

Pegniß (Bahnlinie Rürnberg'Gger) eine eigene große eifen =

gießerei und verlegte auch die Fabrikation uon Sas^ und Waffer»

leifungsarmaturen nach dort, wodurch im nürnberger flnwefen dem

mittlerweile aufgenommenen Pumpenbau und der Berftellung uon

Dampfarmaturen erhöhte flufmerkfamkeit gewidmet werden konnte.

Der bedeutende Bedarf an Erzeugniffen der Firma in Öfterreich'

Ungarn einerfeits, die erfchwerten Ginfuhruerhältniffe nach dort

andererfeits ließen an maßgebender Stelle den Gntfchluß reifen,

in Öfterreich eine eigene Fabrikationsftätte zu errichten und wurde

zur Erreichung diefes Zieles im Sahre 1896 die in Wien bereits

beftehende flrmaturenfabrik S. Keifen käuflich erworben und deren

Betriebe der Reuzeit entfprechend eingerichtet, fluch diefes Unter=

nehmen erfreut fich feitdem wachfender Bedeutung und fteigenden Unterflurhydrant



Umfflöes, [odafj die Firma in ihren drei Betrieben Rürnberg, Pegnit3 und Wien je(3t 1500

Arbeiter und Beamte befchäftigt.

Die unlerem Cext beigegebenen Abbildungen können nur zum Ceil eine Überfidit über die

uerfchiedenen Fabrikationszweige der flrmaturen= und niafchinenfabrik fl.=S. uorm. 3. fl. ßilpert geben,

fln Band der reich ausgeftatteten und jedem Snterelfenten zugänglichen Kataloge iaffen [ich die Grzeugnille

der Firma in folgende Gruppen einteilen:

I. Armaturen für Wafferleitungen: Wafferfchieber mit einer Durchgangsweite uon 20 bis

1800 mm, Kanalfchieber, Oberflur^ und Unterflurhydranten nebft Stand' und Strahlrohren, Wafferkröne,

fjorizontales doppeltwirkendes Pumpwerk Compound-Duplex. Dainpfpumpe für Bergwerkszwecke

Ventilbrunnen, Brunnenfäulen, Ceil«, Gntlüftungs« und Schlammkaften, Rohrfchellen, flnbohr« und Ventil'

hähne, Werkzeuge für Wafferinftallation.

II. Armaturen für Gaswerke und Gasleitungen. Gasfchieber mit 40 bis 1800 mm
Durchgangsweite in uerfchiedenen flusführungsarten, Gasuentile bis 1000 mm lichten Durchmeffer mit

metallifchem und hydraulifchem flbfchluf}, Gasfyphons, Umgangsklappen, Retortenmundftücke, flnbohrfchellen,

Werkzeuge für Verlegungsarbeiten und Unftallation, Kandelaber und Wandkonfole für Liaternen, Bähne und

meffingene Verbindungsteile für Bausinftallation.

III. normale und abnormale gu^eiferne Faijonftücke für Gas« und Wafferleitungen,

Schachtabdeckungen, Kanalgitter, Sinkkaften, Geruchuerfchlüffe.

Centrifugalpumpe Dampi-liuft-Komprellor Rotationspumpe

IV. Kolben- und Plungerpumpen für Dampf», elektrifchen und Riemenantrieb, einfach' und

doppeltwirkend, in vertikaler und horizontaler Ausführung für alle Leiftungen und Förderhöhen, für KeffeU

fpeifung, Wafferuerforgung uon Gemeinden, Fabriken und 6inzelanwefen, Duplexdampfpumpen, hydraulifche

Pre^pumpen, Bergwerkspumpen, Bohrlochpumpen mit Geftänge» und mit Druckluftbetrieb.

U. Rotationspumpen, ßochdruck» und Iliederdruckcentrifugalpumpen.

VI. Luftpumpen und Komprefforen für Dampf«, Riemen» und elektrifchen Antrieb, fpeziell

für Brauereien, die chemifche und keramifche ünduftrie, ferner zum Anlauf uon Gasmotoren.



Eincgiindrige Schmierpre[[e

Dampfablperr-Pentile

Uli. Pumpen für ßandbetrieb. ßaus=, 5of= und Stra^enpumpen, Flügelpumpen, inembran=

pumpen, Baupumpen, hydraulifche Widder.

um. Armaturen für Dampfkeffel» und Dampfleitungen. Wafferitönde, Böhne,

flbfperruentile für gefättigten und Übertritten Dampf, 5peife= und Sichertieitsuentile, Rotirbrudiuentile,

Dampffdiieber für ßocfi= und Iliederdruck, einfprit5tiähne, Droffelklappen, Wafferabfcheider, Kondenstöpfe,

Kompenfationsftopfbüchfen.

IX. Sctimier = flpparate.

Öltropf = Apparate, Scfimierbüchfen,

Sdimierfiötine , automat. 5ctimier=

preffen, Zentralfchmierapparate für

Gasmotoren und Dampfmafdiinen,

Ölpumpen.

Wie erfiditlich, ift es ein ge»

waltiges Feld, das die flrmaturen=

und niafctiinenfabrik fl.=S. uorm.

3. fl. Bilpert zu bearbeiten fidi

als Aufgabe geftellt hat, aber eine

eingehende Prüfung ihrer Erzeug^

niffe ergibt, da^ unter diefer Viel»

feitigkeit die Qualität in keiner

Weife eine Einbuße erlitten hat,

da^ vielmehr auf allen Gebieten

mit den übrigen Firmen der Branche

gleicher Schritt gehalten, in meh=

reren Sparten fogar eine führende

Stellung errungen wurde, und da^

der Ruf der Solidität, der mufter=

giltigen Formgebung und äußerlich

eleganten Ausführung, deffen [ich die Fabrikate der Firma erfreuen, ein wohlerworbener und uollbegründeter

ift. mit Sicherheit fteht demnach zu erwarten, da^ das Unternehmen, welches unter der nunmehr drei^ig^

jährigen fieitung feines bewährten Generaldirektors Kommerzienrat Richard Kuhlo ein Bild raftlofen

Porwärtsftrebens bietet, auch für die Folge einen ehrenvollen Pla^ in unferer deutfchen ünduftrie einnehmen

und ihr flbfat3gebiet, welches fchon heute alle Weltteile umfaßt, immer noch weiter vergrößern wird.

Piercylindriger GenfralFchrnierapparat



niatthias Oechsler & Sohn
Bein», Summi-, ülefall» und Born=Waren=Fabriken

Zentrale Bosbach
Zweigfabrik in Riegersdorf bei Bodenbach a, G. (Böhmen).

Sehr klein begann zu Ansbach im 3ahre 1864 der Begründer des Etablilfements, der am 13. ITlärz

1901 uerltorbene Kommerzienrat FTlatthias Oechsler. Eine einzige Drehbank bildete den Srund'

ftock der heutigen Fabrikanlagen, ein Lehrling das flrbeitsperfonal. Durch zielbewuf5te Energie

und größte Sparlamkeit gelang das Vorwärtskommen, üm 3ahre 1869 konnte die erlte Dampfmafchine mit

4 HP Gufgeftellt und ein Perlonalltand von lechs Arbeitern dauernd befchöftigt werden. Von dahr zu 3ahr

gewann das Gefchäft an Ausdehnung. Zehn 3ahre Ipäter wurde neben der bis dahin lediglich betriebenen

Bein-K nop Imacher ei die Fabrikation uerfchiedener anderer [Hallen-Artikel aus Bein und Gummi aufge-

nommen. Es würde zu weit führen, hier alle Stadien der lyftematifchen Entwicklung der immer mehr

zum Großbetrieb heranwachlenden Fabrikation zu Fchildern.

nach möglich gewordener ITlitarbeit des Sohnes und jetzigen Ehefs, Otto Oechsler, erfolgten

weitere Ileuerungen im Betriebe und in den Fabrikationsartikeln, der gleiche Erfolg, wie bei den bisher

erzeugten Artikeln, heftete fich an die neuen Anlagen.



Unzwifdien war die BetriebskraFt auf 35, dann auf 70 HP durcfi neuanfchaffung derjientfprechenden

rnafchinen uergrö^erf worden.

Radi wiederfiolter Sebäudeerweiterung mu^fe 1894 abermals die Befriebskraft erhöfit werden,

diesmal durch eine 200 HP ITlafcfiine, im gleichen Verhältnis wurde die bereits beftehende elektrifche Licht-

anlage uergrö^ert.

3m Sahre 1896 war die flrbeiterzahl fchon auf über 300 geftiegen. Der rapide fluffchwung,

befonders des wachfenden flbfatzes nach Öfterreich und den Orientftaaten, audi der Zolluerhältniffe wegen»

bedingte die 6ründung eines zweiten Gtabliffements auf öfterreichifchem Boden, die in Riegersdorf

bei Bodenbach erfolgte.

Flach Erwerbung der dortigen au^er Betrieb gefegten Steinnu^knopffabrik und nötiger fldaptierung

für den neuen Betrieb wurde mit 20 Arbeitern begonnen, bei einer WafFerkraft uon 15 HP; fchon im

nächften ?ahre mu^te eine uollFtändig neue Fabrikanlage mit FTlaFchinenhaus und Kaminanlage errichtet

werden und befchaFFt je^t au^er der Wafferkraft noch eine 120 HP mafchine die Betriebsftörke, bei ca.

140 Werkmafchinen erhöhte fich der flrbeiterftand auf ca. 200 Perfonen.

Um Frühjahre 1902 wurde in der Zentrale Ansbach die Fabrikation uon ITletallknöpfen aller

Genres und insbefonders auch Bijouterieartikeln aufgenommen, mit eigener Graueur« und 6aluanifier=

Abteilung, fowie einer kompleten Einrichtung zum Vergolden, Verfilbern, Vernickeln etc. mittels Dynamobetrieb.

Durch flufftellung uon umfangreichen, auf höchfter Stufe ftehenden mafchinen entwickelte fich auch

dlefer Fabrikationszweig rafch.

Dadurch mu^te zu einer ausgiebigen Erweiterung der Fabrikgebäude und der mafchinenkraft ge=

Fchritten werden.

3m 3ahre 1903 wurde die FTletallknopffabrikation in einem feparaten Gebäude untergebracht, es

erftand ein neues maFchinen' und Keffelgebäude nebft Reparaturwerkftätte mit den modernften Einrich»

tungen, eine umfangreiche Fiagerhalle für Rohmaterial und ein ausgedehnter Fleubau zur Aufnahme der

Kontors und der Warenlager.

Zwei Dampfkeffel mit je 150 qm ßeizflädie mit Überhil3ungs' und Kühlwerk»Anlage bewirken

nunmehr den Effekt einer 500 HP DampfmaFdiine und der (ehr erweiterten Lichtanlage.

3m Frühjahr 1904 wurde auch die BornwarenFabrikation auFgenommen, die mit uorzüglichen

Werkmafchinen ausgerüFtet einen rafchen AuFfchwung nimmt ; eine beFondere BornpreFFerei mit hydrau'

lifchem Betriebe bereitet das Rohmaterial zu Platten und zur weiteren Verarbeitung uor.

Band in Band ging damit eine abermalige Vermehrung des ArbeiterFtandes, der je^t in beiden

EtabliFFements zuFammen FaFt 800 PerFonen bei 450 Stück Werkmafchinen beträgt.

"» r
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So [feilen fidi beide etablillements als in ihren Ginrichtungen vollkommen auf der Böhe (teilend

dar und nidit zum geringften Celle lind es die eigens kongruierten und patentierten ITlarchinen, welche

die Überlegenheit über die konkurrierenden Bäuler gewährleiftet.

Die Grzeugnilfe find äußerft mannigfaltig, man kann uier Gruppen unterfcheiden, deren haupt»

fädilichfte Fabrikate nadiftehende Spezifikation zeigt.

El. Beinwaren: Beinknöpfe und Beinringe in allen Gröben und Farben, ßirfchhornknöpfe echt und

imitiert, Beinperlen zu Rofenkränzen, Kragen', Chemifette« und nackenknöpfe, Bökel- und

Stricknadeln, Bindlochftecher, Radelbüchien, Federhalter, Fläh- und Schreibgarnituren, Beinlöffel,

Falzbeine, Beibringe, flagelfeilen, Zahnftocher, manikur-flrtikel, Spieleartikel wie Spielmarken,

Dominos, Schachfiguren etc., Canülen, [ämtliche Beinartikel für die Chirurgie und Elektrotechnik

in allen erdenklichen Fa^onen.

B. Gummiwaren: Rlilchflafchenfauger, Syphonia, Schlauchfauger mit und ohne Ilaht, Schlauch-, Bein-

und Gummizahnringe mit Sauger, [amtliche Beitandteile für Saugflafchen, Puppengarnituren,

Puppentoilettegarnituren, Bartgummimaffenartikel.

C. nietallwaren: Kinderfchlottern, Puppen- und Kinderbeltecke, Klappkragenknöpfe in ca. 300 Deffins,

rnanFchettenknöpfe, Chemifetteknopfgarnituren in Perlmutter, Combak, vergoldet, uerfilbert,

oxydiert, emailliert etc. in echt Silber mit Bandgrauierungen in ca. 3500 Rummern.

D. Bornwaren: Friller-, Staub und Gtuiskämme in Born und Galalith, Bornfcheren, Salatbeltecke,

Senf-, Gier-, Salz- und Pfeffer-fiöffel, Schuhlöffel und alle Bornartikel für Droguisten und Apotheker.

Die Firma beherrfcht mit ihren Artikeln heute fo ziemlich den deutfchen und ölterreichifchen FTlarkt.

Zahlreiche ftändige Vertretungen im Un- und Auslände verbinden die über ganz Bolland, Belgien, England

und nordifchen liönder, Frankreich, Spanien, Italien, den Balkan und Orient, Rußland, Amerika und allen

überleeifchen liönder verbreiteten Kunden mit der Ansbacher Zentrale.

II
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Bctienbrauerei zum ßden uorm. 3. m. Rofch
zugleich

Cxporfbrauerei iSchnapperbräu» in Bugsburg.

Das Stammanwefen <idie ßafenbrauereh' wurde im 3ahre 158<? in der Bäckergaffe der offen flugufto

uindeiicorum gegründet und nach ^afirfiunderfe langem Beftehen als Priuatbrauerei, 1890 in eine

flctiengefeflfctiaft umgewandelt.

Bei den befchränkten Räumen der alten Brauerei war eine wefentliche \7ergröf5erung nicht möglich,

auch waren die liagerkeller uon dem Brauhaufe getrennt.

r

Um nun die Ausdehnung der Brauerei nicht zu behindern, andererieits aber Brauhaus und tiager-

keller wegen des vereinfachten überfichtlichen Betriebes zu vereinigen, entrchIof5 man fich, eine neue, auf

das modernfte und zweckmä^igfte eingerichtete Brauerei neben die liagerkeller zu erbauen.

Diefes Projekt war rafch verwirklicht und fchon 1902 konnte der Betrieb in den fleubau verlegt werden.

Der flbfa^ hob fich nun von üahr zu Uahr, die Fufion mit der alfrenommierten -iSchnapperbrauereii'

brachte im 5ahre 1898 eine weitere bedeutende Vergrößerung des gefamten Betriebes.

Beute nimmt die flctienbrauerei zum f5afen vorm. ^. fll. RöFch - zugleich Gxporfbrauerei

Sdmapperbräu - mit 100 000 Bekfolifer Bierausftoß unter den vielen Brauereien Augsburgs fowohl was

die muftergiltige Anlage, als die 6üfe ihrer Biere anbelangt, eine hervorragende Stellung ein.

r
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flctienbrauerei zum ßafen

uorm. 5. in. Röfch

zugleich

exportbrauerei

Schnapperbräu i» m Augsburg.



ß, ßenninger-ReiJbräu
flktlengefellfdiaft

^77^ Erlangen, ^^^^

Die bayerifch'fränkifche Uniuerlitcifsftadf Erlangen, die uormalige Ilebenrelidenz der hohen»

zollerifchen fHarkgrafen von Brandenburg-Bciyreufh ift diejenige Stadt Bayerns, deren Bierbrauereien den



Jahrhunderte alten guten Ruf derfelben als Bierexportftadt Bayerns bis auf den heutigen Cag zu

erhalten uerftanden haben und mit Recht zu den Pionieren des bayerifchen Bierexportes

gerechnet werden müflen.

hange üahre, beuor die nu^barmachung der Dampfl^raft die heutigen Fchnellen und bequemen

Transportmittel Tchuf, alfo zu einer Zeit, wo die Fuhrmannspeitrdie luftig knallte, haben Grlanger Bier=

brauer ihr Produkt nicht nur in alle deutfchen Saue, londern weit über deren Grenzen hinaus per

flchfe uerfchickt.

Die Zahl der noch vor zwei Jahrzehnten in Erlangen in Betrieb gewelenen 17 Brauereien ift

zwar leitdem durch Zufammenlegung kleinerer Betriebe um einige vermindert worden. Es wäre jedoch

irrig, hieraus auf einen Rückgang des Grlanger Brauereigewerbes zu Fchlie^en, da ja andererfeits in

demfelben Zeiträume einzelne Bierbrauereien am Plal^e um ein Bedeutendes vergrößert worden find, 3n

neuefter Zeit find nun auch die beiden bisher fchon bedeutendften Gxportbrauerelen Grlangens

in eine Band vereinigt worden, indem nach dem Ableben des Berrn Oskar Beibig, Befi^ers der

Benningerbierbrauerei Erlangen, gegründet 1816, diefe durch die altrenommierte Aktien»

brauerei Erlangen vorm. Gebrüder Reif, feit Anfang des vorigen Jahrhunderts beftehend, käuflich

erworben wurde. Flahm Fchon bis dahin unter den in Erlangen beftehenden Exportbrauereien die

flktienbrauerei Erlangen vorm. Gebrüder Reif die führende Stellung ein, fo ift durch die

nunmehrige Vereinigung der genannten beiden Brauereien unter der Firma B. Benninger = Reif bräu

flktiengefellfchaft ein Großbetrieb gefchaffen, der in der Reihe der deutfchen Exportbrauereien den

erften Rang mit einnimmt, und deffen Produktionsfähigkeit nunmehr auf 150 000 Bektoliter Bier pro Jahr

gefteigert worden ift. DieB. Benninger-Reifbräuflktiengefellfchaft befißt eine eigene Illälzerei,

mächtige Sudhäufer, fchöne große, allen Anforderungen der Reuzeit entfprechende Gär= und liagerkeller.

Zum Verfand des Bieres dienen 23 eigene Biertransportwagen mit Kühlvorrichtung.

Reifbräu. Keller im 3ahre 1840 zur Zeit der Bergkirchweih
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Was den bayerifchen Bieren im Allgemeinen ihren wohlbegründeten Ruf [ichert, ift die in

Bayern feit Jahrhunderten gefetjlich feftgelegte und itreng eingehaltene Vorfchrift, da^ zur Bierbereitung

nur ßopFen, ITlaiz und Waffer uerwendet werden darf, alle Surrogate aber verboten find, fllle guten

Eigenfchaften aber, die man den bayerifchen Bieren im einzelnen nachrühmt, find in befonderem ITla^e

üon jeher dem Grlanger Reifbräu und ßenningerbräu eigen gewefen. Bei der Verwendung der

edelften 6erften Franl^ens, Böhmens und FTlährens und des feinften bayerifchen und böhmifchen f^opfens

find die Biere uon mildem, uollmundigen Sefchmack, äu^erft haltbar und für Gefunde und

Rekonvaleszenten außerordentlich wohtbekömmlich und befll^en nach den wiffenfchaftlichen

flnalyfen höchften 6ehalt an Extrakt bei geringem Sehalt an Alkohol. Ulan findet fie deshalb

auch feit langer Zeit überall auf Reifen in guten Safthäufern, fei es in den uielbefuditen Bädern

und Sommerfrifchen, fei es in den liokalen der Srolgftädte, uom Publikum gefchä^t und mit Vorliebe

getrunken.

Hn erlangen felbft hat man auch ITlünchener Gäfte des Liobes uoll äußern hören: <iDas ift doch

einmal ein gehaltuolles

Bier!»'

Eluf großen Aus*

ftellungen find die Gr«

zeugniffe wiederholt mit

ehrenden fluszeich'

nungen bedacht worden.

Die 5. Benninger«Bier=

brauerei erhielt u. a.

fchon im Jahre 1881

auf der Weltausftellung

zu Porto fliegre, alfo

zu einer Zeit, als der

überfeeifche Export noch

im Gntftehen begriffen
Reilbräu. Keller je^t

war, die goldene me»

daille als befondere

Anerkennung für Ver^

dienfte um überieeifchen

Export. Ferner wurde

ihr bei dem Konkurrenz-

kampfe hauptfächlich

bayerifcher Biere auf

der liandesausftellung

in flürnberg im Jahre

1882 für uorzügliches

Gebräu ebenfalls die

höchfte Auszeichnung,

die goldene fTledaille

zuerkannt.

Die Aktienbrauerei Erlangen uorm. Gebrüder Reif erhielt u. a. die goldene fTledaille auf der

Allgemeinen Deutfchen Ausftellung uon flahrungs- und Genußmitteln in Braunfchweig \S<)3, ferner die

goldene Staatsmedaille auf der Bayerifchen Liandes- Jnduftrie-, Gewerbe« und Kunft« Ausftellung in

Flürnberg 1896 für uorzügliches Bier und bedeutenden Export und die goldene Fortfchrittsmedaille auf der

Allgemeinen Ausftellung für Volksernährung, Gefundheitspflege, Kochkunft, Brauerei« und Wirtfchaftswefen

in Bamburg in der Bierkonkurrenz 1898 für dunkles und helles Exportbier zuerkannt, fowle die filberne

ITledaille auf der Weltausftellung in Paris 1900 als Einzelausfteller für ihre drei Bierforten: helles, braunes

und dunkles Exportbier.

Zu der leljteren Auszeichnung fchrieb befonders anerkennend das Komitee der Sammelausftellung

der Deutfchen Ilahrungsmittel'Jnduftrie auf der Parifer Weltausftellung 1900 unterm 22. Auguft u. A.:

'iGroßbrauereien anderer bayerifcher Bierftädte haben als ein Ganzes zufammengefaßt die

Auszeichnung «iGrand Prixi' erhalten, d. i. es wird ein Diplom ausgefertigt, in welchem

fämtliche beteiligten Firmen aufgeführt find, und jede Firma erhält eine Abfchrift. Die uon

Jhnen ausgef teilten Produkte wurden mit der filbernen ITledaille bedacht, was mit Rückficht

darauf, daß Sie als Einzelausfteller auftreten und eine fehr gewichtige in= und ausländifche

Konkurrenz zu beftehen hatten, als eine gewiß erfreuliche Errungenfchaft zu bezeichnen ift.

Wir beglückwünfchen Sie zu diefem Erfolg. i-
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Schon durch feine geographifdie Lage in der Röhe des norddeuffdien flbfa^gebietes, wie

durch feine günftigen Eifenbahnuerbindungen, durch feine ausgezeichnefen Wafferuerhälfniffe und

fonftige nafürliche Vorzüge \\t Erlangen als Bierexportffadt Bayerns prädeftinierf. Huf die

Errichtung eigener Bierpalälte in den ©ro^ftädten, wodurch ßro^brauereien anderer bayerifcher Gro^ftödte

mit ungeheuerem Kapifalaufwand ihrem Export flbfal5 zu fchaffen fuchten, haben die Erlanger Brauerelen

uerzichtet, dagegen hat die ß. Benninger« Reifbräu flktiengefelifchaft felbftändige Riederlagen mit

direktem Verfand in Dresden, lieipzig, Chemni^, Braunfchweig und Ilürnberg und exportiert nach der

Schweiz, Frankreich, England, Südamerika und fluftralien.

Die 5. ßenninger'Reifbröu flktiengefelifchaft in Erlangen erzeugt mittel» und dunkelbraune

Exportbiere fowie hochfeines helles Tafelbier Erlanger Sold, König Friedrich = fluguft=Bräu

nach Pilsner Art und 'iSenfationaton- (fiuxusbier).

Der Verfand erfolgt faff nur, wie bereits vorerwähnt, in eigenen Biertransportwagen, im Sommer

unter Beigabe eines der Temperatur entfprechenden Quantums flatur» bezw. Kunffeis, wouon in der Regel

bei Ankunft der Liadungen noch ein Quantum vorhanden ift, das zur Kühlung des Bieres weiterbenu^t

werden kann. Die Fa^grö^en variieren zwifcheR 15 Liter und 200 Liter, je nach Beftellung.

Die ß. ßenninger= Reifbräu flktiengefelifchaft wird die Prinzipien, ihren Abnehmern in ihren

Produkten das Befte vom Beften zu bieten, nach wie vor fefthalten, um die Kundfchaft nicht nur zu erhalten^

fondern diefelbe fortgefe^t noch zu vermehren und es als ihre vornehmfte Aufgabe betrachten, weiter

vorwärts zu fchreiten und immer noch Vollkommeneres zu (elften.

D
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Brauerei Geismann Fürth

flktien-Sefelirdiaft.

^^Tm Sahre 1723 errichtet, ging die Brauerei, nadidem fie im häufe uon anderthalb Jahrhunderten

nur Feiten den Belil} gewechfelt hatte, in das eigentum der Familie Geismann über.

Bis dahin bewegte lieh die Produktion in lehr befcheidenen Grenzen. Cine entfcheidende Wendung

nahm die Gntwicklung der Brauerei, als im üahre 1883 Berr Johann Geismann, der derzeitige

Direktor der flktiengelellfchaft, den glücklichen Gedanken hatte, ein Spezialbier zu brauen, dellen vorzügliche

Qualität die flufmerklamkeit auf die Brauerei lenkte und deren Produkt allgemeine Anerkennung uerfchaffte.

Der Ruf dlefes Spezialgebräus drang weit über die Grenzen unteres engeren Vaterlandes und heute nodi
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ilt 'I Seisma nns = Frühlings'Doppelbier 1' ein Wonnetrunk der Kenner. Alljährlich mit Beginn

der FaUenzeit nimm! der flusFfo^ feinen Anfang und Wochen hindurch - bis die Quelle uerfiegt - herrfchf

liuft und Freude bei der trinkfrohen Schaar, die uon weit und breit herbeiftrömt.

Es war keine leichte Aufgabe, die räumlich befchränkte Brauerei durch Grunderwerbungen, Um=

und üeubauten derart umzugeftalten, da^ fie auf der Bafis moderner Cechnik den Anforderungen eines

rapid wachfenden Abfalles genügen konnte. Um 3ahre 1<)01 wurde die Brauerei in eine AktiengefellFchaft

umgewandelt und ihre Fortentwicklung - die vorjährige Produktion betrug annähernd 100 000 Bektoliter -

Ipricht wohl dafür, da^ der <i Stoff)- der alte geblieben ift.

IL



Kulmbadier Bktien»Cxpor^Bier«Brauerei

Kulmbach.

•i^^^ größte Brauerei Kulmbachs, «-^«-j-
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Unzertrennlich uon der Bayerifchen BrauinduFtrie Ut der Flame Kulmbach. Grundlegend für den

Weltruf, den das bayerifche Bier geniefit und für die Entwicklung diefer Snduftrie uon größter

Bedeutung war eine bayerifcfie Landesuerordnung vom Satire 1516 dahin lautend, da^

<ifüran allenthalben in unfere Stette, ITlörkte und auf dem Lande zu keinem Pier merer Stukh,

•idann allein Gerften, Bopfen und Waffer genommen und gebraucht folle werden.»

Diefe Beftimmung blieb für die ganze fpätere Gefe^gebung als ßauptpunkt maßgebend, fie wurde

auch faft wörtlich in die Beftimmungen der neueren malzfteuergefe^gebung übernommen.

Der Kulmbacher Bierexport reicht bis zum üahre 1831 zurück. Illan führt die Gntftehung desfelben

darauf zurück, da^ Kulmbacher Fuhrleute auf ihren Fahrten ins Voigtland und nach Sachfen, um den

heimatlichen Crunk nidit zu entbehren, für den eigenen Bedarf einige Fauchen Bier mit auf die Reife

nahmen, nach folchen guten üropfen begann nun den Voigtländern, Sachfen und Rorddeutfchen der ITIund

neue Anlage

Ziemlich zu wäffern und felbfhjerftändlich fielen fich die Fuhrleute gerne herbei, Beftellungen zu übernehmen

und fo wurden fie die Pioniere des Kulmbacher Bierexportes. So kam es, da^ fchon 1831 Kulmbacher

Bier in kleineren Gebinden nach Koburg, Rottdorf, Roßbach, ßannouer, lieipzig ufw. gelangte und fich

immer mehr über mittel» und Ilorddeutfchland ausdehnte. Ulan mu^ dabei bedenken, da^ damals in

Kulmbach die Bierbrauerei noch meiftenteils als Rebengewerbe ausgeübt wurde. Die Cechnik war noch

wenig entwickelt, der Transport dem Biere wenig günftig, wenn tro^dem das Bier fich fo großer und

zunehmender Beliebtheit erfreute, gereicht es ihm nur noch zu größerem Ruhm. Einen eigentlichen

fluffchwung erlangte der Export anfangs der fiebziger üahre.

Die Gründung der Erften Kulmbacher flktien=Exportbier'Brauerei erfolgte im 3ahre 1872.

^n derfelben Zeit kamen im Bierbrauereibetriebe bedeutende Verbefferungen und technifche Veruollkommnungen

zur Geltung, welche fich nach dem Beifpiele der Erften Kulmbacher flktien-Exportbier-Brauerei auch andere

Kulmbacher Etabliffements zu nut3en machten. Das iriaifchuerfahren wurde geändert und uerbeffert, ober-

irdifche Gärkeller und fiagerkeller mit Raturkühlung traten mit Erfolg an Stelle der alten ehrwürdigen
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Felfenkeller, es wurde die künltliche Kühlung der Kellerräume durch Cismardilnenanlagen erfunden. Die

mit einem flkfienkapital von 1 200 000 ITlark begründete Erlte Kulmbacher flktien^Exportbier^Brauerei erwarb

gleichzeitig die exportbier = Brauerei des Berrn III. Cäffner und das ehemalige Comunbräuhaus in der

Sutte, wolelbft Berr Hl. Cöffner und andere Brauer früher ihre Produkte herftellten. Schon im erlten

Betriebsjahr erreichte die Produktion der neuen flktiengefellfchaft die Böhe uon 30 000 Eimer. Sämtliche

Kulmbacher Brauereien uerlandten damals ungefähr 70 000 Bektoliter Bier jährlich. Seitdem hat lieh der

Kulmbacher Verfand faft verzehnfacht und die £rfte Kulmbacher flktien»Gxportbier-Brauerei war daran im

3ahre 1905 mit 166 108 Bektoliter beteiligt.

Die fünfftöckige ITlälzerei bedeckt einen Flächenraum uon 4900 Quadratmeter. Die mit Solnhofer

Platten ausgelegten Cennen meffen 6292, die Illalzböden 5950 und die Serftenböden 2975 Quadratmeter.

Diefe ITlälzerei leiftet jährlich 120 000 Zentner Serfte, außerdem können in einer zweiten ITlälzerei noch

24 000 Zentner verarbeitet werden. Die Einrichtung der ITlälzerei umfaßt fünf Doppeldarren mit Sendner'fchen

Regiftrierthermometern, zehn mechanifche ITlalzwender, System Schlemmer, ferner zwölf Weichen von je

10 000 Kilogramm Faffungsraum, automatifche Serftenwafchapparate, eine Crockeneinrichtung für Schwimm«

gerfte, zwei 6erftenput5marchinen zu je 1750 Kilogramm Stundenleiftung und drei Aufzüge. Das fertige

Illalz wird mitteilt grof}er eiferner Kippwagen in die Brauerei überführt, hier in trichterförmige Becher

entleert und aus dielen mitteilt Becherwerk auf die Böhe des vierten Stockes gebracht.

Ilochmal gereinigt mittelft Pul3marchinen, läuft das ITlalz auf uierwalzige Schrotmühlen und von

dielen gelangt es in eilerne Baffin-Rollwagen, welche das Schrot auffangen, um es in die ITlaifchbottiche

zu entleeren.

1 r
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Das Sudhaus repräfentiert [ich als impofanter Reubau. Die mächtige Sudhalle enthält zwei in

Kupfer montierte Doppelludwerke, beltehend aus zwei ülaifchbottichen von 240 ßektoliter und zwei Würz-

pfannen uon 500 ßektoliter Faffungsraum. mit automatifchen felbftregiftrierenden Kontroll=flpparaten aus-

malzfabrik

geftattet, dürfte diefe Anlage zur Zeit wohl eine der größten in Bayern fein, flu^er dem für Dampf-

kochung eingerichteten Sudwerk find noch zwei ältere" Sudwerke uorhanden mit offener Feuerung.

Die Vorkühlung der gewonnenen Bierwürze erfolgt auf flachen, eifernen Kühifchiffen, uon diefen

Picherei und Büttnerei

wird He über offene Flächenberiefelungs-Kühlapparate geleitet und fodann in zwei eifernen Referuoirs mit

500 ßektoliter Faffungsraum, zur Erreichung einer uollkommen gleichmäßigen Cemperatur für das ganze

Quantum gefammelt und noch die durchweine Filterpreffe gegangene Crubwürze zugeleitet. 3n Per-

wendung find außer neun eifernen flachen Kühifchiffen zwei Flächenberiefelungs-flpparate, Syftem fl. Ziemann,

Q r
28



welche eine Iieiftung von 100 ßektoliter pro Stunde haben. Die Filterpreffe wurde uon der Firma fl. Ii.

G. Dehne in Balle a. 5. geliefert.

nach dem Befezu[a(5 wird die Würze in die Gärbottiche gepumpt. Von le^teren find in den vier

2485 Quadratmeter melfenden Särkellern 310 Stück vorhanden. 3ft die Gärung vollendet, [o wird das

Bier auf die Illutterfäffer der Lagerkeller verteilt. 3n achtzehn Abteilungen uon insgefamt Quadrat»

Hnlicht uon der Strafe Sudhaus fliiiictii ucm Bot

meter Grundfläche enthalten diefe liagerkeller ca. 700 üagerfäFfer. Der Gefamtfaffungsraum der Keller

beträgt mehr als 50000 ßektoliter.

Zwei üinde'fche Gismafchinen mit 3 Komprefforen, welche eine Kältemenge erzeugen, die einer

Jährlichen Gisproduktion uon 45 ITlillionen Kilo Eis gleichkommt und nebenbei auch noch Blockeis liefern,

dienen zur künftlichen Kühlung. Das mit zwei großen Aufzügen ausgeftattete Gishaus uermag mehr als

3000 Kubikmeter Ilatureis aufzunehmen.



Zum Betrieb von ßilfsmafchinen und für Beleuchtungszwecke find, abgefehen uon den mechanifcfien

einrictitungen für ITlälzerei und Picherei vier Dynamomafchinen, fowie Akkumulatorenbatterien uon je 540

flmpereitunden aufgeftellt. Diefe liefern für 10 Bogenlampen und 600 Glühlampen den Strom, während

zwei weitere Dynamos für den Dienft der IHälzerei, der Verladehalle, der Pich» und Schwankhallen und

der damit verbundenen Betriebe vorhanden find.

Die mit der Gifenbahn anlangenden leeren Fäffer werden der Pich= und Schwankhalle direkt im

Waggon auf dem flnfchlu^geleife zugeführt, dort entfpundet und gereinigt, wozu zwei flrnemannTche 6nt'

pichungsöfen dienen, mit frifchem Peche neu uerpicht, kommen fie auf die RollmaFchinen und laufen dann

nach inzwifchen eingetretener Kühlung in die Schwankhalle. Bier werden fie zwei unter hydraulifchem

Druck doppelt wirkenden Reifenantreibemafchinen und dann Wafch» und Spülmafchinen übergeben, um je

nach Befund zur Reparatur oder in die fliehe oder unter die Preffionspumpe gebracht zu werden. Die

tadellos befundenen Fäffer rollen fofort in die Fa^halle.

Snneres des neuen Sudhaufes

3m legten 3ahre hat die Verwaltung der Grften Kulmbacher flktlen^exportbier-Brauerei eine gro^e

flbfüll' und Verladehalle mit einem Flädienraum uon zirka 700 Quadratmetern errichten laffen, welche mit

drei großen automatifdien flbfüllapparaten, Syftem Stockheim, ausgeftattet ift und eine ITlufteranlage bildet.

Die Brauerei uerfügt über eine eigene Schlofferei mit Reparaturwerkftätte, Büttnerei, Wagnerei

und Schreinerei. Sechzig eigene Gifenbahn-Waggons ftehen zum Verfand nach auswärts zur Verfügung,

ferner find zu Transportzwecken 16 Pferde und 12 Ochfen vorhanden.

Die Grfte Kulmbacher flktien-Gxportbier'Brauerei befit5t außerhalb Kulmbach in Dresden eine

ßauptfiliale mit drei großen, mit einer kompleten Kühlanlage ausgeftatteten üagerkellern, außerdem noch

neun eigene Filialen in Großenhain, Döbeln, Freiberg, Görli^, Köln, Frankfurt a. ITl., Wiesbaden,

Crimmitfchau und flmfterdam. Um Betrieb der Brauerei find nahezu 200 Perfonen befchäftigt, weitere

30 Perfonen in ihren Filialen.

Die marken der 6rften Kulmbacher Aktien »exportbier» Brauerei:

la. dunkles fchwerftes Kulmbacher Gxportlagerbier,

ff. dunkles Gxportbier Set. Petri,
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ff. fielles Salon-Tafelbier (Spezialität feit 1876),

ff. Verfandbier fllainbräu (mitteldunkei, rHünchener Genre),

ff. Wonnebräu (helles Bier, edelfter Art, befter uollkommener Erla^ für Pilfener Bier),

ff. Kulminator, ftärklt eingebrautes Bockbier (nur in den ITlonaten Dezember bis FTlärz erhältlich),

genießen Weltruf.

Bei garantierter Reinheit und größtem Gxtraktgehalt zeichnen fich die Biere, zu deflen ßerltellung

nur ßopfen und fllalz uon befter Befchaffenheit verwendet werden, durch größte Baltbarkeit und immer-

währende Gleichmäßigkeit aus. Die Produkte der Griten Kulmbacher flktien»6xportbier=Brauerei ftehen

in Bezug auf Güte, Rährwert und Reinheit nach dem Gutaditen anerkannter Autoritäten an erfter Stelle,

uon ärztlichen Kapazitäten werden fie als Sanitäts»Biere erften Ranges bezeichnet, infolge ihrer heruor»

ragenden GigenFchaften wurden die Grzeugniffe der Firma auf allen befchickten flusftellungen mit den

höchften Auszeichnungen bedacht. Wir erwähnen nur die Verleihung der großen goldenen Staatsmedaille

auf der internationalen flusftellung für Ilahrungsmittel zu Dresden, der goldenen Staatsmedaille auf der

BayeriFchen Landesausftellung zu flürnberg und der goldenen [Tledaille auf der Weltausltellung zu Paris.



/ Erffe Kulmbacher \

Hkfien = Export = Bier = Brauerei
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Reichelbräu Kulmbach

Schon leif mehreren Jahrhunderten \\t die Bierbrauerei ein wichtiger Crwerbszweig der Bürger des

Städtchens Kulmbach, das im Berzen Oberfrankens [o malerifch an den Ufern des weif3en FTlaines

gelegen ift. Das weiche Waffer, des ITlaintals und die klimatifchen Verhältniffe begünftigten von

jeher die Ausübung diefes Gewerbes. Weit zurück laffen fich die Anzeichen und Spuren uerfoigen, die

darauf hindeuten, da^ uon Alters her in Kulmbach ein guter und kräftiger Gerftenfaft gebraut wurde,

deffen Freunde ftetig an Zahl zunahmen.

Freilich erftreckte fleh das Hbia^gebiet in früheren Zeiten nicht weit über den Ort und deffen

Umgebung hinaus. Grft mit dem Anfang unferes Jahrhunderts drang das Kulmbacher Bier in weitere

Kreife des Frankenlandes uor und mit dem Ende des Lahres 1831 überfchritt es zum erften ITlale die

Grenzen unferes engeren bayerifchen Vaterlandes, um langfam aber ficher feinen Siegeslauf zunächft durch

das nordöftliche Deutfchland und fpäter durch die ganze alte und neue Welt anzutreten.

Der lebhafte und ftarke Auffchwung des Exports jedoch datiert eigentlich erft aus dem Anfang der

1870er Jahre.
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fluch die Brauerei Reichel, die zu dieler Epoche bereits einen namhaften flb[af3 nach au^er«

bayerifchen liändern hatte, trug in hervorragendem IHa^e zur weiteren ßebung der Kulmbacher Brau»

induftrie bei und ift wohl heute die einzige Sro^brauerei Bayerns, die auslchlie^lich für

den Export arbeitet.

Die flktiengefelifchaft wurde gegründet am 9. Januar 1895 und ift hervorgegangen aus einer im

Sahre 1846 uon Berrn 3. Wolfgang Reichel in 6emeinfchaft mit noch zwei Ceilhabern ins Leben

gerufenen Brauerei.

ßerr Konful Kommerzienrat Carl Reichel, welcher heute noch als Vorfi^ender des fluffichtsrats

fungiert, übernahm das Gefchäft, welches inzwifchen in den Befitj feiner Eltern übergegangen war, im

3ahre 1885 aus den Bänden der ITlutter, einer fehr tüchtigen, gefchäftsgewandten Frau, welche feit dem

Code des Vaters im dahxQ 1857 mit gefchäftlichem Scharfblick und der ihr eigenen Energie das Gefchäft

fo in Blüte gebracht hatte, da^ es bereits den zweiten Plat3 unter den Kulmbacher Gro^rauereien einnahm.

Da die räumliche Befchränkung diefer Brauerei eine weitere Entwickelung der Anlage nicht

zuließ, fo entwarf f5err Reichel den Plan zu der jet5igen Brauerei, welche auf einem 11 Bektar

umfaffenden Cerrain unmittelbar am Güterbahnhofe Kulmbach und mit diefem durch Zweiggeleife uer=

bunden, errichtet wurde.

Die raftlofe Cätigkeit für die Bebung der Brauinduftrie und der damit verbundenen Gewerbe

wurden inzwifchen auch an allerhöchfter Stelle gewürdigt und Berrn Reichel Citel und Rang eines Königl.

Bayerifchen Kommerzienrats verliehen.

Bei einem Befuche, welchen am 24. ITlai 1892 Se. Königl. Boheit Prinz liudwig von Bayern dem

Etabliffement ahltaÜQiQ, fprach fich der hohe Gaft Berrn Kommerzienrat Reichel gegenüber äu^erft

anerkennend über die praktifche und vorteilhafte Anlage des Etabliffements, welches in diefer Beziehung

unübertroffen daftände, fowie über die Güte der erzeugten Biere aus.

Das Sudhaus der Brauerei enthält zwei doppelte Sudwerke für eine Tagesleiftung von 800

Bektoliter. Über demfelben liegen 3 Etagen als Lagerräume für Rohmaterial dienend, während noch

darüber in luftiger Böhe 8 Kühifchiffe mit insgefamt 550 qm Flächenraum für die Kühlung der Würze

aufgeftellt find, welchem Zweck außerdem noch 2 Kühlapparate mit einer Stundenleiftung von je 150

Bektoliter dienen. Die drei großen Gärkeller enthalten 300 Bottiche mit einem Gefamtinhalt von

15 000 Bektoliter, während die üagerkeller in 8 Abteilungen zirka 30 000 Bektoliter faffen. Die Gär«

und üagerkeller reichen für eine volle Ausnü^ung der Sudwerke aus.

Zum Abziehen des Bieres finden zwei Druckregler mit ifobarometrifchem Fa^füllfyftem Verwendung.

Das niafchinenhaus enthält 2 Dampfmafchinen von 110 und 120 Pferdekräffen und 2 Dynamos

von je 209 Ampere bei HO Volt für Licht» und Krafterzeugung.

3m Keffelhaufe liefern den nötigen Dampf 3 Dampfkeffel von zufammen 500 qm Beizfläche.

Die Kühlung der Gär- und Lagerkeller gefchieht durch zwei größte LindeTche Kälte»

erzeugungsmafchinen.

Auch werden aus einem, unmittelbar an der Brauerei liegenden Weiher, welcher 3000 qm gro^ ift,

bedeutende Quantitäten Ilafureis gewonnen.

Reben diefer Anlage befinden fich auf dem Areal der Brauerei noch gro^e Fa^= und Auffchür»

hallen, Böttcherei, Aichftätte, Wohnhäufer für Beamte, Kontorgebäude und Stallungen. Ferner gehören

noch zum Anwefen die vorerwähnte alte Brauerei, größere Felfenkeller, eine Illälzerei, fowie verfchiedene

Wohn= und Lagerhäufer.

Das Perfonal der Brauerei befteht aus nur 80 ITlann - ein bei dem umfangreichen Betrieb

fprediender Beweis für deffen vollendete Organifation.

n r
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Dem Export dienen 45 eigene Biertransporfwagen, welche den edlen Stoff, den die Brauerei

erzeugt, der Kundfdiaft und den einzelnen Riederlagen zuführen in faft allen Plänen Deutfchlands, Öfter-

reichs, Frankreichs, der Schweiz, Englands, Bollands, Schweden-Ilorwegens und Amerikas.

Das Aktien-Kapital, auf welches feit Beftehen der flktien-Gefellfdiaft jährlich 10 — 12% Diuidende

bezahlt wurden, beträgt ITlark 3 750 000.

Die Brauerei uerwendet nur Rohftoffe allererfter 6üte. 3hr Verbrauch an teils felbft her-

geftelltem, teils aus den beften marken Bayerns, Böhmens und fTlährens bezogenem FTlalz beläuft

fich auf rund 3 000 000 Kilogramm, während rund 35 000 Kilogramm edelften Bopfens jährlich zur Ver-

wendung kommen.

Die Produkte des Reichelbräu: la. fchwerftes dunkles Exportbier, ff. hellbraunes

Exportbier, ff. goldhelles Salonbier ftehen unübertroffen da.

Sämtliche Biere haben einen bedeutenden Rährwert, find äu^erft haltbar, fehr kohlenfäurehaltig,

von hohem 61anz und Feuer und werden als ausgezeichnete, vollkommen reine und uollendete Brau-

produkte uon den bedeutendffen Chemikern, fowie ärztlichen Autoritäten warm empfohlen, fo daf} fie ihren

Weltruf mit uollem Recht genießen.

Huf fämtlichen befchickten flusftellungen wurden die Produkte des Reichelbräu mit

erften Preifen prämiiert, fo auch auf der bayerifchen liandesausftellung in Rürnberg im 3ahre

1896 mit der goldenen Staatsmedaille für befonders ftark eingefottene, nur für den

Export beftimmte, dunkle und lichte Biere uon hervorragender Qualität und für

bedeutende üeiftungsfähigkeit.

n E
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Wai^ingerbräu Uliesbach
flktiengefelirdiaft

in niiesbadl (Oberbayem),

Die je^t unter der Firma Wai^ingerbräu FTliesbach flktiengelellfchaft in ITliesbach betriebene

Brauerei ift mit ihrem jährlichen Bierab[at5 uon 60 000 ßektoliter die größte liandbrauerei Bayerns.

, r
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Sie ging aus der ehemals kurFürftlichen Brauerei hervor, welche der Verwalter der königl. Schwaige

«iflngeri', ßerr flugultin Wai^inger, im üahre 1811 vom bayerifchen Staats um 43 200 Sulden erwarb.

Die Brauerei blieb bis zum 5ahre 1902 im Belize der nachkommen des genannten Käufers. 3n diefem

Söhre führte ßerr Carl Fohr, ein Urenkel Wai^ingers, die Brauerei in eine flktiengefellfchaff über, nachdem

n r
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er im dahxQ 1897 den Befrieb der Schlo^brauerei Wallenburg bei Illiesbach, einer ehemaligen Baron

GumppenbergTchen Beübung, mit [einer Brauerei vereinigt hatte.

Durch diefe Vereinigung Itieg der Bierabfa^ im 3ahre 1897 um 7000 ßektoliter auf 35 000 Hekto-

liter. Zur Zeit der Übernahme der Brauerei durch ßerrn Carl Fohr von feiner Illutter, einer geborenen

Waif3inger, betrug der Bierabfaf5 20 000 fSektoliter.

Berr Carl Fohr erhob das Unternehmen unter fllitwirkung des je^igen Direktors Wolff uom mittel«

betrieb allmählig zum Großbetrieb. Dm Uahre 1900 bezifferte fich der flbfat3 fchon auf 43 000 ßektoliter

und im 3ahre 1902, beim Übergang an die flktiengefellfchaft, war er auf 48 000 ßektoliter geftiegen.

Diefe Abfa^mehrung innerhalb zwölf fahren bedingte eine bedeutende Vergröfjerung und Ver»

befferung der Betriebseinrichtungen. Es mußte eine neue Dampfkeffel- und Dampfmafchinen^Rnlage

gefchaffen und die ßär« und liagerkeller vergrößert werden. Ferner wurden elektrifche Beleuchtung und

elektrifche Kraftübertragung eingerichtet. Für die Kühlung der 6är- und liagerkeller, fowie der ITlalztennen

wurden liindeTche Kühlanlagen mit vier Komprefforen aufgeftellt und ein neues Sudhaus mit Dampfkochung

für 42 ßektoliter Ginmaifchung gebaut.

Der Fuhrpark erfuhr ebenfalls eine bedeutende Vermehrung. Während man uor 20 fahren nodi

mit 8 Pferden und 2 Zugochfen auskam, ftehen heute 20 fchwere Zugpferde und 34 prächtige FTliesbach^

Simmenthaler Zugochfen in den Stallungen. Ferner ift ein Daimler-liaftautomobll mit 20 Pferdeftärken für
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als Inhaberin der

Die Aktien«

gefellfchaft

arbeitet mit

einem flk=

tienkapital

üon einein-

halb ITlilli-

onen ITlark.

Den Porlit3

imfluffichtS'

rat führt

Berr 6uts«

beii^er Carl

Fohr in

Wallenburg.

fln der

Spit5e der

Verwaltung fteht der

Vorltand ßerr Direktor Zach.

Wolff. Derlelbe führt die Gefchäfte

der Brauerei fchon über 20 Sahre. Gr wird

unterltü^t durch den bewährten Braumeifter ßerrn

Karl Kirfchner, welcher feinen wichtigen Polten fchon 25 5ahre

bekleidet und durch ßerrn FTlax Schübel, der den Vertrauenspoften des Kaffiers inne hat. Die Brauerei

befdiäftigt im Ganzen 80 Perfonen.

den Biertransport auf weite Entfernungen in Betrieb. Hu^erdem befit3t die Brauerei,

Kgl. Poftftallhaltung (feit 18<?1) noch zwölf Omnibus» und Chaifenpferde.
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Bktienbrauerei zum böwenbräu
in ITIünchen.

Die Gründung der Brauerei, welche heute unter dem namen flktienbrauerei zum [löwenbräu in

münchen einen Weltruf geniest, fällt, foweit urkundlich nachweisbar ift, in das 3ahr 1525. Von

diefem Zeitpunkte ab verzeichnet die Chronik getreulich all die mancherlei Gefchlechter, in deren

liöwenbräukeller vom Stiglmaierplaö aus gelehen

Befi^ [ich diefe alte Brauftätte im üaufe der Jahrhunderte befand, bis He im 3ahre 1872 uon^dem legten

Gigentümer, Berrn üudwig Brey, an die oben genannte Gefellfchaft um den Preis uon 2,5 ITlillionen Gulden

überging. Biemit fällt zeitlich der Beginn der riefenhaften Entwicklung der bis |dahin verhältnismäßig
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ITlalztenne, mit keimenden 6erltenhaufen

immer noch in beFcheidenen

Anfängen ftehenden Brauerei

zuiammen.

Waren 1872 erft zwei

Dampfmafchinen mit 55 PS.

in der Brauerei in Verwen=

dung, lo iind es deren heute

zehn mit rund 1500 PS.

Konnten 1872 etwa 50 000

Bektoliter Illalz bereitet wer=

den, fo können heute zirka

300 000 Bektoliter hergeftellt

werden. Betrug der Bier=

abfaö im üahre 1872 über

200 000 Bekfoliter, fo iff er

heute auf ungefähr 650 000

Bekfoliter geftiegen.

Rund drei Fünftel des

erzeugten Bieres werden in

der Stadt ITlünchen felbft

konfumiert, die reftlichen zwei Fünftel werden in die Umgebung und in die Ferne uerfandt, zu welchem

Zwecke 100 000 Verfandfäffer auf 150 der Brauerei felbft gehörigen Gifenbahnwagen jahraus jahrein uon

band zu Land auf Reifen find. Die Bauptabfat3gebiete find Deutfchland, Frankreich und Belgien. Beträcht'

liehe mengen des Iiöwenbräubieres gehen aber auch nach Öfterreich^Ungarn, Stallen, in die Schweiz, fowie

Cürkei und nach Ägypten, fluch find wertuolle Beziehungen nach England und Ilordamerika angeknüpft

worden und der flbfa^ dahin

ift in ftetem Steigen begriffen.

erbaut ift die Brauerei

auf einem nahezu mitten in

der Stadt Illünchen gelegenen

und faft üollftändig unter-

kellerten Cerrain von über

80000 Quadratmeter Flächen»

Inhalt.

Zur Erzeugung von Ulalz

und Bier dienen 16 ITlalZ'

darren, über 100 ITlalztennen

mit einer Gefamtfläche uon

nahezu 25000 Quadratmeter,

Gärkeller in einer flusdeh=

nung uon rund 5000 Quadrat=

mefer, zirka 20 000 Quadrat»

meter Iiagerkeller, zwei Sud»

häufer und vier ITlafchinen»

Anlagen mit den dazu» Pneumatifdie maizerei nach dem Syffem Salodin
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'

gehörenden Keffelhäufern und

üiele andere, untergeordnete

Abteilungen. 16 Dampfkelfel

mit zufammen 1400 Quadrat»

meter ßeizfläche liefern für

den 6efamtbetrieb die nötige

Kraft bezw. Wärme. 45 Glek-

tromotore beforgen die Vertei»

lung der erzeugten Kraft.

[iinde'fcfie eismafctiinen

fialten die riefigen liager=

keller jahraus jahrein auf

einer Cemperatur uon 1 Grad

Wörme, eine lieiftung, die

einer täglichen Produktion

von 300 000 Kilo £is ent»

fpräche. 52 Aufzüge mit

einer Cragkraft uon 210 000

Kilo uermitteln die Beförde-
flniictit eines Celles der Sörkeller, nahezu 600 der rieiigen Gärbottiche enthaltend ; an der

rung der Rohmaterialien und Decke Porrichtungen für künltllche Kühlung

die einkellerung der großen, fchweren liagerfälfer.

Eigene Betriebswerkftätten für das elektrifche Liicht und die Kraftanlagen, eine eigene gro^e

Schlofferei, Drechflerei, Wagnerei und Schmiede, eine eigene Sattlerei, Schreinerei, Zimmerei und Schäfflerei,

welch lef}tere allein durchfchnittlich 50 FHann befchäftigt, beforgen die notwendigften täglichen Reparaturen.

Gro^e Pichereianlagen für Lager- und Cronsportfäffer, eine gro^e Anlage für FlaFchenfüllerei und Stallungen

für 150 Doppelgefpanne

ueruollftändigen den

riefigen Betrieb, der uon

über uierthalbtaufend

Glüh-und Bogenlampen

mit einer Liichtftärke

uon zirka 81 000 Kerzen

beleuchtet wird.

Zur Bereitung des

Bieres wird, den baye-

rifchen Gefet3en ent=

fprechend, nur Gerften-

malz, ßopfen. Waffer

und ßefe uerwendet.

Die Auswahl der Roh»

materialien Gerfte und

ßopfen findet mit be»

fonderer Sorgfalt ftatt

„ c CM .
, r,, , ,

und kommt nur erft»
ero[5e Sdiatflerei der flktionliruuere: zum liöwenhrüu, in der ledicilich für Reparaturzvoecke durctu'chnittlich

50 mann befdiäftigt werden klaffige Ware zur Ver.
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arbeitung. fln Waffer werden für Brauereizwecke allein täglich 4 ITlillionen liiter, die aus den ftädtifchen

Wafferwerken bezogen werden, uerbraudit. Die gleidie Waffermenge und zwar ausfdilie^Iidi für ülafchinen-

zwedie liefern die eigenen Brunnen der Brauerei, wovon der jüngft erbotirfe 201 ITlefer tief ift und täglich

über 1 600 000 fiiter zu liefern vermag.

Zur Einlagerung des ITlalzes find Räume vorhanden, die 200 000 Zentner aufzunehmen vermögen;

davon Fa^t ein aus Gifenbeton erbautes Silogebäude mit 18 Abteilungen 40 000 Zentner.

Hnlicht eines üeiles des neuen oberirdifdien Kellers mit einem FaFIungsraum pon

4 ITlillionen Iiiter. Hn der Decke Porrichtung für künfflidie Kühlung

nahezu 600 Gärbottiche dienen in den Gärkellern zur Aufnahme und Vergärung der Bierwürze,

während in den Iiagerkellern an 5000 Fäffer mit einem Faffungsraum von je bis zu 8500 Liter zur Ab-

lagerung des Bieres untergebracht find.

Zur Vervollftändigung der Überficht möge noch erwähnt werden, da^ in der flktienbrauerei zum

Iiöwenbräu in ITlünchen täglich zirka 20 Wagenladungen an Rohmaterialien und Kohlen zum Verbrauch

gelangen, die allein für Gerfte und ßopfen pro Hahr einen Wert von rund 6 000 000 ITlark, für Kohlen

"I r
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eine Pen»

HonskaHe

für [ämtliche

Arbeiter

und eine

Penlions«

uerlicherung

für die Be-

amten ge-

fchaffen.

Bul allen

üon der

Brauerei

befdiickten

Aus-

ftellungen

wurde die»

felbe mit

erften

PreifenauS"

gezeidinet,

fo

Zentralabfüllhalle mif Apparaten nadi dem Potent Colby

einen Wert von rund

500 000 mark dar-

ftellen. Der Wert des

im 3ahre erzeugten

Bieres aber beziffert

ficfi auf über

11 000 000 mark.

Befctiöftigt werden

in der Brauerei durch-

fchnittlich 900 männ-

liche und 50 weibliche

Perfonen, für deren

leibliches Wohl Bade-

einrichtungen und

Unfalluerhütungsüor-

richtungen an allen

mafchinen Sorge

tragen.

fluf3erdem hat

die Brauerei auf

ihre eigenen* Kotten

Flafdienwafdierei und Fiafdienfüllereil
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1882 Bayerifche Iiandes«, Sewerbe» und ünduFfrie-flusftellung Ilürnberg, die goldene ITledaille.

1884 Brauerei=flus[tellung ßannouer, erlter Preis.

1885 WeltausFtellung zu Antwerpen, das Ehrendiplom (höchffe Auszeichnung).

1889 3nfernationale nahrungs« und 6enu^miüel=flus[tellung zu Köln, das Ehrendiplom mit goldenem Stern.

1892 internationale flusftellung für das rote Kreuz, flrmeebedarf und Bygiene zu Leipzig, das 6hren=

diplom mit goldener ITledaille.

1896 ltandes=3nduftrie', Gewerbe» und Kunftausftellung zu Ilürnberg, die goldene ITledaille.

1900 Weltausftellung Paris, 6rand Prix.

1904 ünternationale flusitellung in Wien, großer Staatspreis.

Die gro^e niafdiinenhalle der flktienbrauerei zum [löwenbräu

1904 Weltausftellung St. Iiouis, Grand Prize.

1905 Weltausftellung liüttich, Grand Prix.

Es ift naheliegend, da^ es eines großen Apparates und fchon in Rückficht auf den fich immer

mehr uerfchärfenden Konkurrenzkampf großer Umficht und organifatoriFcher Fähigkeiten bedarf, die ganze

riefige Organifation zu überwachen und zu leiten, die dazu gehört, um eine jährliche Produktion uon

ungefähr 65 ITlillionen fiiter Bier zu verkaufen.

So flehen denn auch zwei Direktoren an der Spi^e des Unternehmens, die fich in die

kommerzielle und technifche lieitung teilen und denen in drei Prokuriften, zwei Braumeiftern, einem

[laboratoriumsuorftand, Ingenieur, Architekten, und in dem Oekonomieuerwalter ein Stab erftklaffiger

ITlitarbeiter zur Verfügung fteht.
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Die taufendfachen Fäden, welche die flktienbrauerei zum liöwenbräu mit einem Beer uon

Lieferanten und ihren über die ganze Erde uerbreiteten Caufenden von Verkaufsftellen verbinden, He

laufen in dem [tattlichen Bureaugebäude mit feinen ebenfo einfachen, wie uornehm wirkenden ünnen«

Der gro^e VerladehoF der flktienbrauerei zum üöwenbräu in niündien

räumen zufammen. Diefes Bureaugebäude der Brauerei ift ein uornehm wirkender Renaiffancebau ; eine

marmorne Freitreppe mit blanken ITlarmorwänden führt in das Veftibule, einem architektonifch wirkungs-

vollen Kuppelraum mit Oberlicht, in dem der Erbauer des Baules, der bekannte ITlünchener flrdiitekt

©elpann mit fdiweren belgifdien Pferden aus dem Fuhrpark der flktienbrauerei zum liöwenbräu

Paul Die(3e, zu den Formen der Spätrenaiffance gotifche ITlotiue geftellt hat. Dabei herrfcht überall

diefelbe folide einfache Gediegenheit, die FTlöbel in Eichenholz, die Wände in wei^, die ganzen Räume

ausgezeidinet geheizt und ventiliert und von einer Fülle von Licht übergoffen. Rur der ober den beiden



geräumigen Direkforenzimmern befindliche gro^e Si^ungsFanl des fluffichtsrates macht einen-reicheren Gindruck

mit [einen Gichenpaneelen, feiner gemufterten [lederfapete und dem mit reichem Stuck verzierten Plafond.

Wenn die flktienbrauerei zum liöwenbräu, dank der bewährten ITlänner, die an der Spi^e der-

felben ffehen, refpektiue geftanden haben, heute einen Weltruf geniest, der kaum uon einer anderen

Brauerei des Kontinents erreicht, ficherlich aber uon keiner zweiten übertroffen wird, fo verdankt fie

denfelben hauptfächlich dem Umftande, da^ fie nicht nur ihre altbewährte IUethode der Bierbereitung aus

reinften und heften Rohmaterialien, unter Anwendung der denkbar größten Sorgfalt und Wahrung des

niünchener Biercharakters beibehalten hat, fondern unabläffig bemüht ift, diefe ITlethode fyftematifch

weiter zu vervollkommnen, und keine Kotten fdieut, die dielen Zweck erreichen!
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<( Königliches HoEbrciuhaus

»

niündien.

Das Königliche Bofbräuhaus ITlünchen, welches in Staatsregie betrieben wird, gehört wohl mit zu den

heruorragenditen Brauereien ITlünchens, nicht wegen der Srö^e (einer Produktion, londern weil

dieler ärarialifche Betrieb (ich als eine ITlufteranltalt darltellt, deren anerkannt gute Grzeugnilfe

einen Weltruf genießen.

3m 5ahre 1589 befehle^ föerzog Wilhelm V. für die Bedürfniffe feines ßofes ein eigenes Bräuhaus

zu bauen, weil das uon den damaligen Hlünchener bürgerlichen Bierbrauern bezogene Bier gar zu fchlecht

war und fo wurde im genannten 5ahre noch im fogenannten 'lalten ßoff ein, wie es damals hie^ 'iherzog«

liches Bräuwerki' errichtet, das lediglich für den ßerzog, feine Familie und für das am Bofe angeftellte,

uolle naturaluerpflegung genießende ßefinde gutes und kräftiges Bier herftellen mußte.

nachdem das im Bofbräuhaus fabrizierte Bier allenthalben als uorzügliches Getränk anerkannt

war, wurde infolge gefteigerter nachfrage uom 3ahre 1610 ab auch Bier an Priuate und Wirte abgegeben.

3m 3ahre 1614 wurde im Bofbräuhaus auch ein Mainpokifcht. Bier (nach dem Städtchen Einbeck

in Bannouer genannt) erftmals gebraut, welches heute fchlechtweg als <iBod{i> bezeichnet, alljährlich anfangs

rriai zum flusfchank und Verfand kommt.

Sowohl die Fabrikation diefes Bockbieres, als auch jene des Weißbieres war ausfchließlich Piiuileg

des Bofbräuhaufes.

Während das Bofbräuhaus bis zum 5ahre 1806 das Bier nur in Gebinden abgab, wurde in diefem

3ahre eine befchränkte Schänke zum ITlinutouerfchleiß errichtet, die im 3ahre 1814 uergrößert und 1828

nochmals erweitert wurde.

Da fchon im 3ahre 1802 die in Staatsregie betriebene Weißbierbrauerei aufgegeben und verpachtet

worden war, wurde im 3ahre 1808 das Bräuhaus im alten Bofe aufgelaffen und die Braunbierbrauerei

in die bisherigen Räume des Weißbierbräuhaufes am Plaßl verlegt, wofelbft fie bis zum 3ahre 1896 uer-

blieb und wo heute die ftattlichen Räume der Kgl. Bofbräuhausreftauration fich befinden.
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mit Husnahme unbedeutender Bauvornahmen kamen bis zum ?ahre 1872 keine welentlidien

Veränderungen im Bofbrciuhaus zur Durchführung.

flis aber die Beuölkerungszunahme der Stadt ITlünchen derart fidi fteigerte, da^ das Bofbräuhaus

feine ßöfte nidit mehr mit eigenem Produkte uerfehen konnte, und die Sdiänke entweder zeitweilig ganz

fdilie^en oder fremdes Bier zum flusfto^ bringen mu^te, da konnte mit der Berbeiführung befferer Betriebs-

uerhältniffe nicht mehr länger zu gewartet werden. Um dies zu ermöglidien, wurde ein Ceil der verpachteten

Wei^bierbräuhausgebäude dem ßofbräuhaufe dienftbar gemadit und die primitive Brauereieinriditung durch

Einführung des DampfmaFchinenbetriebes uerbeffert.

Die großartigen Fortfchritte auf dem Gebiete der Brauinduftrie waren in der Folge derart, daß das

ßofbräuhaus bereits im 5ahre 1878 gezwungen war, um den zeitgemäßen Anforderungen zu entfprechen,

eine durchgreifende Rekonftruktion des Sudhaufes und der 6ärkeller, fowie eine Erweiterung der üagerkeller

vorzunehmen, wodurch es ermöglicht wurde, den ITlalzabfud bis auf 25 000 Bektoliter zu fteigern.

Huf den vorhandenen ITlalzftäften konnte nur ein Ceil des benötigten ITlalzes fabriziert werden

weshalb dahin Vorforge zu treffen war, daß das gefamte erforderliche ITlalz felbft fabriziert werden konnte.

Zu diefem Zwecke wurde im 3ahre 1879 die an den ärarialifchen Liagerkeller ßaus Ilr. 10, innere

Wienerftraße anftoßende KellerwirtFchaft Baus Ilr. 11 und 12, «der fogenannte Wienerhof i>, käuflich erworben

und an deffen Stelle das jeßige IRälzerei^ und Wirtfchaftsgebäude mit fchönem Reltaurationsgarten errichtet.

Das 3ahr 1886 brachte abermals eine Betriebsverbefferung infoferne, als die im Ltagerkelleranwefen

Baus Ilr. 10 an der inneren Wienerftraße befindlichen Kellerabteilungen fowohl, als auch der 6ärkeller

im Bofbräuhaus am Plaßl mit künftlichen Kälteerzeugungsanlagen verleben wurden.

Hm 27. September 1889 konnte das Bofbräuhaus auf eine 300 jährige Tätigkeit zurückblid^en.

Der Umftand, daß der Betrieb des Bofbräuhaules auf vier Pläße verteilt war und diefe räumlich

weit auseinanderlagen, erfchwerte die Verwaltung und Arbeitseinteilung, weshalb wiederholt der Wunfeh

hervortrat, die bereits im 3ahre 1881 bei Gelegenheit des Ulalzhausneubaues erwogene Centralifation des

gefamten Brauereibetriebes in möglichfter Bälde herbeizuführen.

Diefer Wunfeh wurde nun dadurch in Erfüllung gebracht, daß das Bofbräuhaus im 5ahre 1893 die

an feine flnwefen an der inneren Wienerftraße anftoßenden Gebäude Baus Ilr. 6, 7, 8 und 9 erwerben

konnte, welche abgebrochen und durch die Reubauten des Verwaltungs= und Lsagerkellergebäudes, des

Kühl=, Sud= und ITlafchinenhaufes derart erfeßt wurden, daß der Sudbetrieb am 10. fluguft 1896 dortfelbff

aufgenommen werden konnte.

Durch den Im 5ahre 1894 erfolgten Ankauf eines Reftaurationsanwefens an der Türkenftraße kam

das Bofbräuhaus in den eigenen Befiß der fogenannfen Bofbräuhausfiliale Lohengrin.

Während nun die verFchiedenen üagerkelleranwefen an der Rofenheimerftraße durch die Centralifation

des Brauereibetriebes disponibel und daher zum Verkaufe gebracht wurden, mußte an eine Vergrößerung

der fehr primitiven, feit dem Sahre 1828 im Gebrauche befindlichen WirtFdiaftsräume am Plaßl herangetreten

werden. Durch Umbau des Bofbräuhaufes am Plaßl, welcher im Sahre 1897 vollendet wurde, wurden

moderne und geräumige Reftaurationslokalitäten geFchaffen, von denen befonders der 1000 Perfonen faffende

Feftlaal im I. Stock eine Sehenswürdigkeit ift.

Die nun verfügbar gewordenen übrigen Bofbräuhausgebäude am Plaßl wurden verkauft und an deren

Stelle entftanden die der Facade des Bofbräuhaufes fich würdig anFchließenden 4 Corpshausgebäude.

Das Kgl. Bofbräuhaus, als berühmtes Wahrzeichen Ulünchens, ift vielen ITlünchnern und Fremden

fozufagen ins Berz gewachfen. Taufende erinnern fich mit Freuden an die in ungetrübter Beiterkeit dort

verlebten Stunden. Alle find einig über die Vorzüglichkeit des Stoffes, durch den der alte Weltruf des

Bofbräuhaufes gewahrt bleibt.



nktienge[elirdiaft Pautanerbräu
(Zum Saluaforkeller)

möndien.

enn der Föhn mif gewaltigem Braulen über die flipen weg zum Vorland fliegt und die milden

Frühlingsfonnenitrahlen BuHattich und FTlalgliebchen aus ihrem Schlafe wecken, dann bereitet [ich

in niünchen ein Ereignis uor, das in Bild und Wort hundertfach fchon verherrlicht wurde und

das heute noch auf einheimifche und Fremde denfelben Reiz ausübt wie Fchon uor ßunderten uon

fahren: der flusfchank des Saluatorbieres.

Ein und ein halbes Jahrhundert lang fah ITlünchen an jedem 2. flpril ein glänzendes, feftliches

Schaufpiel. Da uerlie^ der Bof, der Kurfürft an feiner Spi^e, in feierlichem, uon Spielleuten geleiteten Zuge,

uon berittenen Bartfchieren umgeben, die Refidenz und während die Serchüt5e ihren donnernden Gru^ entboten

und die Bürger der Stadt in dichten FTlaflen fich drängten, den Iiandesherrn zu begrüben, ging es hinaus

zu den Coren der Stadt, über die üfar hinüber, in deren fluen das ftattliche Klofter der Paulanermönche ftand.

Diefes Klofter uerdankte fein Gntftehen dem frommen Sinne der bayerifchen Berzöge, die die

romantifche Schönheit des Ufartales fchon immer zu fchä^en wußten und in demfelben mit Vorliebe der Uagd und

der Fifcherei oblagen. Zur Sicherung derfelben erbauten fie in den fluen der üfar kleine Bäuschen, die fie

ihrem üagd« und Bofperfonal als Wohnftätten anwiefen. fluch Stadtfifcher aus ITlünchen fiedelten fich nach und

nach dafelbft an. So wuchs der kleine Ort und fchon im 3ahre 1466 wurde darin ein Kirchlein errichtet.

Da kam ßerzog Wilhelm lU. auf den Sedanken, auf dem flbhang des 3farraines ein LuftFchlo^

zu bauen und um dasfelbe einen Bofgarten anzulegen. Aber erft fein Enkel Wilhelm V. vollendete das

uom Großvater begonnene Werk, fleudeck, wie das Luftfchlo^ hie^, war klein aber gefchmackuoll. Zierliche

Alleen durchzogen, dem Gefchmack der Zeit entfprechend, den Garten. Stille Ruhepläi^e an Wafferfällen

und Fontänen, fiaubgänge und kleine, in dichten Fichtenwäldchen uerfteckt liegende Kapellen gaben dem

Berzog, der ein frommer ITlann war, Gelegenheit, fich feinem Bang nach geiftiger BeFchaulichkeit hinzugeben.
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nädift dem Schloß entffanden eine Reihe uon Gebäulichkeifen, \o eine Falknerei, eine Pagerie und ein ßoFdamen-

haus, die als <iFalkenhofi', «iPagenhaus)', n^ägerhäusdieni', iDamenwirti- [ich in ihrer damaligen ©eltalt feil-

wel[e bis in die jüngfte Zeit erhalten haben, endlich auch ein kleines Klolter. 3n demfelben wollte ßerzog

fllbrechf U., Wilhelm des V. Sohn, die wenigen fluguftiner, die noch in ITlünchen waren, unterbringen, um

das alsdann Freiwerdende herrliche Klofter derlelben den Seluiten einräumen zu können. Die Elugultiner

aber gingen nicht. Schon war der ßerzog im Begriff, diefelben einfach auszuquartieren, als ihn die

Androhung eines pcipftlichen Bannftrahles dauor zurückfchreckte. Da die üefuiten aber nun einmal in ITlünchen

waren, mu^te er notgedrungen den Söhnen Ltoyola's ein eigenes Kollegium erbauen. So fehr diefer

Bau feine Kaffa auch angriff, wollte er doch das Gelübde feines Vaters, zu dem Ileudecker Klöfterchen auch

noch eine Kirche zu erbauen, einlöfen. IHit Bilfe uerfchiedener milder Beiträge entftand diefelbe audi

und wurde 1623 dem heiligen Karl Borromäus geweiht. Das Klofter wurde Illönchen vom Orden des

heiligen Bafilius übergeben. 3hr liebenswandel war aber nicht fo rauh wie ihre Kutte, fluch mußten die

fchönen fluerlnnen es mit der nioral nicht fehr genau genommen haben, 'ifo dafji' — wie es in einer alten

Urkunde aus jener Zeit hei^t - >idie Gelegenheit bald etwas Ungleiches caufiren und an die ßandt

flehen khondt, wie es fich ettlicher maffen mit dem P. Bilarion hat erzeigen wollen;». Es war umfonft,

da^ der Berzog fie dringend ermahnte, mehr Seift als Fleifch zu fein, nicht auswärts zu Fchmaufen und

nicht in offenen Wirtshäufern famt Ilouizen zu übernachten. So ri^ denn endlich dem Berzog die Geduld

und er fandte die Bafilianer wieder in ihre Beimat zurück. Run wurde, da man fo üble Erfahrungen

nicht ein zweites ITlal machen wollte, im üahre 1626 eine Pfarrei errichtet, flber fo gut auch damit alles

ging, der Kurfürft ülaximilian I. hätte doch lieber das Klofter wieder feinem urfprünglichen Zwed? dienft»

bar gefehen und zwar wünfdite er einen neuen Orden darin untergebracht. Kaifer Ferdinand II. empfahl

ihm hiefür die Paulaner. So kam es, da^ diefe am 17. Flouember 1627 zehn ITIann hoch in üeudegg

einzogen. Sie entfalteten alsbald eine fegensreiche Cätlgkeit. Gs wurde ihnen die Pfarrei übertragen und



dank der ITlildtätigkeit ihres Sönners und ßerrn, des Kurfürften, wußten fie alsbald ihr Klolter zu uer«

fchönern und manches darin zu uerbeffern. Aber eines fehlte ihnen noch - ein Bräuhaus. Selbes enN
behrten fie umfomehr, als - wie es in einem der zahlreichen Geluche um ein folches hie^ - -lein gleiches

und gefundes ßefränk ein wefentliches Erfordernis für ITlönchei' iff, nderen ßauptnahrung das Bier aus-
macht, indem fie in Bayern den Wein uermiffen und ihnen Fchlechte FiFche und FTlehlfpeilen, wozu (nach

dem italienifchen Faftengebot) keine Gier, keine FTlilch, keine Butter genommen werden dürfen, zu wenig
Kräfte geben». Endlich wurde, namentlich auf Fürfprache der Kurfürftin Adelheid, der Gemahlin Ferdinand
Illaria's, einer fauoyifchen Prinzeffin (die Perle von Sauoyen nennen fie die Chroniften), die die Paulaner
als ihre liandsleute in jeder Weife bevorzugte und unterftüt3te, deren Bittgefuch entfprochen. Das Bräuhaus
wurde gebaut und es dauerte nicht lange und die Paulaner, die bei ihrer fchlechten, nur aus Öl bereiteten

und deshalb für das rauhe nordifche Klima ganz unzulänglichen Rührung einen guten kräftigen Crunk

befonders zu fchä^en wußten, wurden ITleifter Im Bierbrauen. So erwähnt Weftenrieder, der eine lange

Reihe Paulaner Patres und Fratres aufzählt, die fich in Kunft und Literatur einen Ilamen machten oder

als Kanzelredner glänzten, oder fich fonft um das Klofter wie um den Orden befonders uerdient machten,

u. a. auch eines Fraters Hamens Barnabas Still, deffen Ruhm als unübertroffener Braumeifter in ganz Bayern

feftftand. Anfangs hatten die Paulaner nur die 'tlicentia praxandi cereuisiam sed non pocillandif, d. h. das

Recht, Bier zu brauen, nicht aber es uerleitzugeben, und erft fpäter wurde diefes Recht durch eine kurfürft=

liehe Verleihungs'Urkunde erweitert in die 'lücentia non tantum praxandi, sed etiam pocillandi praecipue

in festo St. Patrisi-, d. h. das Recht, nicht blos zu brauen, fondern auch auszufchänken, zumal am Fefte ihres

heiligen Vaters, wie die Paulaner den Stifter ihres Ordens, den heiligen Franz uon Paula, nannten (2. April).

Aus diefer liicenz leitete fich auch zweifellos die Sitte des Saluatorbier-Ausfchankes um die genannte Zeit her.

Zu diefem Fefte, das acht Cage dauerte, pflegte fich ganz ITlünchen im Klofrer der Paulaner ein=

zufinden. Weftenrieder erzählt uns aus feinen perfönlichen Erinnerungen, da^ das Feft mit au^erordent=
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lidier Feier begangen wurde und fe^t hinzu: «ifludi der KurFürft ITlaximilian III. begab [ich am Feite

St. Franz u. Paula zu Pferd mit dem prächtiglfen Gefolge dahin. Das Feft wurde eine ganze Oktau

gefeiert, und dabei war eine Weihe uon Kerzen, welche uon den Bürgerinnen der Stadt in Körben dahin

getragen wurden, [ehr berühmt. Flicht minder berühmt war das Bier. Kenner und Iiiebhaber nannten es

geradezu das Beilige Vateröl. Wie aus den ausführlichen Zeitungsberichten über die Kirchenfahrten

des Kurfürften Carl Cheodor und [einer Gemahlin ITlaria Leopoldine im 3ahre 1795 und des Kurfürften

ITlaximilian 3o[ef im Uahre 1709 heruorgeht, war, namentlich infolge der Beteiligung des kurfürftlichen

ßofes, das f5eilig=Vater=Fe[t nachgerade zu einem jährlichen Volksfeft geworden. Die höchften Berrfchaften

i»uon der bürgerlich fluifchen Kauallerie in fchuldigiter Ehrfurcht» am flngertor «empfangen und Schritt zu

Schritt eskortiert» wurden uor der reich gefchmückten Pforte des Paulanerklofters uon dem gefamten Konuent

begrübt und in die KloFterkirche geleitet, wo ihnen nach beendigtem feierlichen ßochamt die geweihte

eharitaskerze — "Charitasi- war die liofung des Paulanerordens — überreicht wurde. Räch der kirchlichen

Feier wurde der kurfürftliche ßof im Klofter feltlich bewirtet, wobei dem Kurfürften uom Pater Guardian

der erfte Crunk des zu diefem Zwecke befonders eingebrauten Bieres gereicht wurde. Diefe Sitte hat

lieh bis auf den heutigen Cag forterhalten, fluch heute noch wird alljährlich bei flnftich des Saluatorbieres

die erfte Probe davon zu ßof gefchickt. Diefes zum Ordensfefte des heiligen Franz uon Paula befonders

gebraute Bier, «idas alle anderen übertraf», nannte das Volk das Beilig Vater« (Sankt Vater») Bier, audi

Beilig Vater=ÖI und hieraus dürfte wahrFcheinlich durch eine Korruption der jel3ige Ilame «iSaluatorbier»

entftanden fein.

Vier üahre nach dem Code des berühmfelten Braumeilters der Paulaner, des Fraters Barnabalg

Still, und kurz nach der legten Feier des Beilig Vater^Feftes, im ITlonat flpril des Lahres 1799, wurde

das Klofter und zwar auf eigenes flnfuchen der Paulaner^ITlönche aufgehoben. Weltenrieder fügte der

niitteilung dieler Hufhebung hinzu: nUnd nun wird yon ihrer Stiftung ohne Zweifel eine recht gute und
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eine folche Verwendung gefchehen, uon welcher die nnchwelf auf einen großen Verltand, dann auf eine

echte Kenntnis der Zeitbedürfnifie und auf eine weife flbficht wird fchlie^en rnüffem-.

nach Aufhebung des Klofters wurden deffen Räumlichkeiten zunächft dem ßof=Kriegsrat zur Unter-

bringung der l^andesl^apitulanten überwiefen. Die Klofterbrauerei aber, die fich ein folches Renommee
erworben hatte, wurde in Staatsregie unter flufficht des geiftlichen Rates zunächft weiter betrieben. 3n
jenen Kriegsjahren war das 6eld nämlich fehr rar, die wirtfchaftliche Kalamität hatte den höchften Srad
erreicht und fo erklärte fich, da^ niemand fich fand, der liuft und die mittel hatte, das Klofter als Ganzes
zu erwerben. Wiederholt wurde eine Verfteigerung des fchönen Objektes anberaumt, inde^ war kein ent=

fprechendes Gebot zu erzielen und fo wurde endlich befchloffen, eine Parzellierung des flnwefens

vorzunehmen.

Der eigentlidie Klofterbau wurde zunächft für die zahlreichen Verwundeten aus nioreau's Armee

zum Feldfpital eingerichtet, dann einfchlie^lich der Kirche in ein Strafarbeitshaus umgewandelt.

flis Pachtreflektant des Bräuhaufes trat im Uahre 1806 der Bierbrauer Franz Xaver Zacherl auf.

nach fiebenjähriger Pachtzeit kaufte er im Uahre 1813 das Paulaner Bräuhaus mit allen Zugehörungen,

insbefondere mit allen demfelben anhaftenden Rechten. Als eines der wichtigften betrachtete Zacherl das

alte Privileg des Saluator»flusfchankes. Um diefes Privileg entftanden alsbald heftige Kämpfe. Die Regierung

wollte Zacherl das Recht ftreitig machen, indem fie daran flnftof5 nahm, da^ er diefes fchwer eingebraute

Bier nicht nach dem allgemein geltenden, amtlich feftgefel^ten Bierpreis, fondern gleich feinen Vorgängern

zu einem höheren Preife zum flusfchank brachte. Schließlich fah Zacherl keinen anderen Ausweg mehr,

als gegen den Fiskus mit Klage vorzugehen. Die Klage endigte aber nicht mit einer richterlichen EntFchei^

dung, fie fand vielmehr ihre Erledigung, nachdem Zacherl fich in einer Immediateingabe direkt an den König

gewandt hatte, durch eine königliche Cntfchließung, welche Zacherl die unbehinderte Ausübung feines Salvator=

Privilegs für die Zukunft fieberte, nur die Biere zweier Brauerelen war^h alfo in Bayern nicht an den Bierfalj
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gebunden, nämlich das unter dem Ilamen <iBocki' uon Seifen des königlichen BofbräuhauFes ausgefchönkte

Doppelbier und jenes unter dem Ilamen «iSaluatorbieri' des uormaligen Paulaner Bräuhaufes; ihre Verleit'

gebung beruhte, wie eine königliche Regierungsentfchlie^ung vom 3ahre 1840 fagt, <iauf befonderen,
in altem ßerkommen begründeten allerhöchlten flusnahmsbewilligungeni'. Der Ruhm
des Saluatorbieres verbreitete [ich alsbald weit über das Weichbild Illünchens hinaus und zu einer Zeit,

als man nodi lange nicht an einen Export uon IHündiener Bier dachte, wurde das «iSaluatorbieri' beifpiels=

weife fchon im dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts nach üngolftadt, Gichftätt, Regensburg, Augsburg,

Würzburg, Paffau, Speyer, Ilürnberg, Bof, Bayreuth, ßeidelberg, Banau, Berlin, [ludwigsburg, Bretten,

Dresden, ITlannheim, Frankfurt, Wien, Senf, Prag, Crieft, ja felbft bis nach Griechenland uerfandt.

[lach dem Code Franz Xauer Zacherl's im Jahre 1849 ging die Brauerei im Grbwege an die

Berren Beinrich und liudwig Schmederer über. Deren Söhne wandelten diefelbe im Jahre 1886 in eine

flktiengefellfchaft unter der Firma <i6ebr. Schmederer flktienbrauereii» mit einem Aktien^ und Prioritäten'

kapital uon ITlark 4 700 000.— um. Die [letjtere hat genau hundert Jahre nach Aufhebung des Klofters

(1799) den Hamen der Erfinder des Saluatorbieres in ihre Firma wieder aufgenommen und firmiert feit*

dem <i flktiengefellfchaft Paulanerbräu (zum Saluatorkeller)»'.

<iDie gro^e Berühmtheit des unter dem Ilamen «iSaluatori» uerfchänkten Glitebieres bildete natur=

gemä^ einen uerführerifchen Anreiz zur üachahmungi'. Ulit diefen Worten leitet das Kaiferl. Patentamt

in feinem BeFchlu^ uom 20. Juni 1899 die Darftellung der uielfachen Verfuche ein, ein ähnliches Bier wie

den <iSaIuatori' herzuftellen und unter diefem Ilamen in den Verkehr zu bringen. Und in der Cat waren

es harte Kämpfe, die darob entbrannten. Die Paulanerbrauerei wehrte fich uerzweifelt gegen einen Kreis

uon Feinden, die ihr ihr altes Recht an dem Ilamen ihres berühmten Spezialbieres zu entreißen uerfuchten,

bis es ihr auf Grund des neuen Warenzeichengefe^es uom 12. Ulai 1894, das im Gegenfa^ zum alten

Gefe^ audi Worte (fogenannte Klangmarken) zur Eintragung in die Zeichenrolle des Patentamtes zuließ,

gelang, fich diefe ihre alte ITlarke fchü^en zu laffen. Aber auch nach erfolgtem Eintrag hatte fie nodi

Jahre lang heftige Kämpfe zur Verteidigung ihres Zeichenrechtes zu führen, bis fie endlich nach glücklicher

Überwindung aller gegen dasfelbe gerichteten Angriffe als Siegerin daraus heruorging. Ilunmehr ift ihr

die Bezeichnung 'iSaluatori' nicht nur in Deutfchland, fondern auch in allen übrigen Iiändern des europäifchen
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Kontinents, wie auch in den meiften überFeeiFctien üändern gefchü^t, foweit dies mit Rückficht auf die

dafelbft geltenden gefe^Iichen Beftimmungen überhaupt möglich ift.

Die außerordentlichen Kämpfe, die — man kann wohl lagen — faft ein Jahrhundert lang um das

Recht auf den «iSaluatori» geführt wurden und die fich aus der 6erchichte diefes berühmten Bieres ableiten,

laffen es begreiflich erfcheinen, dalg die Brauerei diefem ihrem Spezialprodukt, mit dem fie ihren Ilamen

in alle Welt getragen hat, ihre ganz befondere Fürforge und flufmerkfamkeit zuwendet, immerhin aber

bildet das <i5aIuatorbieri' trot5 der enormen Ausdehnung, welche fowohl deffen [lokalkonfum wie auch fein

Gxport namentlich im liaufe der Ief3ten zwei Dezennien genommen hat, nur einen kleinen Ceil ihrer

6efamtproduktion, was ja auch fchon dadurch erklärlich ift, daß das nSaluatorbien- nur während einer ganz

beftimmten kurzen Zeit des 3ahres, im FTlonat ITlärz, zum flusFchank und zum Verfand gelangt. Aber

auch ihre übrigen Biere erfreuen fich ebenfo wie in FTlünchen, fo auch in allen Liändern, nach welchen fie

fowohl im Faß wie in Flafchen uerfandt werden, eines hervorragenden Rufes. Die Brauerei unterhält ein

ausgedehntes Exportgefchäft ihres Bieres im Faß nach Öfterreidi'Ungarn, Schweiz, Italien, Spanien, Belgien,

Frankreich, Bulgarien, widerftanden hat; noch

Serbien, England,
.^-^r»^ • ftehen in malerifchem

nord' und Südamerika, Durcheinander uiele der

Ägypten und in den kleinen i^äuschen, die

Orient. 3n Flafchen wird ' damals entftanden.

das Bier nach zahl- Selbft uom Klofter,

reichen überfeeifchen a, 7 ^^s^"^ ^"^ deffen Kirche erft uor

Ländern exportiert. wenigen ^Jahren fiel,

Wie hat fich nun das fj^g-s. ftehen noch einzelne

Bild verändert, feitdem JF^^^^^^^^ Celle, fo namentlich der

die frommen Ulönche ^hhSÜ^^^^^^^. fogenannte Paulaner°

des Ordens uom heili* ^HH^^^^^I^^^ ^^^'^^^ ^'^

gen Franz uon Paula /^i^^pl5*''^^^^^^^Tk. Bräuhaus felbft.

die Stätte ihres lang«
t f:.'^^!^'^^

uormalige kleine

jährigen Wirkens uer- .VJT - Klofterbräuhaus hat fich

ließen! Zwar die Um-
; \ fi^"

' '^'^

gebung des vormaligen ^ 9 dernen fTlitteln ausge-

Paulanerklofters ift auch \ M ftatteten Großbetrieb

heute noch vielfach die "^"^x̂ w— m verwandelt. Schon der

gleiche wie zur Kur- / ? 7 ^^^^^ Befißer der

fürftenzeit. Bildet doch ( ^ f ^ jO"
' Brauerei, Franz Xaxer

die flu denjenigen Ceil ^^^^ 2'.. ' Zacherl, war ein Zweifel-

niünchens, der der mo- "\ - los hochintelligenter

dernen Entwicklung der fTlann, der lieh nicht

©roßftadt am längften nur um fein eigenes

6efchäft, fondern um die ITlünchener Brauinduftrie überhaupt große Verdienfte erworben hat. Bereits im

Uahre 1843 richtete Zacherl die erfte Dampfbrauerei ein und zwar benüßte er den Dampf nicht nur, um

damit feine mafchinen zu betreiben, fondern er machte bereits, was angefichts der großen Ausdehnung,

die die Dampfkochung in den leßten üahren genommen hat, gewiß von Untereffe ift, auch fchon den

Verfuch, maifche und Würze mit Dampf zu kochen.

Ueßt befindet fich in dem am Fuße des flockherberges gelegenen, einen Flächenraum von

12 842 Quadratmeter umfaffenden Brauereianwefen die ganze mälzereianlage, deren Größe die ßerftellung

des gefamten ITlalzbedarfes der Brauerei ermöglicht, das Sudhaus mit 2 Doppelfudwerken, das Kühlhaus,

fowie der Gährkeller, während die Keller, Picherei, Schäfflerei nebft Banzenwichfe, endlich die ausgedehnten

Ökonomiegebäude (die Brauerei hat ftändig 60-70 Pferde und Ochfen im Betrieb) auf der Böhe des

flockherberges fich befinden. Ebendafelbft liegt auch der durch den SalvatorausFchank zu einer Welt-

berühmtheit gewordene Salvatorkeller. Der auf dem flockherberg liegende Ceil des Brauereianwefens um-

faßt ein Areal von 61 278 Quadratmeter. Beide Celle verbindet eine in den leßten Jahren kunftvoll

regulierte Straße, fowie eine von der Brauerei in Stein hergeftellte mächtige Freitreppe, unter der fich der



Eingang zu einem Ceil der Kellereien befindet. Das Kelieranwefen, der meiirfadi erwähnte Saluatorkeller

ift durch ein zirka einen Kilometer langes Gifenbahngeleife, das auf Grund und Boden der Brauerei fich

befindet und ihr Eigentum ift, mit der Station münchen=0[tbahnhof verbunden. Diefe ßeleifeuerbindung

ermöglicht der Brauerei einerfeits den direkten, jede Umladung vermeidenden Bahntransport ihrer Roh»

ftoffe bis zur Stätte ihrer Verarbeitung, andererfeits die direkte Verladung ihrer Bierprodukte aus den

Kellern heraus in die uor denfelben bereitftehenden Bierfpezialwaggons. Von Ief3teren, die den Flamen

der Brauerei in alle Welt hinaustragen, hat fie gegenwärtig 33 im Sebraudi.

Die Brauerei arbeitet heute mit einem Gelamtperfonal uon 191 Perfonen. fln motorifcher Kraft

befi^t fie drei Dampfmafchinen mit zufammen etwa 270 Pferdekräften. 12 Elektromotoren vermitteln die

Kraftübertragung. Die ITlalzdarren find mit elektrifch angetriebenen ITlalzwendern uerfehen. Die Keller=

aufzüge werden teils elektrifch, teils hydraulifch bewegt. Drei Eismafchinen nach dem Syftem liinde kühlen

die Gähr» und üagerkeller. Das aus letjteren mitteilt Druckreglern hochgehobene Bier wird oberirdifch

abgefüllt. Die mafchinellen Anlagen ueruollftändigen vortreffliche Pumpwerke und Wafferleitungen. Eine

eigene Befenreinzuditanlage, die unter der Kontrolle der neben der Brauerei liegenden 'iWiffenFchaftlichen

Station» Fteht, liefert dem Betrieb fortge[et3t reingezüchtete Befen.

Die Entwicklung der Brauerei mögen fchlie^lich folgende Zahlen illuftrieren. Der ülalzuerbrauch

betrug im ^ahre:

1824/25 5280 Scheffel = 11 722 ßektoliter

1849/50 6891 „ = 15 298

1869/70 13066 „ = 29 007

während er je^t rund 55 000 „ beträgt.

Wenn diefe Ziffern audi uon anderen Brauereien übertroffen werden, fo hat doch kaum eine

zweite eine Bierfpezialität, die folcher Popularität fleh erfreut und fouiel in Wort und Bild perherrlidit

worden ift, wie die Paulanerbrauerei in ihrem «tSaluatorbier»'.
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PFchorr

Pfchorrbräu in ITIüncfien.

Die Gerchidite der Brauerei <iS, PIdiorr, Pfchorrbräu in müncheni-, zerfällf in zwei ßaupfperioden:

I.

Das alfe Brauhaus <izum Prchorn- wurde an der [leuhauferftrafje Ilr. 11 im üahre 1820 von üofef

PFchorr (geboren 1770, geltorben 1841) dem Begründer der Brauerfamilie Pfchorr in fllünchen, llrgrof5-

uater der heutigen Befif5er, erbaut. Gr erwarb das dort feit alter Zeit Itehende Brauanwefen «zum Bauern»

hanfli', eine kleine, baufällige Brauftätte, lie^ diele und drei weiter dazugekaufte Wohnhäufer abreiigen und

an deren Stelle den ftattlichen Bau errichten, der noch heute ein Wahrzeichen damaliger Baukunft und

Bauweife, fich uornehm in feiner einfachen Geftalt uon alten und neuen Hachbargebäuden abhebt.

üofef Pfchorr war das Urbild eines aufftrebenden, tatkräftigen fTlünchener Bürgers, Gin Zeit»

genoffe befchreibt ihn als: «lausgeftattet mit echtem Bürgerfinn, wahrer Gottesfurcht, eifriger, nie raftender

fUenfchenliebe, Sparfamkeit mit weitem Blick, klarem praktifchen Verftand, außergewöhnlicher, faft ins

Extreme gehender Willenskraft, unermüdlichem Fleiß und flusdauen-, dies alles Gigenfchaften, die den

biederen Brauherrn gar bald zu einem der heruorragendften Bürger feiner Stadt ftempelten und ihn

befähigten, feine Brauerei zu einem damals erltaunlichen Umfang zu bringen.

3n jener Zeit gab es keine liehranftalten für Brauerei, keine ITlaFchinen, die den Betrieb uerein=

fachten, kein künitliches Eis. Die technifchen mittel, die dem Brauer zur Verfügung ftanden, waren gering.

ITlaifchbottich, Bierpfannen, Kühifchiffe wurden mit primitiuen Gerätfchaften bedient, und es war eine

befondere Kunft, mit dielen einfachen ßilfsmitteln ein gutes Produkt herzultellen. 6roße Sorge bereitete

damals den Brauherrn wie den Biertrinkern der Übergang vom Sommer zum ßerblt, da zu dielen Zeiten,
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als man die Gismafchine noch nicht kannte, während der heilen Jahreszeit mit dem Bierbrauen länger

ausge[et3t werden mu^te.

Gin Büchlein aus damaliger Zeit Fchreibt hierüber wie folgt: «i Welcher redliche Biertrinker erinnerte

lieh nicht der Kalamität, wenn bei kaum begonnenem Berblt die FHärzenfäHer leer und Krug und 6las mit

jenem abominablem 6eföff uon logenanntem «igemeinen Bieri' uor einem Itanden, wie langte nicht einer

um den andern leine ITluskatnu^ aus der Cafche und fchabte und rührte He in fein hefenduhiges Getränk etc.

'iDas Iah PFchorr auch, er war aber mit bloßem Sehen und Willen nicht zufrieden, londern er fann

auf mittel und Wege, dem Übelltande zu Iteuern, und fand fie auch».

Vielen jüngeren Brauern war er ein [lehrmeifter, weshalb ihn die zeitgenöffifche Gefchichte als

den Vorkämpfer, Begründer der ITlünchner Brauindultrie preift. Er hat wohl als erfter dafür Bahn gebrochen,

da^ die reine Befchaffenheit, gleich wie die Güte der bayerifchen Biere, Ipäter in allen Erdteilen rühm=

lichlt bekannt werden konnten und da^ heutzutage ITlünchener Bier allenthalben mit Vorliebe getrunken

wird. Durch dieles Wirken in raltlofer Arbeit hat er lieh um fein engeres Vaterland jene großen und

bleibenden Verdienite erworben, welche fpäter in lo hervorragender Weife anerkannt und dauernd

geehrt wurden.

Durch Pilotys ITIeilterhand verewigte die Stadt ITlünchen im neuen Rathaus die Geftalten jener,

die eine belondere Rolle in der Gntwickelungsgefchichte ITlünchens zu Beginn des 19. Jahrhunderts gefpielt

haben, fluf diefem Gemälde lehen wir zunächft der fegenipendenden ülunichia die markige Geftalt eines

Brauers, den Iiederfchurz um die Iiende, eine kupferne Kanne auf's Knie geftü^t, es ilt Jofef Pfchorr

als Repräfentant und Begründer der Brauinduftrie, die lieh damals noch in den Kinderfchuhen befand und

heute die bedeutendfte Jndultrie ITlünchens geworden ift. Wer wollte auch beftreiten, da^ neben der

Kunft — das Bier es war, welches ITlünchen zu feiner gegenwärtigen Berühmtheit brachte! —
Dem einfachen fchlichten Brauer wurde 18<)8 die höchfte, ehrenvolle Auszeichnung durch S. K. Roheit

Prinz'Regent Luitpold von Bayern zuteil, der die flufitellung der Bülte von 3ofef Pfchorr in der

Ruhmeshalle Bayerns bei der Bauaria verfügte. lieben den bedeutendften Gelehrten, Generälen, Künftlern

lieht die Tlachwelt in ihm den erften Jnduftriellen, deffen Büfte zur Zeit dort Aufnahme gefunden hat.

Seine beiden Söhne follten fein Erbe antreten, doch des Vaters Wille war es nicht, fie vereint

ffreben zu lallen, weiter zu bauen, was er begonnen, fondern er übergab noch bei Lebzeiten i. J. 1834

jedem derfelben ein gefondertes Brauanwefen. Das obenerwähnte an der Ileuhauferftra^e Flo. 11 fiel

durch [lOS feinem ältelten Sohne Georg (1798 — 1867) zu, der dreißig Jahre lang das Gefchäft durch all

die unruhigen Zeiten des Umiturzes und der Unordnung leitete und in beharrlicher Arbeit auf deffen

Anfehen und Vergrößerung bedacht war.

Das Pfchorrhaus fpielte eine wichtige Rolle, damals beim Bierkrawall am 11. Oktober 1848, als

die erregten Volkshaufen die Bräuhäufer ftürmten. Ilur durch eine glückliche Fügung entging Georg
Pfchorr mit feiner Familie dem Schidtlal, das einige feiner tapferen und getreuen beute ereilte, die der

empörten ITlenge zum Opfer fielen. Das Bier wurde auf die Straße gelaffen; was fich an beweglichem

ßab und Gut fand. Wertfachen, Gemälde, ITlöbel, logar das Klavier wurden vom erften Stock auf die Gaffe

geworfen; was etwa noch nicht verniditet war, das diente dem auf der Straße harrenden, johlenden Pöbel

zur Befriedigung der Zerftörungswut.
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II.

1864 ging das Gefchäft auf den Sohn, ebenfalls mit Ilamen 6eorg Pfchorr, über, der es wie

fein Vater dreilgig Uahre leitete.

Run tritt die Brauerei Pfchorr in ihre zweite Bauptperiode ein.

Die Zeit des fluffchwunges uon ganz Deutfchland lie^ audi dielen Betrieb nicht zurückbleiben.

Wenn im üahre 1866 eine Verfchrotung uon 20 000 Bektoliter FTlalz einen Itattlichen Umfa^ bedeutete, fo

wuchs derfelbe nunmehr rafch empor und betrug um das Hahr 1900 120 000 ßektoliter ITlalz. Der ITlalZ'

uerbrauch ift demnach innerhalb 34 Uahren um das fechsfache geftiegen.

Die Zeit des Verkehrs war angebrochen, Gifenbahn und Dampffchiff bewirkten Wunder. Das alte

Bräuhaus war bald zu eng und 1864 fehen wir Georg Pfchorr ein neues flnwefen an der Bayerftra^e errichten.

3n diefer Periode begründete das Pfchorrbräu feinen Weltruf und begann mit dem FTlünchener

Bier im Allgemeinen feinen Siegeszug durch die ganze Welt. 3n allen Liöndern, in denen die wei^blaue

Fahne über glänzenden Bierpaläften oder befcheidenen Wirtshöufern flattert, hat Pfchorrbräu ein gut Anteil

daran. Es dürfte fchwer fein, den Ort zu nennen, an dem es nicht ftändig zu haben ift und wohin es in

den wohlbekannten weisen Gifenbahnwaggons der bayerifchen Staatsbahn, die auf allen Bahnen des

europäifchen Konti-

nents zu finden find,

nicht uerbracht würde.

!Jn Berlin, Wien, Paris,

Köln, Stuttgart etc.

wurden gro^e Aus«

fchankftellen errichtet,

die eine bedeutfame

Rolle in der Sefchichte

der Firma fpielen. Be=

fonders das 1 889 eröff'

nete liokal im Pfchorr-

bräuhaus zu Berlin,

ecke Friedrich» und

Behrenftra^e, fowie

Franzöfifcheftra^e zäh-

len noch heute zu den

beliebteften <iechteni'

Bierlokalen Berlins,

bayer. Kommerzienräten.

Unter dem emfigen

Schaffen uon Georg

Pfchorr, der den tech=

nifchenCeil leitete und

dem fein Schwager

fluguft Fifcher-Dick als

kaufmännifcher fieiter

getreulich zur Seite

ftand, ward Pfchorr-

bräu eine Grolg-

brauerei .'

flu^er einer großen

Anzahl von fTledaillen

und Diplomen bedeut-

famer Ausftellungen

erfuhr das Wirken der

Beiden eine befondere

Anerkennung durch

ihre Ernennung zu kgl.

Der Firma wurde auch die allerhöchfte Auszeichnung zuteil, daf5 S. K. Boheit

Prinz liudwig, künftiger Chronfolger, die Brauerei befichfigte und fich fehr anerkennend über die Gin-

richtungen ausfprach.

Der Firma G. Pfchorr wurde die feltene Ehrung zu teil, die Citel uon Boflieferanten S. fll. des

Deutfchen Kaifers, Königs uon Preußen und S. ITl. des Kaifers uon Öfterreich-Ungarn uerllehen zu erhalten.

nicht unerwähnt darf hier bleiben, da^ die Firma G. Pfchorr bezüglich überfeeifchen Cransports

bahnbrechend uorging, indem fie durch Einrichtung uon Kühlräumen auf eigene Koften auf transatlantifchen

Schnelldampfern als erfte Brauerei der Welt 1893 den Export auch zu heiler Sommerszeit nach Amerika

ermöglichte. Eine Ula^nahme, die feither allgemeine Ilachahmung fand.

inmitten neuer Pläne für den Umbau feines Stammhaufes der ehemaligen Brauerei an der neu-

hauferftra^e uerftarb Kommerzienrat Georg Pfchorr am 23. Uuni 1894 und die Firma ging auf feine drei

älteften Söhne Auguft, Georg und Uofef über, welche die gegenwärtigen Inhaber find.

nicht in die leichtefte Zelt war der Erbübergang gefallen; die deutfche ünduftrie ftand uor einer

jener fchweren Krifen, die uon Zelt zu Zelt das Wirtfchaftsleben erfchüttern, für ITlünchen insbefondere

war eine gefchäftliche Deprefflon im Anzüge, welche, weil uon befonders langer Dauer, nicht ohne tief-

greifende Rückwirkung auch auf die Brauinduftrie bleiben konnte. Es gelang aber doch die erreichte Stufe

feftzuhalten. Waren uordem gro^e Kapitalien aufgewendet worden, um den Betrieb auszudehnen, zu

vergrößern, fo wurden jet}t nicht minder hohe Summen inueftlert, um den Betrieb ftets mit den neueften.



belten Einrichtungen zu uerlelien, welche, fei es durdi Grtparung yon Brennmaterial, Grfa^ der teueren

Bandarbeit durch die ITlafchine, fei es durch Verringerung der Verlufte an Illalzgut oder Bier während der

Verarbeitung, bewirkten, da^ die 6eftehungskoften immer wieder in Einklang mit den erzielbaren Verkaufs»

preifen gebracht werden konnten.

Sanz befondere Sorgfalt wurde audi dem Ausbau der eigenen flusfchankftellen zugewendet. Schon

weiter oben ift erwähnt worden, da^ der uerftorbene Kommerzienrat Georg Pfchorr felbft noch die flbficht

hatte, fein Stammhaus umzubauen. Es war ihm nicht mehr befchieden, die Arbeit in Angriff zu nehmen,

feine Söhne aber brachten fchon im Frühjahr 1896 das Projekt zur Ausführung.

Da in dem je^igen umgebauten Anwefen an der Reuhauferftra^e Ilo. 11 auch heute noch ein erheb=

lieber Cell = 40 000 ßektoliter pro Hahr des für die Brauerei benötigten ITlalzes mit den modernften

Einrichtungen hergeftellt werden, lohnt es wohl, mit einigen Worten den Umbau bezw. die dortigen

Anlagen zu befchreiben.

Es galt, auf dem 4290 Quadratmeter großen Anwefen im Berzen der Altftadt unter möglichfter

Benu^ung der vorhandenen Gebäude, ein Projekt zu uerwirklichen, wonach erftehen follten:

'lein großer bürgerlicher Bierausfchank mit einem Faffungsraum für ca. 2000 Perfonen,

eine ITlälzerei für Fertigftellung und Einlagerung von 40 000 ßektoliter Darrmalz,

eine elektrifche Blockftation für Verforgung der eigenen und fremder Anwefen mit elektrifchem

Strome für fiicht und Kraft i'

.

Befonders günftige Um=

ftände ermöglichten eine

vorzügliche liöfung der

Aufgabe.

Der Urgroßvater üofef

Pfchorr hatte im üahre 1820

fein Bräuhaus in einer

ganz ungewöhnlichen Bau»

weife hergeftellt. flicht wie

andere, aus dem Sud=

räume, dem Kühifchiff, dem

Darr=Raume ufw. feilte er

durch Aneinanderfügen fei'

nen Baublodt zufammen,

fondern er errichtete, in

einer merkwürdig fieberen

Blick oon der ITlälzerei auf die Kellerei

Beurteilung der unabge»

fchloffenen Entwidtelung

des Braugewerbes, im An=

fchluffe an das Vorderge»

bäude, zwei mächtige, ge=

nau gleiche, 8 ITleter hohe

Ballen in weitgefpannter,

maffiuer Rundbogen»

konftruktion, und baute

dann in diefe weite S5ülle

feine fömtlichen Einrieb'

tungen ein, mit der IIlög=

lichkeit, diefelben jederzeit,

ohne befondere bauliche

Unkoften, dem Entwicke=

lungsgange der Cechnik

folgend, ändern zu können.

Dank diefer einfichtigen Bauweife konnten felbft noch die Urenkel nadi Entfernung der Einbauten die hohen

lichten Ballen für ihre Wirtfchaftsuergrößerung mit großem Vorteil benußen, und der Galt der 'iPlchorr'

hallen)' trinkt alfo heute noch fein Bier in den Räumen, die üofef Pfchorr vor faft 100 fahren erbaut hat.

Auch für die ITlälzerei ergaben fich günftige liöfungen, wenn fchon die Schablone hier keine An=

Wendung finden durfte, fo mußte man für die zwei Darren von je 64 Quadratmeter, die über den Ballen

fich erheben und ihrer Feuerftellen uerluftig gingen, Beizkörper aus gefchweifjten, fchmiedeeifernen Rohr»

fchlangen an Stelle der alten «iFeuerfaueni' feßen. Der Verfuch des eigenen Ingenieurs der Firma, das

malz mittelft ITlafchinendampf und hochgefpanntem direktem Dampfe zu darren, gelang vorzüglich und

ergab auch wirtfchaftlich ein [ehr gutes Refultat.

Die ITlälzerei erhielt fünf neue Spißweichen mit Einrichtung für Dornkaatfche liuft» Waffer»

weiche, ferner neue Gerften= und ITlalZ'Bearbeitungsmafchinen mit elektrifchem Antriebe und neue indirekte

hydraulifche Aufzüge, welche von der ITlafchinenzentrale ihr Preßwaffer beziehen, von der auch die fämt'

liehen Wirtfehaftsbieraufzüge, die hydraulifchen Ganter, die verfenkbaren großen Straßenfenfter ihren

Antrieb erhalten.

Ein mächtiges Ile^ von liuftkanälen mit zahlreidien Sauge' und BIas=Ventilatoren von V2 ITleter

bis zu 2 ITleter Flügeldurehmeffer mit Kammern für liuft=Reinigung und 'Befeuchtung wie für liuft'

Erwärmung, verforgt fowohl ITlälzerei als Wirtfehaft mit Iiuft befter Befehaffenheit und führt die verbrauchte

liuft, insbefondere auch von Küdien, ITlafchinen'Keffelräumen ufw. über Dach.



eine eigene Pumpwerksanlage fördert aus Brunnen die erforderlichen großen [Tiengen nuf5wa[fer

nach einem ßochreleruoir im Dachraume und ermöglicht durch den billigen Geftehungspreis des Waffers,

eine befonders reichliche Spülung der Coilette= ufw. Anlagen.

Das mafchinen' und Keffelhaus im Souterrain enthält zwei Röhrenkeffel uon je 100 Quadratmeter
ßeizfläche, zwei Dampfmafchinen mit zufammen 180 Pferdeftärken, die nötigen Dynamos und eine flkku=

mulatorenbatterie für 1200 flmpere=Stunden Kapazität.

Außerdem dient noch eine liindeFche Kältemafchine für direkte flmmoniakkühlung dem Bedürfniffe

der Wirtfchaft für Kühlhaltung der Bierkeller, Fleifch- und Delikateffen^Räume.

Wir wollen nunmehr die mit einem Aufwände uon faft einer FTlillion ITlark zu einem modernften

technifchen Betriebe geftaltete <iPrchorrhalleni.=flnlage uerlaffen und wollen uns nach der

Brauerei an der Bauerftrahe
begeben.

Schon in früheren Jahrzehnten hatten die Vorfahren jene Stelle ausgewählt, an der die Bayer«
ftra^e auf das zweite ehemalige Steilufer der üfar, genannt Cherefienhöhe, auffteigt, um hier eine Kellerei

in den Boden einzugraben, da an diefer Stelle bis zum Srundwaffer hinab eine bedeutende Bautiefe

möglich war. 3n den 70er und 80er Jahren des uergangenen Jahrhunderts war dann der mächtige lang»

geftreckte Crakt an der Bayerftra^e und Zollftra^e erbaut worden, im Jahre 1900 der fehenswerte gro^e

flusfchank am Eck der Bayer« und Zollftra^e.

Wir betreten die

Brauerei durch das Por«

tal, gefchmückt mit den

Wappenfchildern der

Böfe, zu deren liiefe-

ranten die Brauerei er=

nannt worden ift und

befinden uns im Kontor

der Brauerei, und zwar

in einer Wartehalle,

welche durch eine ©las-

wand in zwei Celle ge=

trennt ift. Rings um die

erfte allgemeine Balle

find die Kaffen und

die Schalter der kauf«

j|tiiip^iyJ|

ßureau'Lokalitdt

männifchen Abteilung

angeordnet, uom zwei«

ten Räume aus werden

die Sprech' und Arbeits«

Zimmer der Firmen«Jn=

haber betreten.

Die technifchen Be«

amten haben ihre Bu=

reaus beziehungsweife

Arbeitsräume mitten im

Betriebe, und zwar der

Braumeifter mit feinen

Affiftenten und der Lia«

boratormmsüorltand mit

Affiftent und Liaborant

in einem befonderen

Gebäude, das mit allen Vorrichtungen für die Unterfuchung uon Gerfte, ITlalz, Würze, Bier, fowie aller

fonftigen Rohmaterialien beftens ausgeftattet ift; der Betriebsingenieur mit uier ßerren in einem Gebäude,

das, anfchlie^end an das ITlarchinenhaus bezw. die Reparaturwerkftätten, errichtet ift und auch das um«

fängliche technifche Zentralmagazin enthält.

Wir tragen unfern Ilamen ins Befuch-Buch ein und treten durch ein Binterpförtchen in die

Brauerei hinaus. Um den Gang der Produktion der Reihe nach zu uerfolgen, begeben wir uns mit dem
Führer zunächft über den Bof zur mälz er ei.

Wir gelangen zur Rampe, auf welcher die ankommende Gerfte, noch in Säcken, genau uerwogen

wird, um dann mittelft fchnellaufender elektrifcher Aufzüge nach dem Dachgefchoffe des ITlalzhaufes 1 uer«

bracht zu werden.

Aus den Säcken entleert, paffiert die Gerfte nach euent. uorgängiger [Lagerung wiederum auto«

matifche Wagen und gelangt auf die] ITlafchinen für Entfernung des Unkrautfamens, der Grannen, der

halben Körner, des Staubes und fodann auf jene für Sortierung in zwei brauchbare mälzerforten und in

Abfall, der als Futter uerkauft wird.

Die mälzereigerfte wird, nach Gewichtsfeftftellung auf automatifchen Wagen, mittelft Wafferftrahl

nach dem, etwas feitwärts unter dem Bofe gelegenen Weichraume, gefchwemmt und gelangt uon hier aus

nach 70 bis lOOftündiger Quellzeit in den, 130 bis 135 Bektoliter faffenden Quellftöcken, auf die weitaus«

gedehnten mit Solnhofener Platten belegten unterirdifchen Cennen, um hier 0 Cage lang zu keimen.
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Wiederum über einen elektrifch angetriebenen Doppelaufzug wird das Srünmalz nach den vier doppeU

hordigen Darren mit 304 Quadratmeter Grundfläche uerbracht und auf diefen mittelft bequem zu hand=

habender Iiaufkranen verteilt. ITlafchinenwender belorgen das Umkehren des ITlalzgutes in den bis auf

130 zu erhi^enden Darr=Räumen und fog. Dampfefel befördern es fchlie^lich nach zweimal 24 Stunden

aus den Darren heraus. ITlechanifche Cransporte tragen das nunmehrige Darrmalz nach den Gntkeimungs«

mafchinen und weiterhin nach den kühlen luftigen Böden, die ganz aus Gifen und Beton konftruiert find,

zur fluskühlung und liagerung bis zur Verwendung.

Die ITlälzerei produziert 60 000 föektoliter ITlalz per 3ahr.

Rur durch eine Feuermauer uon der ITlälzerei getrennt liegt das Sudhaus mit Schroterei.

Beginnen wir, der Bewegung des ITlalzes folgend, mit dem Dachgefchoffe, lo finden wir hier zu=

nächft 15 eiferne ITlirch^Silos uon insgefamt 3000 Bektoliter Faffungsraum, aus denen das ITlalz fodann

den Polierapparaten und weiter den unter Steueruerfchlu^ flehenden Sdirotmühlen zuläuft. Von diefen

mafchinenperfonal

gelangt das Schrot nach uier großen eifernen Schrotrümpfen, die in Zenlefimalwagen mit Billetdruck ein=

gehängt find, zwecks genauer Feftftellung des Schrotgewichtes.

Die gefamte Schrotungs'Ginrichtung wurde im 3ahre 1904 aus flnla^ des fogleich zu befprechenden

umfangreichen üeubaues ebenfalls neu erftellt und wurde das Bolz als Konftruktions=ITlaterial uollftändig

ausgefchloffen, foda^ nirgends ITlalzkäfer oder ITläufe beikommen können.

Da auch die gefchliffenen Cerrazzofu^öden leicht rein zu halten find, weil alle feften und beweg»

liehen Schrotuerfchlüffe vollkommen ftaubficher funktionieren, fo unterfcheiden fich die, vom Cageslicht überall

reichlich erhellten Schroterei=Räume fehr vorteilhaft von den Ausführungen früherer Zeiten.

Durch die maffiuen böhmifchen Kappen des Sudhausgewölbes hindurch, leiten Kupferrohre das

ITlalzfdirot zu den einmaifch^Apparaten hinab.

Audi die gefamte Sudwerkseinrichtung mit Ausnahme eines Referue^Sudwerkes in einem nebenan«

ftehenden kleineren Sudhaufe wurde im üahre 1<D04 von Grund aus erneuert, aber nicht nur diefes,

fondern der SudwerkS'Umbau gab auch den Anflog zur gänzlichen Erneuerung der DampfkeffeN und

Dampfmafchinen'Anlage.
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an wünfchte eine Ileueinrichtung zu fchaffen, wonach eine gro^e Dampfmafchine in einen foidien

Zufammenhang mit den Sudwerken gebracht werden follte, da^ die Dampfmafchine den Spannungs-Unter«

fchied des Dampfes von 14 auf 3 fltmofphären herab ausnü(3en, die Sudwerke aber dem gleichen Dampf«

quantum hernach noch feinen Wärmeinhalt entziehen feilten. Der Dampf follte fomit nacheinander erft in

der mafchine Arbeits» und dann in den Pfannen ßeizdienfte uerrichten; und es galt ein Syftem der

Ausführung zu finden, welches die unzweifelhafte Ökonomie des neuen Betriebes auch im Binblicke auf

den unregelmäßigen Bedarf der Pfannen an ßeizdampf gewöhrleiften konnte.

man entfchied fich, die Vorfchlöge des Berrn Direktors Eberle uom Bayerifchen Reuifions'Verein

zu akzeptieren, wonach eine mafchine für den gedachten Zweck mit zwei Zylindern und einem Zwifchen»

behälter (Receiuer) ausgerüftet werden follte, mit Entnahme des Beizdampfes aus dem Receiuer. Der

zweite, d. i. der Iliederdruckzylinder, mußte eine flutomatfteuerung erhalten, die ihn befähigen konnte,

den ganzen Dampf aus dem Bochdruckzylinder aufzunehmen und in Arbeit umzufe^en, wenn Entnahmen

aus dem Zwifchenbehälter für das Sudhaus nicht ftattfänden,

andererfeits automatifch auf kleinfte Füllungen herunterzugehen,

wenn, wegen Dampfentnahme aus dem Receiuer, der Druck

in diefem finken follte; der normal gebaute Regulator des

Bochdruckzylinders mußte dann dafür forgen, daß die Summe
von Boch« und Fliederdruckarbeit zufammen ftets dem Bedarfe am
rnaFchinenrchwungrade entfprechen

würde; eine befondere Vorrichtung

war noch für den Fall uorzufehen,

daß die mögliche Dampfabgabe

feitens der mafchine dem Bedarfe

des Sudhaufes nicht genügte, es

mußte dann genau das erforderliche

m
Sudhüusanlacien

Dampf-Zufaßquantum uon rich=

tiger Spannung in die Sudhaus-

leitung eingelaffen werden.

Der gefamte fleubau ge-

langte in der Zeit uon uier

monaten, uom Cage der flußer-

betriebfeßung der alten Anlage bis zum Cage der Aufnahme

des neuen Vollbefriebes gerechnet, zur Durchführung.

Zwei Sudwerke für 65 Bektoliter malzfchüttung wurden

aufgeftellt; die neuen kupfernen Pfannen, je zwei für maifche

ä 14 000 Liter ünhaU und zwei für Würze ä 26000 Liiter Inhalt

erhielten Doppelböden uon folchen Formen, daß einerfeits

eine hohe Fettigkeit, andererfeits eine möglichfte Annäherung an die altbewährte Geftalt der Feuerpfannen

erzielt wurde.

Blanke Kupferhauben und ebenfolche Dunftabzüge führen die Kochfehwaden über Dach.

3e zwei maifch- und Liäuterbottiche erhielten gußeiferne, fauber gedrehte Böden uon befonders

zwed^mäßigem Profile, für die Läuterbottiche wurde Bodenbeheizung angeordnet. Alle Gefäße flehen auf

eigenen Säulenfundamenten und haben Antrieb ihrer mafchinen uon unten ; doch wurden aus betriebs-

technifchen Gründen nicht alle Gefäße gleich hoch geftellt; man disponierte die [iäuterbottiche um zwei

meter höher und uermied damit auch glücklich das monotone Anstehen mancher modernen Sudhäufer.

Die Podefte um die unteren Gefäße wurden, wie üblich, zu einem mafiiuen Fußboden uereinigt,

unterhalb deffen alle Riemenantriebe fowie die Pumpen untergebracht find, doch gefchieht die üngangfeßung

aller mafchinen und Apparate uon oben. Die Dampfleitungen find alle im unteren Räume uereinigt.

Eine ganz befondere Sorgfalt wurde darauf uerwendet, die technifch uollendeten Einrichtungen

auch zu einer uorteilhaften bezw. repräfentatiuen Gefamtwirkung zu bringen. Unter uölligem Verzichte auf

fonft gebräuchliche mittel, die im Sinne modernen Stilempfindens nicht einwandfrei erfcheinen, wie gefchmiedete

Geländer ufw. wurde lediglich durch günftige Dispofition der Gefäße, gefällige, aber aus der Zweckbeftimmung



heruorwflchfende Formgebung niler Ceile, Verwendung von ITlaterialien, deren Ilaturfarbe ein Segengewicht

zu den vielen blani^en Kupferflächen bilden konnte, eine überaus befriedigende Sefamfwirkung erzielt.

Die neue Sudwerksanlage produziert teiglich 1200 ßektoliter Bier, eine beftehende ältere, je^t in

Referue gehaltene einrichtung kann bis 600 ßektoliter Bier pro Cag liefern.

Der fertige Sud wird auf die KühlFchiffe gepumpt, die gefamte Kühlfläche beträgt 864 Quadratmeter.

Unter den Kühifchlffen ftehen in einem befonderen Räume fechs gewellte Beriefelungskühler uon

3. Söggl & Sohn für Brunnen und Sü^wafferkühlung; Fie ermöglichen über 400 ßektoliter Würze in

1 V4 Stunden uon 40" R auf 4" R abzukühlen.

Die gekühlte Würze fhe^t durdi Kupferleitungen in gro^e 230 ßektoliter fallende nie^= und flnftell-

Bottiche, welche fleh in dem zwölf Abteilungen enthaltenden ßährkeller befinden und wird uon da auf kleinere,

je 50 ßektoliter faffende ßährbottiche auseinandergepumpt. Die Kühlung des 6ährkellers ift eine künftliche.

Zur minderung der ©ährtemperatur in den Bottichen dienen mit Sü^waffer gefpeifte Cafchenkühler.

Das fertig gegohrene Bier wird nach Paffleren eines Flüffigkeitsmeffers in die [lagerkeller gepumpt.

Iiet5tere beftehen aus 39 Abteilungen bei einer künftlich auf 0 bis TR abgekühlten Temperatur und

können bis zu 80 000 ßektoliter Bier im Werte uon 1 % ITlllllonen ITlark auf einmal gelagert werden.

Es ift Fchon weiter oben darauf hingewiefen worden, da^ die Vorfahren mit gutem Bedacht für den

Kellerbau eine Stadtlage ausgewählt hatten, die zwifchen Cerrain und 6rundwafferfpiegel einen großen

ßöhenunterfchied aufwies, mit Zuhilfenahme einer geringen fluffchüttung konnten die Keller in zwei Etagen

übereinander in den Erdboden eingegraben werden. Da die Vorfahren auch einen faft quadratifchen Grundriß

für den ganzen Block angewendet hatten und denfelben auch bei Vergrößerungen immer wieder herftellten,

waren die Keller allezeit leicht kalt zu erhalten. Das bedeutete in früheren Jahrzehnten eine große Sorge

weniger, wenn ein uorzeltlg eingetretener Frühling die Winterbiere andernorts noch In fo manchen fchlecht

gefchü^ten Kellern antraf; feit Ginführung der künftlichen Kühlung bedeutet es eine namhafte Grfparnis an Kohlen.

einen weiteren fehr Fchä^baren Vorzug fügte Fpäter die GunFt der UmFtände den natürlichen und

durch UmFlcht gefchaffenen Vorteilen der Kelleranlage hinzu.

Die Lage des Kellerblockes auf der Südfeite des Zentralbahnhofes (wohl jedem Reifenden Find

Fdion die feftungsartig aufragenden Kellermauern aufgefallen) ermöglichte, nach ßlnzukauf des altrenom-

mierten ßirfchbräukelleranweFens und dank dem wohlwollenden Entgegenkommen der Kgl. General=Direktion

der BaverlFchen Staatsbahn die Anlage einer geräumigen Verladehalle direkt an den Geleifen der Bahn.

fluf kürzeftem Wege und unter dem Schu^|e der gefchloffenen ßalle gelangen die Faßgebinde uom

Keller über die eigene ZolNReuifions-Rampe in die bekannten weißen, der Brauerei gehörigen Waggons,

welche im Sommer noch uor Verladung mit Eis gekühlt, im Winter mitteilt tragbarer Gasbrenner gründlich

uorgewärmt werden.

Die zurückkommenden Fäffer gelangen uon der Verladehalle über elektrlfche Aufzüge in die große

elFerne ßalle, welche über den Kellern errichtet IFt. Flach innerer und äußerer Reinigung und EnU und

Beplchung auf amerikanlFchen Pichapparaten (Syftem Cheurer) und weiterer ausgiebiger WaFFerFpülung werden

die FäFFer Fofort wieder mitteilt eines medianlFchen ßaFpels in die Keller zur Wiederfüllung hinabbefördert.

3n der Pichhalle werden übrigens außer den fiebzigtaufend Verfandfäffern uon 15 bis 900 Filter

Inhalt auch noch 2500 Fiagerfäffer uon 4000 bis 10 000 Filter Inhalt in gleicher Weife auf entfprechend

Ftärkeren FTlafchinen behandelt.

ün den Fogenannten KellerhäuFern um die Pichhalle Find die WerkFtätten für die Küfer unter-

gebracht, welche die notwendigen Reparaturen an den Fäffern uornehmen, auch die flnftalt für Prüfung

der FäFFer unter Druck und für flichung durch einen befonders uom Ftädtifchen fllchamte für die Brauerei

beftellten flichmelFter befindet Fleh daFelbFt.

Getrennt uon der Kellerei liegt die flbfüllanlage für Stadtbier; dlefe ift oberirdlFch inmitten des

ßofes, mit Schwankbrücke und gekühltem Vorratsraume für Faßbier in einem Bau uereinigt, fodaß die Fuhr-

werke rings um den Block fahren, auf einer Seite das leer zurückgebrachte FaßgeFchirr abgeben, auf der

anderen Seite gefüllte Fäffer wieder aufladen.

Die ausgedehnten Kelleranlagen und flbfüllhallen Find, wie die ganze übrige Brauerei elektrlFch

durch Glüh- und Bogenlampen beleuchtet und IFt InsbeFondere die KellerinFtallatlon, der hohen liuftfeuchtig-

kelt wegen, mit beftem Erfolge durchweg in Stahlpanzerröhren-SyFtem Bergmann-Berlin ausgeführt worden.
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Das Keffelhaus. Dasfelbe liefert die gefamten Dampfmengen, welcfie in der Brauerei fowofil

für den Betrieb der niafctiinen als für ßeizungs» und Reinigungszwecke erforderlicfi find; es ift durdi

eine Durchfafirt uon dem ITlarcfiinenhaufe getrennt, ftefit alfo nach allen Seiten frei und ift datier

angenehm hell und luftig; ein die ganze Breite überipannender Dachftuhl lä^t den Unnenraum hallenartig

erfcheinen; ein breiter Verbindungsgang unter der genannten Fahrt gibt an feiner Decke Raum für die

Dampf= und föei^wafferleitungen und ftellt zugleich die notwendige bequeme Kommunikation mit dem

niafchinenhaufe her.

Fünf neue Flammrohrkeffel für 14 fltmofphören Druck und je 85 Quadratmeter ßeizfläche wurden

im üahre 1904 in einem erften und zweiten Ausbau an Stelle der uorhandenen Batteriekeffel gefet3t, alle

erhielten Feuerungen mit flutomatbetrieb. Über den Keffeln wurden Kohlenfilos für 20 Waggons Ilu^faffung

erbaut, uon denen die Kohle mit natürlichem Sefälle in die Feuerungsgoffen gleitet, während die Silos

felbft durch eine Cransportanlage beftehend aus Becherwerk und Bandtransport von aulgerhalb des Keffel«

haufes her mit Vorräten uerforgt werden.

Binter den Kef-

feln in gemeinfa-

mer Einmauerung

mit dielen ftehen

die gu^eifernen

Dampf=Überhil5er,

und zwar im

erften Feuerzuge.

fln die Keffel

fchlielgen fich die

zwei €conomifer-

Batterien uon je

192 Quadratmeter

Beizfläche an, uon

denen die eine für

Bereitung des flnfchwönzwaflers,

fowie des fonft benötigten heilen

Brauereiwaffers dient, während die

andere das Keffelfpeifewaffer er-

biet; bequem zu handhabende

Drehfchieber geftatten, die uerfüg«

baren Keffelabgafe, entweder der

einen oder der anderen £conomifer=

Batterie zuzuführen, worauf dann

die abgekühlten Safe in den fedizig

meterhohenSchornftein entweichen.
Schroterei-flniage

reinigungsanlagen, dem KohIen»Verteilungsraume über den Silos;

geräumige Souterrain. !3n diefem find untergebracht

bädern für das mafchinen

Es uerdient hervorgehoben zu

werden, da^ die automatifchen

Feuerungen die fchwierige Ruhr»

kohle abfolut rauchlos uerarbeiten.

Für die Speilung der Keffel

find üorgefehen: eine Automat»

fpeifung (zwei kombinierte nia=

tadoren), eine elektrifch betriebene

Riemenpumpe mit regulierbarer

Courenzahl, eine DupleX'Worting»

lon-Pumpe und ein

Injektor; benü^t

werden im regel-

mäfjigen Betriebe

nur: die Automaten

für das fiedend

heif}e Sudhaus»

waffer und die elek»

irifch angetriebene

Riemenpumpe für

das Zufa^walfer.

Bequeme Crep»

pen mit Podeften

führen nach der

oberen Keffelplatt'

form, den Waffer-

unten in das taghelleebenfo nach

ein Garderoberaum nebft Wafchtifch und zwei Braufe-

und Beizerperfonal, ferner das Ölmagazin, ein großes Koksfilter für nochmalige

Reinigung des zurückkehrenden Pfannenkondenfates und hauptfächlich auch die großen ßauptdampfleitungen

in gefälliger Anordnung an der Decke des Raumes. Ein durch befondere Wand abgetrennter Afchenkanal

enthält eine kleine Bängebahn für Afchen-Entfernung und ermöglicht auch durch Stichkanäle unter der

liängsachfe eines jeden Keffels die bequeme Reinigung derfelben uon Ru^ und Flugafche.

Es ift die übereinftimmende FTleinung aller Itaien und fachmännifchen Befucher, da^ diefes helle

luftige Keffelhaus, in dem faft keine Bandarbeit mehr zu verrichten ift, in dem das Beizgefchäft geräufchlos

durch elektrifche Kraft beforgt wird, eine vorzügliche Vereinigung amerikanifchen Beftrebens nach Band«

arbeit'Erfparnis mit deutfcher Arbeiterfürforge darfteilt.

Das ITlafchinenhaus von 24 FTleter Breite und 36 FTleter liänge liegt gleich dem Keffelhaufe in

mitte des gefamten Anwefens, aber näher dem Sudhaufe und der [Tlälzerei, von denen es nur durch eine
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überbaute Durdifahrt getrennt ift; ein unterirdifcher Gang gibt Raum für den Seilbetrieb, weldier die

Antriebskraft uom ITlafcfiinenliaufe nadi dem Sudfiaufe überträgt.

Drei iriafchinenfä^e, beftehend aus je einer 120 PS.'Dampfmafctiine nebft angekuppeltem liinde=

Kompreffor Ilo. VI waren bis zum; üahre 1904 in Betrieb und arbeiteten auf die ßaupttransmiffion, welche

mittelft Reibungskuppelungen zu einem Ganzen vereinigt, oder in drei Strängen geteilt den Antrieb des

Sudfiaufes, der Brunnenpumpen, der ftarken Dynamos fowie der, in einer befonderen anfto^enden Balle

aufgeftellten hydraulifchen Bochdrud^pumpen und üuftkomprefforen vermittelte.

Gin gefonderter ITlafctiinenfa^, nur aus Dampfmafchine und Dynamo beftehend, war außerdem

nodi vorhanden.

Es war durch diefe Anordnung eine elaftifche flnpaffung an die ungemein fchwankenden Bedürfe

niffe der einzelnen Konfumzweige in Bezug auf Kältemenge, fiicht und Kraft, Pre^waffer und Drudtluft,

je nach üahreszeit und Cag= oder nachtfchlcht erreicht worden.

3m 3ahre 1904 wurde, über die Gründe ift weiter oben fchon berichtet worden, eine neue 400 PS.-

Candem=niarchine für Betrieb mit hodiüberhi^tem

Dampfe von 300 *j C Gintrittstemperatur und 14

Htm. Überdrudi aufgeftellt.

Obwohl weit ftärker als die alten maFchinen,

lie^ fidi die neue ITlafchine auf dem Plal3e, der

Fchon feit Erbauung des ITlarchinenhaufes für

einen vierten rnaFchinenfat3 freigehalten worden

war, noch bequem unterbringen.

Die FTlafchine, welche mit 100 Touren

per FTlinute läuft, ift mit einem liinde=Kom=

preffor Flr. 15 gekuppelt, der mit lieiftungs»

regulierung in den Grenzen 1 — V2 ~ 'A und

mit flmmoniaküberhi^ungseinrichtung am Ge-

nerator ausgerüftet ift.

Durdi einen Grilligen Seiltrieb konnte

mittelft Bohlwelle und Reibkuppelung leicht

die alte Baupttransmiffion erreidit werden, und leiftet nunmehr die neue ITlafchine unter Stillfe^ung fämt=

lieber alter ITlaFchinen den ganzen Betrieb; audi die vorhandenen [iinde=Komprefforen werden rüd^wärts

durch die früheren Bauptantriebsriemen in Umdrehung verfemt. Die vorhandene Fchon beFchriebene Crans=

miffions'flnordnung erweift fidi auch je^t noch als fehr zwed^entfprediend, weil fehr leidit, je nadi Bedarf,

ohne Stillftand der großen ITlaFchine, alle flrbeitsmaFchinen elnFchlie^lidi der alten Linde-Komprefforen

jederzeit in und au^er Betrieb gefegt werden können.

Die gro^e Candem-ITlaFchine fendet, wie Fchon erwähnt, von ihrem ZwiFchenbehälter (Receiver)

einen Dampfftrom von 3 fltmofphären Spannung nach dem Sudhaufe; aber auch vom Riederdrud^zylinder

geht eine Leitung mit Dampf von Pakuumfpannung nach zwei Vorwärmern im oberen Stod^werke des

IIlaFchinenhaufes und wärmt dort Waffer auf 40" R vor, das, entweder direkt für Reinigungszwedie in

der Brauerei Verwendung findet, oder den Fchon genannten Gconomifern im Keffelhaufe zugeleitet wird,

behufs weiterer Grhipng auf flnfchwänzwaffer-Cemperatur, d, i. 72" R.

ebenfalls im oberen Stodtwerke find die gefamten Ginrirfitungen für Bereitung des gekühlten

Sü^waffers fowie für die Solekühlung und die Kunft'Giserzeugung in vorläufiger Böhe von 480 Zentner

per Cag untergebracht.
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Rur das Sudhaus wird, weil dem FTlarchinenhauie lehr nahe liegend, direkt mitteilt Seil angetrieben,

alle anderen Betriebe der Brauerei haben elektrifche Kraftübertragung und find im ganzen 50 FTIotoren

(Syftem Bergmann) von 1 bis 20 PS. für Kraftübertragung inftalliert.

Die neue komplete Dampfkeifel-, DampfmaFchinen und Sudwerks-Ginrichtung, über welche ausführlich

in der Zeitfchrift für das gefamte Brauwefen Jahrgang 1904 und ebenlo in der ZeitFchrift des Bayerifchen

Reuifions-Vereins 1904 Ilo. 20 berichtet worden ift, hat wegen der ganz neuen Zuiammenfaflung uon

Keffel', fnarchinen= und Sudwerk in einen einheitlichen Organismus, in dem der Dampf im Kreislaufe

zirkuliert, in Brauerkreifen allgemeines fluffehen erregt und ift feit !3nbetriebfet3ung Fchon uiel befichtigt

und ftudiert worden. Befonderes hob hat dabei auch ftets die gefällige Ausführung und flufftellung aller

neuen Objekte gefunden, der zufolge, nicht nur der rechnende Fachmann, fondern auch der minder

Fachkundige BeFchauer einen günFtigen Eindruck mit hinwegnimmt.

KüiiiiiuiiiiiiidiC- i'crional

Das Flafchenbiergefchäft, häufig in fremder Regie betrieben, wird uon der Brauerei

G. Pfchorr felbft geführt. Um 3ahre 1902 kam, unter Befeitigung der, aus kleinen Anfängen entffandenen

älteren Anlage, eine komplete Ileu-Einrichtung zur Ausführung.

Zufolge Situierung diefer Anlage über dem fchon weiter oben beFchriebenen Kellerblocke ift es

möglich geworden, das Bier direkt uon den FTlufterfäffern in geFchloFfener Schlauchleitung unter Druck den

AbfüllmaFchinen zuzuführen; und da diefe felbft fo eingerichtet find, da^ man die leeren FlaFchen mit dem

erFten ßebeldruck unter liuftfpannung fet5en kann, fo erfolgt das Einfließen des Bieres ruhig, ohne

Schäumen und ohne den geringften Verluft an Kohlenfäure.

Flicht mindere Sorgfalt hat man darauf verwendet, die heikle Reinigung der FlaFchen uor dem

Füllen durch techniFche Einrichtungen derart ficher zu ftellen, daß keine BaFt oder geringe Sorgfalt den

Erfolg in Frage ftellen können.

Die ankommenden FlaFchen müffen dem Einweidibottich einverleibt werden und legen zwangläufig

unter Waffer ihren Weg zurück, der fie erft nach 30 FTlinuten wieder an die Oberfläche bringt. Die
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Flafchenbürftmafdiinen für 3nnen= und flulgen'Reinigung, die 5pri(3= und SpüI^ITlarchinen können nicht

umgangen werden, weil ein nachfolgender flutomaNTransport gleichfam als Zählwerk funktioniert.

Diefer Transport führt die auf den Kopf geftellten Flafchen noch unter einer Braufe durch, deren

Waffer auf 2° abgekühlt wird, um nur ganz kalte Flafchen an die Füllmafchinen zu bringen.

Schlie^lidi führt ein geräufchlos laufender endlofer Wagentransport die Körbe mit gefüllten Flafchen

nach dem gekühlten Vorratskeller hinab; und desgleichen kommen die Körbe auf einem folchen Transport,

der aber flotter läuft, wieder zum Vorfcheine, wenn die Abfuhr nach der Stadt beginnen foll.

Viele Einzelheiten der Anlage, insbefondere die automatifchen Transporte, find vom eigenen

technifchen Bureau in Anlehnung an amerikanifche, dänifche und fchwedifche Vorbilder (im Ilorden wird

alles Bier in Flafchen verkauft) entworfen worden, und find feitdem fchon mehrfach für neuentftehende

auswärtige Anlagen vorbildlich gewefen.

Das pafteurifierte Bier in Flafchen geht, in Kiften uerpackt, feit Jahrzehnten in aller

Berren liänder und hat nicht zum wenigften dazu beigetragen, den Ruf des Pfchorrbräu in die ganze

Welt zu tragen.

Sanz ähnlich wie beim Flafchenbier für Stadtkonfum, uollzieht fich auch hier der Prozeß der

Reinigung und Füllung der Flafchen, nur da^ hier nicht Stadtbier in leichte patent zu fchlie^ende Flafchen,

fondern Gxportbier in fchwerfte Champagnerflafchen einfließt, denn nur diefe vermögen hernach dem Drucke

von 5 Atm. zu widerftehen, den die eingefperrte Kohlenfäure entwickelt, wenn die mit heften Korken

uerfchloffenen und durch Drahtverbindung geficherten Flafchen im Wafferbade auf 56 " R erwärmt werden

(Pafteurifierungsproze^).

es bedarf keiner befonderen Söervorhebung, da^ diefe fchweren Flafchen, welche feefeft in eifen»

armierte Kiften uerpackt werden müffen, eine Emballage darftellen, welche leider die Spefen für Fracht

und auch Zoll fo fehr erhöhen, da^ ein billiger Verkaufspreis in Überfee, welcher am meiften im üntereffe

der Brauerei felbft gelegen wäre, nicht möglich ift.

So lange man auch fchon diefe Erkenntnis befit3t, fo konnte doch eine Abhilfe bis in die jüngfte

Zeit nicht gefchaffen werden. Erft als die !Jnduftrie für Berftellung innen emaillierter eiferner Fäffer durch

Einführung uerbefferter Schwei^verfahren und Berftellung befter Emaillen genügend leiftungsfähig geworden

war, gelang es, pafteurifiertes Bier in Fäffern fog. Tropenfäffern einwandfrei herzuftellen.

Die Brauerei 6. Pfchorr war in ITlünchen die erfte, welche in Ihrem Betriebe ein

Verfahren ausarbeitete, nach welchem fie in den aichfähigen glasemaillierten Eifenfäffern, welche heute die

ünduftrie anliefern kann, ein tadellofes pafteurifiertes Bier erzielte.

Schon find beträchtliche [Tiengen pafteurifiertes Fa^ier nach Überfee gegangen; immer wieder

lie^ man einzelne Fäffer der Sendungen uneröffnet zur Koftprobe nach ITlünchen zurückkehren, und erft

als alle diefe Proben ein gleich vorzügliches Refultat erbracht hatten, wurde eine neue Einrichtung für die

Produktion im Groden gefchaffen.

f5eute verfendet die Brauerei unter voller Garantie jedes verlangte Quantum in Fäffern von 15,

33, 66 und 120 I nach jedem Punkte der bewohnten Erde.

Unfer Rundgang führt uns weiter zu den Stallungen.

Die Zahl der Pferde, welche hier zu fehen find, ift keine befonders gro^e ; verfügt doch die Brauerei

über die eigenen Verlade=Rampen, welche es ihr ermöglichen, den ganzen Export in den eigenen <D0 Bier=

Waggons, fowie den Import der benötigten Rohmaterialien faft ohne jedes 6efpann zu erledigen, aber um
fo mehr konnte allzeit auf die Qualität der Tiere gefehen werden, welche für die Wagenbefpannung zur

Verforgung der Stadtkundfchaft mit Bier und Eis erforderlich find.

ün einer Reihe ftehen im Pferdeftall 27 erlefene Rappen, darunter auch die vier tieffchwarzen

mächtigen Bengfte, welche der ITlünchener mit befonderem Stolze den Fremden zeigt, wenn das prächtige

Viergefpann zur Oktoberfeftzeit in blit3end befchlagenen Gefchirren aus naturfarbigem heder die hoch

aufgetürmten Bierfuhren nach der 'iPfchorr^Bräu^Rosli' auf der 'iWiefei' bringt.

Der Ochfenftall gibt Raum für 32 Stück mannshohe ftarke Wiederkäuer, welche jene Fuhren

leiften müffen, die nicht eilig find, wie das ßeranholen des ITlalzes aus der Stadtmälzerei, das Verbringen

der Gerfte nach dort etc.



Da die Brauerei über eine eigene gro^e Oekonomie — Pfchorr»Schwaige ~ bei 3smanning^ mit

ausgedehntem Futterbau, audi Torfftichen, uerfügt, fo Id^t [ich die ßaltung und fpötere FTlaltung der Odilen

immerhin zu einem rentablen Betriebe gehalten.

Reparaturwerkftdtten. Der flulgenftehende macht [ich fchwer einen Begrilf, wie uiele Reben»

gewerbe mit dem Braubetriebe in einem notwendigen Zulammenhange [tehen; belehrend kann hier ein

Blick auf die zahlreichen Sonder^Werkitötten wirken.

Es lind uorhanden, au^er der großen Schöfflerei, die man noch zum eigentlichen Braubetriebe

zählen wird,

eine Zimmerei und Schreinerei mit zahlreichen

BolzbearbeitungsmaFchinen,

eine Schloflerei und Dreherei,

eine BausFchmiede,

eine Sattlerei,

eine Spenglerei,

eine Werkftötte für ITlaler und Lackierer,

eine Werkftötte für Sas= und Wafferleitungs«

ünifallateure,

eine Werkftötte für elektrifche ünftaliateure.

Trotjdem die Brauerei grundfö(5lich alle

Arbeiten uon Belang an die Fabriken, an

die Bauunternehmer und leibftöndigen 6e«

werbsmeifter hinausgibt, erfordert doch der

Tag und flacht durchlaufende Betrieb, weiter

der Befit} zahlreicher flnwelen in der Stadt,

zurzeit mehr als uierzig, dann die Flotwendig«

keit, den zahlreichen Kantinen, den worüber-

gehenden flusftellungs- und dergl. Unter-

nehmungen helfend an die Band zu gehen.

Schreinerei mit Sdiiiiiede

das ftöndige Vorhandenfein einer Anzahl

gefchulter und durchaus zuuerlöffiger Arbeits-

kräfte der uerfchiedenften Profeffionen.

fluch werden fehr häufig Konftruktionen

uon Apparaten und Bilfsuorrichtungen, für

welche auf dem FTlarkte ein Angebot nicht

befteht, nach eigenen Entwürfen des technifchen Bureaus in den Werkftötten zu einer erften

niufterausführung gebracht.

Wohlfahrtseinrichtungen. Ein Braufebad für allgemeinen Gebrauch, fowie eines für die

Beizer und ITlafchiniften; zahlreiche Reihen Wafchtifche ermöglichen die Reinigung nach Schluß der Arbeit;

eine zentral gelegene Garderobe für Aufbewahrung der Stra^enkleider, Räume mit Beiz- bezw. Trocknungs-

einrichtungen für Aufbewahrung der Arbeitskleider ftehen zur Verfügung der Arbeiter; ein grof5er Speifefaal

gibt Gelegenheit zur Einnahme der Vefpermahlzeiten, ein Kochtifch mit zahlreichen dampfbeheizten Kochtöpfen

mit Wärmeplatten und feitlich angebrachter Spülgelegenheit ermöglicht es jenen Arbeitern, welche fich

partienweife felbft uerköftigen wollen, anftatt ihr Elfen aus der Brauhauswirtfctiaft zu beziehen, diefes zu

tun, eine Kochfrau beforgt unentgeltlich die Bereitung der ihr übergebenen Rahrungsmittel, fowie die

Reinigung aller Gefchirre.

fluch für uorkommende Unfälle ift in jeder Weife uorgeforgt; leichte Verlet3ungen werden uom

mafchinenperfonale uerbunden, das hierfür befonders unterwiefen ift; für erfte Bilfeleiftung bei fchweren
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Unfällen [teht ein belonderer nach ärztlidier flnweifung mit allem Erforderlichen, wie Tragbahren, laufendem

Waffer, 3nftrumentarium ufw. ausgeffaüeter, im Winter ftets beheizter, Sanitätsraum zur Verfügung.

Die Brauerei uerzinft Spareinlagen folcher Arbeiter, welche fich zu einem Sparuerein nach freier

Wahl zufammentun; die Firma gewährt aus eigenen ITlitteln nach Grmeffen Penlionen an jene Arbeiter,

weldie ihr längere 3ahre treue Dienfte geleiftet haben.

Unfer Rundgang durch das 2,2<?(> ha gro^e Gtabliflement, in dem ftändig 400 Perfonen befchäftigt

find, ift zu Ende, wenn wir nidit den Bauariakeller noch einbeziehen wollen, der kaum 5 ITlinuten

uon der Brauerei entfernt auf dem Weftrande der Therelienwiefe liegt. Bier wird aber dort nicht mehr

eingelagert, nur als fchönfter Kellergarten fllünchens geniest er einen berechtigten Ruf, weil uon den

BaDariakeller

Plänen unter den alten fchattigen Bäumen aus ein wundervoller Fernblick weit über den Wiefenplan

hinweg bis zu den blauen fllpen möglich ilt.

Wir find am Schluife unlerer Ausführungen angelangt und hoffen gezeigt zu haben, da^ eine

moderne ßro^rauerei in Bezug auf Süte ihrer Dampfkraftanlage, rationelle Seltaltung ihrer Kocheinrichtungen,

arbeitsfparende Durchbildung der Transportanlagen ulw. den Vergleich mit keiner anderen 6ro^induftrie zu

fcheuen braucht.

Wenn fpeziell die Brauerei 6. Pfchorr im legten Jahrzehnte auf allen Ausheilungen des 3n= und

Auslandes 1. ITledaillen und Anerkennungen fich errungen hat, wenn in immer Zeigender Zahl Studierende,

Vereine und insbefondere Fachgenoffen uon überall herkommen, um die Reuanlagen der Brauerei zu

befichtigen, fo darf man dies wohl als ein Zeichen dafür nehmen, da^ das Beftreben, das £tabliffement

ftets auf höchfter Stufe der lieiftungsfähigkeit zu halten, guten Erfolg gehabt hat.
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Ulrich Beck « Brauerei
Rothenburg o. cauber.

m 17. Jahrhundert als ftädtifche Brauerei gegründet, ging dielelbe 1833 in den Be[it5 der Familie

Stein über, 1882 an S. Kraft und 1894 an Ulrich Beck. Derlelbe baute nun das Gefchäft zu einer

modernen Brauerei für helles und dunkles liagerbier aus.

maizeref Kellerei

Cennen'ITlälzerei, ü. fl. CopfTche Darre mit [Tlälzerei-ITlafchinen und Aufzüge. Sudhaus^Einrichtung,

ITlairch- und liäuterbottich uom Eifenwerk <iChuringiai', kupferne Braupfanne uon Philipp Schmetjer in

Rothenburg o. Cauber mit CopfTcher Feuerung. v.Kein KühICchiff, Sterilifationskaften mit Schlangenrohrkühler

EL
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und fikrierter huit als Se^bottich nach eigenem Sy[tem ausgeführt uon K. Güllich In Rothenburg o. Cauber.

3m Kühlraum Flächenberiefelungs=flpparat uon Kloö in Beidelberg, Gärbottiche uon Zement und kupferne

Schlangenrohrkühler im Gärkeller und Kühlraum, Ventilatoren, fowie liuftfiltrieranlage nadi eigenem Syftem.

Iiagerkeller, erbaut 18<)5 als Eiskeller, umgebaut zu [iager= und flbziehkeller 1904, flbziehanlage komplet

uon Enfinger in Worms, Druckregler, Filter und automatifche flbzieh' Bahnen, fowie Geläger» Filter.

Sudhaus Schlafräume

Flafchen=Kellerei mit Flafchenwarch= und flusfpriömafchinen uon R. Voigt in Dresden und EnfingerTchem

Flafchenrchnellfüller. Kälte^Grzeugungsanlage mit Gisfabrikation uon 3. W. Engelhardt in Fürth, Ciefbohr«

brunnenanlage uon 86 ITleter mit Ciefpumpe uon der Armaturen» und maFchinenfabrik in Ilürnberg.

Betriebsmafchine uon ßeinr. lianz in ITlannheim. Glektrifche Lichtanlage im ganzen Betrieb.

es wird au^er hellem und dunklem liagerbier auch ein ftark eingebrautes Verfand- oder ITlärzen-

hier hergeftellt; der Bierabfa^ ftieg feit 1894 uon üahr zu 3ahr.
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Brauerei«6efelirdiaft H.»6«
uorm. 3oh. Forffer

Schwabach 5=^^

bei Rürnberg.

Die Brauerei wurde am 6. Dezember 18<)<) gegründet. Sie ging heruor aus der im 3ahre 1750 von

den Vorfahren des ßerrn Forlter errichteten Brauerei. 3m 3ahre 1861 ging die Leitung der

ßefchäfte auf ßerrn 3oh. Forlter über, dem es vorbehalten lein folite, den bisherigen Kleinbetrieb

in neue Bahnen zu lenken.

ßerr 3oh. Forfter nahm im 3ahre 187<) die Umgeftaltung und Vergrößerung der Brauerei in die

Band, uon welchem Zeitpunkte an eine Hera des fluffchwungs begann.

Der Bierabfaß ftieg uon 3ahr zu 3ahr und es mußten alljährlich Umbauten und Verbefferungen

der Brauereianlage vorgenommen werden.

fluch feit Beftehen der flktiengefellfchaft find weitere Vergrößerungen der Betriebs- und elekfrifchen

Beleuditungsanlage erfolgt, fo daß heute die Brauerei mit den modernften technifchen Einrichtungen

uerfehen ift.

Das Bauptabfaßgebiet erftreckt fich auf die Städte Flürnberg, Schwabach und den ganzen Bezirk.

3n nürnberg und Würzburg befinden fich eigene Kellereien.
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Die Brauerei produziert helle und dunkle Export- und Iiagerbiere, fowie ein befonders ftark eingebrautes

Bodibier (während der Ulonate Dezember bis Illärz zum flusüo^ kommend) und uerioendet hierzu nur

Rohmaterialien in erlfer Qualität.

Die Biere zeidinen lidi durch gro^e ßaltbarkeit, Reinheit und fortwährende Gleichmäßigkeit aus

und erh-euen Fidi allgemeiner Beliebtheit.

Der Rhlati ift bereits aut 25 000 ßektoliter geltiegen.

Die Produkte der Brauerei find auf den flusftellungen in Paris, Berlin, Ilürnberg und Würzburg

mit goldenen und filbernen IRedaillen preisgekrönt worden.

Die Befichtigung des Gtabliffements ift unter vorheriger Anmeldung gerne geftattet.
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Brauerei Zirndorf bei Rürnberg
akMengelellFchafh

es war im 3ahre 1306, als Burggraf Friedrich zu Rürnberg den Berg'fchen Rifterfil^, den

zerbrochenen Burgkitall auf dem Berge - die alte Veite - mit den Gütern und Foriten in

Zirndorf ankaufte. Die Forften mögen dem hohen ßerrn ein ergiebiges nahes Jagdgebiet

gewefen fein, die Güter wurden einem Bauern um halb zu bauen überlaffen, und langte folgte ßalbbauer

auf Balbbauer.

Doch es kamen traurige 3ahre; die Furie des dreißigjährigen Krieges fegte über die deutfchen

Gauen, und gerade die Umgebung Flürnbergs wurde fchwer getroffen. Von der alten Vefte über Zirndorf

und die Rednil^ entlang dehnte fich das Lager Wallenfteins, und um die Crümmer der Burg wogte der

Kampf gegen die anftürmenden Schweden. Der le^te Balbbauer kam mit all den Seinen im 3ahre 1632

um, der Bof wurde uon der friedlöndifchen Soldateska abgebrannt und uerfiel in Ödfchaft.

Endlich waren die Schreckensjahre uorüber, in dem verbrannten und uerödeten Deutfchland war

Ruhe — aber die Ruhe des Codes. Erft 1671 gelang es wieder, einen Ceil der Güter verpachten zu

können, während die Gebäude allmählich wieder entftanden. Doch dachte man ernftlich an Bebung des

Zirndorfer Belizes, und weil das in Zirndorf konfumierte Bier uon entlegenen und fremden Orten bei-

gefchafft werden mußte, überlegte fllarkgraf Johann Friedrich, ob nicht "zur Verbefferung der herr-

fchaftlichen Jnterefleni' da ein Brauhaus errichtet werden follte, deffen Bau denn auch begann, fo daß

am 23. 3uli 1674 der erfte Sud gemacht werden konnte. <iUnd das Prauhaus ift in folche Aufnahme

gekommen, daß um des allhier zu prauenden guten weißen Bieres willen nicht nur allhier in Zirndorf,

fondern auch an auswärtigen Orten ein großer Verfchluß zu machen und nunmehr als eines der einträg-

lichften Prauhäuler hiefiger Landesreuiere confiderirt werden kanm- - heißt es in einer Urkunde uon 1746.

Aber mit der Sorgfalt des getreuen Bausuaters - der alten Cugend der Bohenzollernfürften -

hatten auch die hohen Befißer den Gang ihres Braubetriebes verfolgt und gaben ihren -iPrauverwaltern"

ftrenge Vorfchriften zur Produzierung eines guten und kräftigen Bieres wie über die Ausdehnung

des flbfaßes ihres beliebten Gebräues in fremdes Gebiet - das nürnbergifche und dompröpftifche. So

blühte im 18. Jahrhundert der Konfum des Zirndorfer weißen Bieres, es wurden jährlich über

15 000 Eimer erzeugt und von den Brauverwaltern, die in einer Art von Pachtverhältnis an dem Brau«

nußen partizipierten, an Betriebsüberfchüffen und Pachtrenten aus den liiegenfchaften alljährlich über 14 000

Gulden zur fürftlichen Rentei abgeführt.

Freilich gab es da keinen Auffchlag uon 7 ITlark pro Bektoliter FTlalz, ein Gerftenpreis von 12

Gulden pro Simra (zirka 3 Bektoliter) war ein erfchreckend hoher, die markgräflichen Forften lieferten das
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Klafter Buchenholz zu 4, das Klafter Midien« und Weichholz zu 3 6ulden an, aber es wurde auch der

Eimer Wei^ier nur zu 1^4 bis 2 Gulden verkauft.

Wieder zog der Sturm des Krieges durch die deutfdien Gaue, und mit ihm uerfchwanden die

niarkgrafen aus Ansbach, die Krone Preußen trat ihr Erbe an, und uon ihr wurde mit anderen Domänen

auch der Zirndorfer Be[i(3 veräußert. Und wie fich auf poHtifchem Gebiet Wandlung auf Wandlung uolizog

Fo trat im 19. Jahrhundert auch im GeWimadt der Crinker ein beträchtlidier Umfchwung ein. Rur die

erften vier Jahrzehnte hindurdi fudite das wei^e Bier feine alte BerrFchaft zu bewahren — der GeFchmack

wandte fich mehr und mehr dem uon anderer Seite gebotenen Belferen zu, und mit der blauwei^en

Fahne zog uon Bayerns ßauptftadt aus dasbayerifche Braunbier fiegend in den neuen Provinzen ein.

Aber die alte Brauerei in Zirndorf hat Fidi diefer Wendung raFch zu akkommodieren gewußt. Es

uerfchwanden die früheren einfachen Ginriditungen; wo fidi die alten Brauknechte mit ülaiFchFcheit und Sdiöpfe

mühten, da dreht die Kraft des Dampfes das arbeitende Rad und hebt die Pumpe, und hohe Gffen

führen den Raudi der Steinkohle in die Luft; wo früher nur kleine Kellerchen zum fiagern des rafch

fertigen Weißbieres nötig waren, da harrt jel3t in langen Gängen, uon eiliger liuft behütet, in FaljkoloFfen

das braune IlaMes Trinkers. ITlit ihren zirka uierzigtaufend Bektoliter Jahresproduktion ift

die Brauerei Zirndorf wohl die bedeutendfte Iiandbrauerei Bayerns, Fchließt fich aber auch

den größeren Brauereien in den bayerifchen Bierzentren würdig an; denn auch heute noch erfreut fich das

Zirndorfer Bier eines großen Kreifes uon bierkundigen Verehrern.
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Rppel & Don Sazenhofen
Bledidrudterei, Blechplakate-, Blechreklameartikel- und Blediemballagen-Fabrik

nürnberg - Reugro^reufh.

©^©^

es Ht noch nicht fehr lange her, da wu^te die Blechwaren-Ünduftrie und insbefondere die zu flnfehen

und Bedeutung gekommene unlerer altehrwürdigen Roris wenig oder nichts uom Blechdruck. Alle

die mechanifchen Spielwaren, die jet5t aus bedrucktem Blech fabriziert werden, wurden uor fünfzehn

und mehr fahren lackiert und die kleinen hübfchen Eiienbahnwagen [ogar durch Rufkieben uon bedrucktem

Papier hergeltellt.



3' ='e:

Die Firma Appel & von SazenhoFen, die im Hahre 1890 unter der Firma Carl Appel

gegründet worden iit, darf es als ihr Verdienft in flnfpruch nehmen, der mächtig empor geblüten

nürnberger Bledilpielwaren-Snduftrie durch Einführung des Blechdrucks neue Wege geöffnet und ge-

bahnt zu haben.

Es fiel den Gründern Carl Appel und Eduard Freiherrn uon Sazenhofen nicht leicht,

das uon ihnen als gut Erkannte einzuführen und es galt gar manches Vorurteil zu überwinden, insbefondere

die Abnehmer dauon zu überzeugen, da^ der neu eingeführte Sdinellpreffendruck in gar keinen Vergleich

zu ziehen war mit dem in Fürth und Zirndorf bereits gelieferten Bandpreffendruck.

Doch ein altes Sprichwort lagt: «iDas 6ute bricht fich Bahn» und fo war es auch hier.

Befcheiden und klein war der Anfang im Anwefen Rollnerftra^e Ho. 57.

flnwefen in der Rollnerlfra^e

Eine Bandrchnellpreffe und eine Bandpreffe waren das ganze ünuentar und das Arbeitsperfonal

beftand aus einem Drucker. Pietätvoll werden noch im Kontor der Firma die erften Blechdruckuerfuche

aufbewahrt.

Um 5ahre 1890 wurde die erfte Bledidruckfchnellpreffe aufgeftellt, der bald darauf eine zweite

und dritte folgten.

Schon im 5ahre 1893 zeigten lidi die vorhandenen Räume als viel zu klein und es mu^te an

die Errichtung eines neuen, größeren Gebäudes gedacht werden. Ein 3ahr darauf wurden die geräumigen

und hellen Fabrikräume gebaut und bezogen und man war der Anfchauung, da^ diefelben auf längere

Zeit hinaus den Anforderungen genügen würden.

Der Auffchwung uon Bändel und Gewerbe im lel5ten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts

ging auch an der Blechfpielwaren=3ndu[trie nicht fpurlos vorüber, fondern ftellte neue größere Anforderungen
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an He, welche die Firma Appel & von Sazenhofen, als größte und leiftungsföhigüe Blechdruckerei am

Pla^e, hinwiederum zwangen, damit gleichen Schritt zu halten.

3m Stammhaufe war es aber nun nicht mehr möglich, weitere Vergrößerungen der Anlage uor«

zunehmen und es mußte der Gntfchluß gefaßt werden, auf einem im Horden der Stadt an der Ringbahn

gelegenen, fchon früher erworbenen Areal, eine neue Fabrik zu errichten.

Ilach großen Schwierigkeiten, die befonders in den in diefem Stadtviertel damals noch ungeregelten

Straßenuerhältniffen beftanden, konnte im Frühjahr 1901 mit dem fleubau begonnen werden. Um Spätherbft

desfelben Lahres war derfelbe fertig geftellt und konnte bezogen werden, mit diefem Umzug war nun

auch der bedeutungsvolle Schritt uom Kleingewerbe zur Sroßinduftrie uollzogen.

£ine Dampfmarchine mit 60 PS., ein Ketfel mit 60 qm ßeizfläche, elektrifche (lichtanlage, insbefondere

Heues Fabrikgebäude

indirekte Beleuchtung des Druckereifaales zeigen am heften, welch' neuen Anforderungen Rechnung zu tragen

waren und welchen bedeutenden Auffchwung das fo klein begonnene Werk genommen hatte.

Ein ßleisanfchluß an die fchon oben erwähnte Ringlinie vereinfacht und erleichtert den

Güterverkehr.

Zum Schluffe ift noch zu betonen, daß die Firma Appel & von Sazenhofen fich nicht nur mit

Arbeiten für die Spielwaren=!Jnduftrie befaßt, fondern auch die Fabrikation von Blechplakaten und Reklame«

artikeln aus Blech pflegt und in leßter Zeit auch noch die Fabrikation von Blechemballagen jeder Art von der

einfachften bis zur feinften Ausführung aufgenommen hat. 6s waren dazu nicht unbedeutende Erweiterungs-

bauten notwendig, die nunmehr fertig geftellt und dem Betriebe übergeben worden find.

Die Erzeugniffe der Firma Appel & von Sazenhofen erfreuen fich großer Beliebtheit und es erweitert

[ich ihr Kundenkreis von Cag zu Cag.
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Diefer Erfolg \\t darauf zurückzuführen, da^ der Wahlfpruch der energifch uorwärfsftrebenden

Bender lautet: «tRaff ich, fo roft' ich)'.

Soviel auch bis je^t erreicht worden ift, fo gibt es doch kein Stillftehen und unermüdlich wird

weiter daran gearbeitet, wie größeren und höheren Anforderungen entfprochen und die 6üte der Fabrikate

mit Zuhilfenahme der neueften UlaFchinen und der modernften Einrichtungen noch uerbeffert werden kann.

Diefes Streben nach aufwärts und vorwärts mu^ auch für die Zukunft den gewünfchten Erfolg

bringen der Firma Appel & von Sazenhofen.
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I!5 If9

B, Faber * Bleiftiftfabrik

stein bei Rurnberg.

Pon den ünduftriezweigen, die einen Weltruf genießen, iteht die deutfdie Bleiftiftfabrikation mit in

erlter Reifie; nicfit nur in allen europäifdien liändern, fondern audi in den fremden Weltteilen

werden deutfche Bleiftifte uorzugsweife gebraucht. Diele erfreuliche Erfcheinung ift in erfter liinie

der Firma B. W. Faber in Stein bei [lürnberg zu uerdanken. Kalpar Faber war einer der Griten, der in

Deutfchland Bleiltifte anfertigte; feine nachkommen gründeten die erlte deutfche Bleiltiftfabrik und brachten

die Bleiftiftfabrikation auf eine Itaunenswerte ßöhe. Es ilt dies umlomehr anzuerkennen, da dieler

fluffchwung unter dem Druck einer Gewerbegefe^gebung erfolgte, die alles flufftrebende niederzuhalten

luchte; daneben wirkte die politifche Zerklüftung Deutfchlands ungemein hemmend auf den flblat} der

leinen Abnehmern

zu liefern.

Von uorzüglicher

Wirkung war es auch,

da^ es der Firma ge-

lang, in Sibirien in den

Belit5 eines großen hO'

gersuonGraphitzu ge-

langen, das fo üorzüg=

liches niaterial lieferte,

da^ mitdeflen Verwen«

dung die belten engli-

fchen Bleiltifte an Güte

übertroffen wurden.

Alle Bemühungen eines nicht immer ganz lauteren Wettbewerbs konnten es daher nicht uer-

hindern, da^ die fl. W. Faberfchen Fabrikate einen Weltruf erlangten, und fich ihn bis auf heute

auch bewahrten, infolge des immer gröfjeren flbfat5es ihrer Grzeugniffe war die Firma genötigt, nicht

nur ihre Fabriken in Stein ftetig zu erweitern, fondern es mußten auch neue Betriebe errichtet werden,

fo eine Fabrik für feine Zeichengeräte, Rechenltöbe, u. a. in Geroldsgrün im Fränkifchen Wald, eine

Farben- und Tintenfabrik in noifv=Ie=Sec bei Paris und eine Gummifabrik in Rewark in den Vereinigten

Staaten uon Hordamerika.

Um auch im Ausland mit den Gefchäftsfreunden in fteter Fühlung zu bleiben, damit denlelben ftets

eine rafche Bedienung gelichert lei, wurden (au^er in Berlin) in Paris, London und new=Vork Gefchäfts-

häufer errichtet. Daneben beluchen eine Anzahl Reilende nicht nur alle Länder Europas, fondern auch

Unduftrieerzeugniffe.

Da^ die Entwicklung

der FaberTchen Blei»

Itiftfabrikation trofj

aller Schwierigkeiten

in einer fo erfreulichen

Weife erfolgte, das

verdankt die Firma

fl. W. Faber haupt=

lächlich ihrem Itets

befolgten Prinzip;

Von dem Guten

ftets nur das Befte

herzuftellen und
Blciitittfabrik in Stein bei tlürnberg



regelmäßig Bmerika, flHen, Afrika und fluftralien; Hgenturen wurden an allen großen Plänen des Hn«

und Auslandes errichtet. Das Arbeitsgebiet des ßaufes B. W. Faber erftreckt fidi eben über die ganze

ziuilifierte Welt.

Beute befdiöffigt die Firma zirka 80 kaufmönnifcfie und tedinifche Beamte, zirka 1000 Arbeiter

und Arbeiterinnen, fowie rund 200 Arbeiterinnen außer dem ßaufe.

neben den gefdiäftlidien Erfolgen erfreute [ich die Firma auch zahlreicher Ehrungen und Anerkennungen.

Bis jeßt erhielt fie nicht weniger als 27 goldene erfte Uledaiilen und auf den Weltausftellungen uon Paris

und St. [louis die höchfte Auszeichnung: den Grand Prix.

Bezeidinend für das Verhältnis der Firma zu ihren Arbeitern und Angeftellten ift der Umftand,

daß fdion im Sahre 18(>7 eine Kommiffion des franzöfifchen Staates nach Stein gefandt wurde, um die

Wohlfahrtseinriditungen der Fabrik zu ftudieren und daß damals Freiherr Lothar uon Faber für feine

Beftrebungen auf

fozialem Gebiete den

Orden der Ehrenlegion

erhielt. Diefe Fürforge

für das Wohl der

Arbeiter wurde bis in

die neuefte Zeit fort=

gefeßt; außer billigen

Arbeiterwohnungen

wurde in Stein eine

Kirche, fowie ein Kran«

ken= und Pfründner«

haus gebaut. Für die
Fabrik in Geroldsgrün

befteht eine Fabrik-

fchule und deren Fort»

feßung dieFortbildungs«

fchulen; auch eine

ßandarbeitsfchule und

eine Kleinkinder«

Bewahranftalf wurde

gefchaffen.

nachftehendes Ver«

zeichnis der Stiftungen

uon Seite der Familie

des Freiherrn Iiothar

uon Faber in Stein

läßt erkennen, in welch'

Wohltätigkeits- und Kunft-

Bildung der Tugend

weitgehender Weife fich deren Fürforge für Arbeiter und Angeftellte, für Bildungs

zwecke, fowie für das religiöfe lieben fich erftreckt.

Für Kultuszwecke ITlark 625 000

an Gemeinden für Wohltätigkeits« und Bildungszwedte „ 215 000

für dlefelben Zwedte „ 243 000

Frhr. fiothar u. Faber«Stiftung für Bandwerk „ 125 000

Frhr. Lothar u. Faber-Stiftung für Kunfthandwerk „ 100 000

Kranken« und Pfründnerhaus „ 650 000

Kleinkinderbewahranftalt „ 250 000

für inualide Arbeiter, Witwen und Waifen, ferner für

Beamte und deren Binterbliebene „ 1020 000

Legate an Beamte und Arbeiter „ 490 825

Unter diefen Umftänden ift es begreiflidi, daß die Firma A. W. Faber über einen Stamm treuer

anhänglicher Arbeiter und Beamten uerfügt ; find doch mehr als 200 uon diefen länger als 25 3ahre und

8 über 50 Söhre im Banfe Faber befchäftigt.

Es ift daher wohl die Annahme berechtigt, daß die Firma A. W. Faber ihre feit länger als einem

Jahrhundert eingenommene erfte Stelle in der Bleiftiftfabrikation auch in Zukunft behaupten wird.
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Schwan-BIeiftiff'Fabrik
(Sdiwanhäu^er vormals Sro^berger & Kurz)

Rürnberg.

Die heutige Schwan-BIeiftift'Fabrik wurde gegründet im Satire 1855 unter der Firma Gro^berger & Kurz.

Dies war zu einer Zeit, wo neben der Fabrik uon fl. W. Faber zwar eine Reitie uon anderen

Betrieben mehr handwerksmäßiger Art vorhanden war, die aber keine ernfte Bedeutung befaf5en.

Die neue Firma Großberger & Kurz hatte zuerft mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, obwohl lie beltrebt

war, alle techniFchen Reuerungen [ich zu Flutje zu machen und neue Fabrikationsprozelle zur Einführung

zu bringen. Grit uon der Zeit an, als im !)ahre 1865 Gultau Schwanhäuf5er die Fabrik übernahm, beginnt

die Zeit des großen

fluffchwungs für die

Firma. Sie hieß

uon da an Schwan-

häußer, uormals

Großberger&Kurz,

und die Grzeugnille

erhielten bald zum

Zeichen der Ände-

rung uor die bei-

behaltenen Worte

Großberger&Kurz,

die auf den Stiften

auch weitergeführt

wurden, die

marke "Schwan...

Diefe FTlarke war

es, welche im Liaufe

der Zeit [ich in

immer weiteren

Kreifen Bahn ge-

brochen hat, und

allen Erzeugnilfen

derFirma eine weit-

gehende Verbrei-

tung und einen

überalle liänderlich

erltreckenden Welt-

ruf errungen hat.

Sehr bald wur-

den Farbltifte eine

hervorragende Be-

fonderheit der

Firma, und insbe-

fondere find es farbige Poftftifte und Ölkreideftifte in 50, jetjt fogar 60 verfchiedenen Farben, in welchen

die Schwan-Bleiftift-Fabrik heutzutage anerkanntermaßen das Befte liefert, was auf diefem Gebiet überhaupt

hervorgebracht werden kann.

Dann aber war es vor Allem das Gebiet der Schule mit allen feinen Anforderungen, das forgfältigfte

Berückfichtigung erfuhr. Der nach einem berühmten Schul» und Rechenmeifter -ifldam Riefen genannte

Fünf-Pfennig-Bleiftift entfpricht allen Bedürfniffen der Schule auf das Weitgehendfte. Für Zeichenftifte ift

der neue [echseckige, grünpolierte Bleiftift -iSchwan Ilo. 270i', der eine außergewöhnlidi milde und fefte



Bleimine befil^t, geradezu muFtergiltig geworden, und es wird allgemein anerkannt, da^ es heute keinen

helleren Zehn=Pfennig=Zeichen[tift überhaupt gibt, als diele Sorte.

Das feinlte Erzeugnis, welches die Schwan=Blei[tift=Fabrik bietet, ilt der rühmlichlt bekannte

'iflldebaran=Bleiltifti' in 16 Bärtegraden, und ein unter dem gleichen Ilamen uerkaufter Cintenitift, der in

leiner Kopierfähigkeit und feinem angenehmen fanften Strich, fowie in feiner Widerftandsfähigkeit und

geringen flbnü^ung nach

allgemeiner flnfchauung

jedes andere Erzeugnis

des 3n= und Auslandes

übertrifft.

natürlich fehlt es der

Fabrik bei der heruor=

ragenden Güte der Erzeug»

niffe nicht an flnerken=

nungen der uerfchiedenften

flrt. Huf allen uon ihr

befchickten liandes= und

Weltausftellungen erhielt

fie Preismedaillen und

zwar durchwegs die höch=

ften überhaupt uerliehenen

Auszeichnungen, im 6an=

zen nicht weniger als 1<).

3m 3ahre 1882 auf der

[iandesausftellung in-flürn'

berg, dem f5auptfit3 der

Bleiftiftinduftrie uon ganz

Europa, erhielt fie die

einzige goldene ITledaille,

welche für Bleiftifte über=

haupt zur Verteilung kam.

3m üahre 1896 blieb fie

aulger Preisbewerbung,

da f5err Kommerzienrat

Guftau Schwanhäu^er uon

der Kgl. Bayer. Regierung

das ehrenuolle Amt eines

Preisrichters übertragen

erhielt.

ITlit der Ausdehnung

des Abfa^es auf die au^er=

europäifchenlTlärkte mu^te

nach und nach eine ganze

Reihe uon auswärtigen

Filialen und Agenturen er=

richtet werden, um die Be»

Ziehungen uon dem ITlitteU

punkt in Ilürnberg mit all

den fremden Ländern zu

unterhalten und zu pflegen,

die Bedürfniffe eines jeden

ITlarktes befonders zu ftu=

dieren und überall das

bringen zu können, was

für die betreffenden [iän=

der mit ihrem oft eigen=

artigen Gefchmack das ent=

fprechende war. So er=

folgte die Errichtung einer

befonderen Vertretung in

Paris und einer eben=

folchen in ITlailand, bald

auch die Gründung eines

eigenen Baufes in Wien und

fpäter in Berlin. Fürdasge=

famte englifche Sprachge=

biet bildet die Zentrale das

[londoner Baus unter der

Firma Swan Pencil Co.,

das uon hier aus ganz Großbritannien und Irland, fowie die englifchen Kolonien mit den Erzeugniffen der

Swan Pencil Co. uerfieht. Außerdem uermitteln heute nicht weniger als 50 Agenturen und eine große

Anzahl uon Reifenden in allen Weltteilen den Verkehr zwifchen der Schwan = Bleif tift = Fabr ik und ihrem

Kundenkreis.

Reben Berrn Kommerzienrat Guftau Schwanhäußer, der noch heute als Senior der Firma un»

ermüdlich tätig ift, wirken heute als weitere Ceilhaber der Firma Dr. Eduard und Dr. Auguft Schwanhäußer,

die nach Erledigung ihrer uolkswirtrchaftlich=juriftifchen, bezw. diemifch'technifchen Studien ihre frifchen Kräfte

der Fabrik widmen.
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Grimm & Bleicher
Gro^buchbinderei

möndien.

Die Buchbinderei in ihrer Gntwid^elung zum Großbetrieb hat in Bayern bezw. mündien lange Zeit

gebraucht, um auch nur annähernd das zu werden und zu leiften, was Leipzig, Stuttgart und

Berhn Fchon ITlitte der fiebziger 3ahre geieiltet haben. Speziell Leipzig und fpöter Stuttgart waren

die Bahnbrecher für die Entwickelung der fTlaffenheriteilung des modernen Bucheinbandes, und in der

Cechnik für die äußere Buchausftattung wurde früher diefen Städten die unbeftrittene Führerfchaft

zuerkannt. 6alt doch dem modernen Verlagsbuchhändler in SüddeutFchland feine Ware nur dann uerkäuflich

und repräfentabei, wenn fie in einer der beiden leßtgenannten Städte hergeftelit war. Die Frachtkoften

für Bin» und Rücktransport kamen hierbei wenig in Betracht, wenngleich diefelben nach der geographifchen

Lage betrachtet und dem Umfang des Werkes entfprechend oft ganz wefentliche Ausgaben uerurfachten.

Unter diefen Umftönden waren der Cntwickeiung der bayerifchen Buchbinderei ganz bedeutende ßinderniffe
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bereitet, welche zum

größten Ceileaucti heute

noch exHtieren. Wenn

nun in den legten 3ah'

ren der Glaube an die

[leiRungsföhigl^eit der

rriünchener Buchbinde»

reien bei den Verlegern

und Druckereien etwas

zugenommen hat, fo ift

dies nicht in le^ter liinie

dem Gründer der Firma

Grimm & Bleicher,

Richard Grimm zu dan=

ken. Gs gehörte ein

gutes Stück ITlut und

Selbftuertrauen dazu,

dem Vorurteil entgegen»

zu treten, einen großen

Betrieb herzuftellen und

dann zu lagen: Wir bieten Euch, die 5hr mit Euren Aufträgen nach auswärts Itrebt, die Annehmlichkeiten

des perfönlichen Verkehrs mit dem Produzenten, 3hr könnt Eure Wünfche in Bezug auf flusitattung und

Ausführung mündlich zehnmal beffer an den FTlann bringen, unfere Arbeitskräfte und mafchinellen

Einrichtungen find die gleichen wie jene der nordifchen Konkurrenz, macht einen Verfuch f Und diejenigen,

die den Verfuch wagten, hatten es jedenfalls nicht zu beklagen, und der Zufriedenheit der auftraggebenden

Firmen mit den liei»

ftungen des Baufes ift es

wohl mit in erfter Linie

zuzufchreiben, da^ [ich

diefes in folch ungeahn»

ter Weife erweiterte und

vorwärts entwickelte.

Um 3ahxQ 1900 kaufte

der Gründer der Firma,

Richard Grimm, im

Baufe der Bruckmann'»

fchen Druckerei an der

Liothftra^e eine bereits

beftehende kleine Buch=

binderei, nachdem er

vorher zehn Sahre als

Leiter der Buchbinderei

R. Oldenbourg in ITlün»

dien tätig war und lieh in

diefem großen, damals
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mehr für den eigenen

Bedarf produzierenden

Betrieb die ilim eigene

Umficht und Gefctiäfts«

kennfnis angeeignet

und erweitert tiatte.

Der kleine, eigentlich

nur für den Bedarf der

uorerwähnten Bruck=

mann'fchen Druckerei

berechnete Betrieb tagte

ßrimm jedoch nicht

lange zu und raftlos

war er beftrebt, das Se=

fchäft zu uergrö^ern

und den Anforderungen

eines modernen Be»

triebes anzupaften. Es

gelang ihm dies auch,

begünftigt durch die Um«

ftände, in höchft erfreulicher Weife und nach Verflu^ des erften Lahres hatte fich der Umfatj des ©efchöfts

gegen den letzten Sahresumfatj des Vorbefitjers fchon uerdoppelt. Das Perfonal war uon 14 auf 30 FTlann

geftiegen und 20 rHafchinen ftanden dem Betriebe bereits zur Verfügung, üm Liaufe des folgenden 3ahres

wurde der Kundenkreis noch wefentlich erweitert und die Vermehrung des Perfonals sowie die Unterbringung

neuer mafchinen ging ftetig vorwärts.

Da trat im föerbfte

des Lahres 1002

eine neue Aufgabe

an Grimm heran:

Die Filiale ITlünchen

der Leipziger Buch«

binderei'flct.-Gef.

üormals Guftau

Friljfche, welche den

Betrieb gegebener

Verhältnilfe halber

in niünchen nicht

weiterführen wollte,

wurde ihm zum

Kaufe angeboten.

Sich hier zu ent=

fchlie^en, war keine

leichte Aufgabe. Gs

galt, eine unbe»

rechenbare ITlenge

r
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uon Sorgen, Kampf, ITlühe und Arbeit aufzunehmen gegen ungewiffen Erfolg. Die dem neuen GeFchäfte

angefiörende refp. diefes Gefchäft befchciftigende Kundfchaft war Grimm fremd und unbekannt. Aber

vertrauend auf feine Arbeitskraft und Ortskenntnis und nictit zulet5t die ausgefprodiene flbficht, den modernen

Großbetrieb in ITlündien fefteren Fuß faffen zu laffen, die ITlaffenproduktion bayerifcher Druckinduftrie

im Iiande zu fialten und einen zum Ceil nicht für voll genommenen ünduftriezweig zur Geltung zu

bringen, ließen ihn den Schritt wagen und den Kauf vollziehen.

fluch in diefem neuen Unternehmen war Grimm vom Glück begleitet und am Schluß des

Lahres 1904 wiefen die beiden Gefchäfte, die Filiale liothftraße und das ßauptgefchäft Dachauerftraße, einen

Perfonalftand uon 100 ITlann mit 70 ITlafchinen auf.

Daß bei diefer fortfchreitenden £ntwickelung des Gefchöftes dem Gründer die Beauffichtigung des

Betriebes und der Buchhaltung, die Erledigung des Einkaufes und die Direktion der Korrefpondenz neben

den geFchäftlichen Reifen für die Folge zu viel werden mußte, lag auf der Band und fo trat am 1. Sanuar 1905

der Kaufmann Cheodor Bleicher dem Gefchäfte als Prokurift bei, um die kaufmännifche Leitung zu über«

nehmen und es fo dem Gründer des Gefchöftes zu ermöglichen, fich voll und ganz dem technifchen

Betriebe widmen zu können.

Diefe ülaßnahme erwies fich für das weitere Gedeihen des Gefchöftes als öußerft vorteilhaft und

konnte nunmehr nach erfolgter Teilung der Arbeit ein am Ende des Porjahres neu aufgenommener

Artikel, die fogenannten <iSchneiderchriften=Plakatei' beffer pouffiert und mit wefentlichem Erfolg vertrieben

werden. Diefe Schneidefchriften^Plakate find in ihrer plaftifchen Wirkung in Verbindung mit effektvollem

niaterial ein Reklameartikel von dominierender Bedeutung geworden, der mit Erfolg von allen größeren

Firmen, welche Reklame betreiben, angewandt wird.

Am 1. 5uli 1905 trat Cheodor Bleicher als offizieller Ceilhaber in das Gefchöft ein und wurde

infolgedeffen die Firma in Grimm & Bleicher umgewandelt.

Aus kleinen Anföngen heraus hat die Firma fich innerhalb fünfeinhalb Sahren zu hohem Anfehen

und gefchöftlich geachtetem Dafein emporgearbeitet, Ende des Lahres 1905 betrug der Perfonalftand

130 Leute, welche an 80 ITlafchinen befchöftigt waren. Der Abfaß in ITlaffeneinbönden, Katalogen,

Albums etc. verteilte fich fpeziell in erfter Zeit auf ITlünchen, heute liefert die Firma außer Bayern vor«

nehmüdi ihre Produkte auch nach Öfterreich und der Schweiz. Wie zuverlöffig die Firma liefert und wie

leiftungsföhig diefelbe ift, geht aus dem Umftande hervor, daß der Führer zum vorjährigen Gordon'Bennet=

Rennen in ßomburg v. d. Böhe innerhalb dreier Arbeitstage nach Erhalt des Druckes nach ßomburg

abgeführt wurde und zwar in der Auflage von 12 000 Exemplaren. Diefer Führer ift ein eleganter Ganz«

leinenband mit Gold=, Farb= und Reliefdruck mit 18 Bogen und 17 Cafein und Pollbildern. Gewiß eine

anfehnliche Leiftung. infolge diefer zufriedenftellenden Lieferung wurde der Firma vom Komitee des

diesjährigen franzöfifchen Gordon^Bennet^Rennens wiederum der Auftrag auf die Einbanddecken erteilt.

ITlöge es der rührigen, allezeit ftrebfamen Firma auch in Zukunft vergönnt fein, Bayerns 3nduftrie

und fpeziell die Buchbinderei im 5n= und Auslande im Anfehen zu erhalten, nicht zuießt zum Vorteil und

zur Bequemlichkeit der bayerifchen Druckinduftrie und des Verlagsgefchäftes.

ITlündien, Weihnachten 1905.

D
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Friedrich Bauerei^ Ilürnberg
Buchbinderei, Preg- und Vergoldeanffalf,

D
ie Buchbinderei wurde im 3ahre 1871 durch den Buchbindermeiffer h. Kleemann gegründet. Der

Betrieb war begreiflicherweile zu der damaligen Zeit den heutigen Verhältniffen in keiner Weife

entfprechend, den damaligen Verhältniffen wurde derfelbe aber uollauf gerecht. fTlit fTlafchinen hatte man

zu jener Zeit weniger zu rechnen, d. h. man nüt3te die damals vorhanden gewefenen mafchinellen ßilfs»

mittel, welche felbftuerftändlich den heutigen gegenüber nicht im FTlindeften in Vergleich zu ziehen find,
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nicht aus, da die liohnuerhältniffe der Arbeiter dergeftalt waren, da^ man zur ünanfpruchnahme anderer

mittel nicht gezwungen war. Das Gefchäft entwickelte [ich in zufriedenftellender Weife und der feinerzeifige

6efchäftsinhaber war beltrebt, den Anforderungen, die in Bezug auf das Buchbindergewerbe geftellt wurden,

nach jeder Richtung gerecht zu werden. Diefer Umftand bewirkte es, da^ das Sefchäft fich nach und nach

uergrö^ern konnte. Kurze Zeit nach dem Code des Gefchäftsgründers übernahm der derzeitige Inhaber

das Gefchäft. Die Übernahme erfolgte im Sahre 1896. Die fortgefe^ten Ileuerungen auf dem Gebiete

diefes Gefchöftszweiges machten es erforderlich, den Betrieb in entfprechender Weife auszubauen. So war

es vor allem notwendig, ein mit paffenden Räumlichkeiten ausgeftattetes flnwefen zu erwerben, das es

möglich machen follte, dem Gefchöftsbetrieb in feiner Entwicklung förderlich zu fein, bezw. eine Ausdehnung

desfelben zu geftatten.

Zu diefem Zwecke wurde im Sahre 1897 das flnwefen <ifllbrecht Dürerftra^e Hr. 4i» käuflich erworben.

3n dem neuen Gefchäftsraume wurden alsdann neben den bereits vorhandenen Bilfsmafchinen

BeFchneidemafchine, Pappfchere, Vergoidepreffe, Bücher^Rundmafchine und Drahtheftmafchine noch die in

den legten fahren in ueruollkommneter Weife hergeftellten ülafchinen, wie : eine BeFchneidemafchine größeren

Stils, eine dreifeitige BeFchneidemaFchine, eine FadenheftmaFchine, eine Knofen=Fadenheftmafchine, fowie

zwei DrahtheftmaFchinen, eine größere Vergoidepreffe, eine flnIeimmaFchine, eine Glätt' und Packpreffe und

uerFchiedene andere kleinere Illafchinen und Bilfsmittel angeFchafft. Ferner find ein modernes Schriften»

material und einige Garnituren zu Vergolde» und Prägezwecken angeFchafft worden. Hn Bezug auf das

festere FTlaterial ift zu bemerken, da^ fich das Gefchäft in den legten Sahren zur Aufgabe geftellt hat,

fämtliche in das Buchbindergewerbe einfchlagende Artikel auf dem Gebiete der Berftellung uon Pracht»

einbänden etc. anfertigen zu können.

Das zur Verfügung ftehende gefamte Arbeitsperfonal, fowie die uorerwähnten, der üeuzeit in

vollem ITla^e entfprechenden Ginriditungen ermöglichen es nunmehr, da^ allen Anforderungen in kürzefter

Zeit und nach jeder Richtung Rechnung getragen werden kann. Biermit ift in Kürze die Entwicklung des

GeFchäftes befchrieben. Die Firma wird es fich angelegen fein laffen, fowie bisher, auch ferner die ihr zu--

gehenden Aufträge mit möglichfter Genauigkeit zu erledigen, damit ihr die Illöglichkeit geboten ift, das

Gefchäft auf feiner derzeitigen Böhe erhalten, bezw. dasfelbe mit der fortFchreitenden Zeit zur weiteren

Entwicklung bringen zu können. — Einer Verpflichtung kann fich die Firma nicht enthalten, nämlich der,

an diefer Stelle ihrem gefamten Kundenkreis, der fie bisher in uertrauensuollfter Weife zu unterftüt3en die

Liebenswürdigkeit befa^, den ergebenften Dank zum Ausdruck zu bringen mit der Bitte, der Firma das

gleiche Wohlwollen für die künftige Zeit gütigft entgegenbringen zu wollen.



litt Ittl

Z. Brügel & Sohn
Kanzleibuchdruckerei und Verlagsbuchhandlung

Ansbach.

Dampfmafchine und elektrifche üichfanlage

Druck und Uerlag

der [eit 62 5ahren erfcheinenden und in Franken weituerbreitefen

^Tt^ Fränkifdien Zeitung,

Die Zeitung erfcheint täglich in der Stärke uon acht Folioleiten mit wöchentlich drei Unterhaltungs-Beilagen,



Die Bender der Firma während drei Senerafionen

(earl Brügel 1832-1870, Suitau Brügel 1870- 1876, Dr. Carl Brügel feit 1876)



Um 5ahre 1900 wurde das Feft des hundertjährigen Beftandes der Firma C. Brügel & Sohn

begangen, welche von dem Urgroßvater des gegenwärtigen mitbefißers, nämlich von fldam Brügel am

4. 3anuar 1800 käuflich erworben und feitdem ununterbrochen im BrügelTchen Beiitje geblieben ift. Vier

Generationen des Baufes Brügel (fldam Brügel, Carl Brügel, Suftau Brügel und Dr. Carl Brügel) haben

Ceilabfdinitt eines der mafdiinenidle, in voeldien 18 Schnellprellen laufen.

an dem Aufbau und flusbau des Unternehmens gewirkt, im eifrigen Streben und müheuoller Cätigkeit Stein

auf Stein gefügt zu dem Werke, wie es (ich gegenwärtig ausgeftaltet hat.

Das Unternehmen teilt lieh in folgende Sparten: Buchdruckerei, fiithographifche flnftalt,

Stereotypie, Verlag derFränkifchenZeitung, uerwaltungsrechtlidier undSchulbücher =

Verlag, Verlag amtlicher Formulare.



c

Die Firma befchäftigt im Satire durchfchnittlich 130 Perfonen; 18 SdinellpreHen find zur Erledigung

der Druckaufträge im Betriebe, nebft einer Reihe uon Bilfsmafchinen, als Kalandriewalzwerk, Papier»

fchneidemardiinen, numerier» und Perforiermafchinen, Summiermafcfiinen, 6lätt= und Packprelfen etc.

Zur Berltellung der Frdnkilchen Zeitung, fowie eines Celles des Werkdruckes lind

drei Se^malchinen ununterbrochen in Cötigkeit.

Ceilabfchnitt eines der Seljerfäle

fln Wohlfahrtseinrichtungen der Firma find heruorzuheben: eine eigene Betriebskrankenkaffe und

eine Witwen» und Waifenuerforgungskaffe.

Das Unternehmen, welches für eine gro^e Zahl uon deutfchen und au^erdeutfchen Verlegern und

fonftigen ünduftriellen befchdftigt ift, fteht in jeder Beziehung, [o namentlich in Bezug auf technifche Bilfs»

mittel auf der ßöhe der Grrungenfchaften der modernen Zeit und zählt hinfiditlich der qualitatiuen und

quantitatiuen Anforderungen, auch was mäßige Preife betrifft, zu den leiftungsfähigften Firmen des Vaterlandes.

Entwürfe und Preisanfchläge werden auf Wunfeh jederzeit fofort und koftenlos gegeben.
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3unge & Sohn
König!, Bayr ßof= und Uniuerfifäts»Buchdruckerei

m erlangen.

nachdem am 4. Ilouember 1743 FTlarkgraf Friedrich von Brandenburg=Bayreuth mit großer Feierlich»

keit in Gegenwart feiner Gemahlin die Uniuerlität Erlangen gegründet hatte, die [ich auch Fernerhin

der befonderen Gunit der FTlarkgräfin Wilhelmine, der geiftuollen Schwelter Friedrichs des Groden

erfreuen durfte, war es nur natürlich, da^ nach der Entfaltung regeren geiftigen Lebens in der

jungen Uniuerfitätsftadt auch die Buchdruckerkunft unter dem Schutze der Alma ITlater fröhlich gedieh.

Schon im 3ahre 1744, alfo bald nach der Gründung der Uniuerfität, wurde der Buchdrucker

Johann Friedrich Becker als Uniuerfitätsbuchdrucker angenommen, [lach Beckers Code ging feine Buch»

druckerei an Cammerer, fpäter an Zeltner über, der 1786 ftarb und feiner Witwe die Buchdruckerei

hinterließ. 3m 5ahre 1787 aber heiratete die Witwe Zeltner den Buchdruckergefellen Adolph Ernft

Sunge, der nun die Buchdruckerei fortführte und bis auf den heutigen Cag auf Kind und Kindeskinder uererbte.

Adolph Ernft 3unge entftammte einer infolge der Wirren des fiebenjährigen Krieges uer«

armten föchfifchen Beamtenfamilie. Als armer Buchdruckergefelle uerließ er feine fächfifche Beimat und

wurde endlich in Erlangen anfäffig. Strebfam und uom GJück begünftigt, gelangte er durch feine Beirat

in Befiß der Buchdruckerei, wurde am 13. Februar 1787 Uniuerfitätsbuchdrucker der Uniuerfität Erlangen

und hatte fomit den feften Grund gewonnen, auf dem das Baus !5unge weiter gedieh. Eine Reihe uon üahren

hielt [ich zwar Adolph Ernft üunges Druckerei noch in befcheidenem Rahmen; bis zum 3ahre \7<)5 arbeitete

der Erlanger Uniuerfitätsbuchdrucker noch mit nur zwei Gehilfen. Einen merklichen Auffchwung erfuhr

aber fein Gefchäftsbetrieb, nachdem er, als er feine erfte Gattin uerloren hatte, 17<?7 eine zweite Ehe

eingegangen war, und zwar mit der Cochter des Uniuerfitätsbuchdruckers Paul ITleyer in Altdorf bei

nürnberg, des Befil3ers der fchon feit 161<) dort beftandenen rühmlich bekannten Buchdruckerei.

[lachdem im 3ahre 1809 — drei üahre nach Anfall der alten Reichsftadt flürnberg an Bayern -
auch die ehemals reichsftädtifche Uniuerfität Altdorf, zu deren Schülern einft Wallenflein gehört hatte,

aufgehoben worden, war allerdings die uornehmfte Arbeitsquelle der Paul rHeyerfchen Offizin uerfiegt,

und nach dem 1817 erfolgten Binfcheiden des let5ten Altdorfer Uniuerfitätsbuchdruckers wurde noch im

[laufe des folgenden Lahres deflen ganze Buchdruckerei, die lieh [eit 14<? fahren uier Generationen hin«

durch uererbt hatte, mit der [eines Schwiegerlohnes A. E. 3unge in Erlangen uereinigt. Das Schrift-

material der ^ungeFchen Buchdruckerei mochte wohl fchon feit der zweiten Verheiratung A. E. Junges mit

Paul rrieyers Cochter durch die aus den Beftänden des uäterlichen Gefchäfts ihr zugeteilte [Tlitgift eine

anfehnliche Bereicherung erfahren haben. Das läßt lieh daraus fchließen, daß Fchon leit Ende des 18. Jahr-

hunderts faft alle Differtationen in A. E. Junges Uniuerfitätsbuchdruckerei zu Erlangen gedruckt wurden.

Als aber nach dem Ableben Paul [Tleyers und der VerFchmelzung der AltdorFer Buchdruckerei mit der des

Schwiegerlohnes in Erlangen auch das für die damalige Zeit überaus reiche und mannigfaltige Schriften-

material uon Altdorf nach Erlangen überführt worden war und in der JungeFchen Druckerei uerwendet werden

konnte, uerfügte diefe über eine außerordentliche Auswahl uon Schriftgattungen, die fich in der uielge»

[taltigeren, geFchmackuollen AusFührung der DruckauFträge alsbald äußerte und uon da an der JungeFchen

Buchdruckerei in Erlangen das Übergewicht Fieberte.

Um Jahre 1820 waren bereits 8 GehilFen in der Jungefchen UniuerFitätsbuchdruckerei Ftändig be-

fchäFtigt, und Feitdem hat Fich das GeFchäFt fort und fort ftetig erweitert und uergrößert. Gegenwärtig be-

fchäftigt die Buchdruckerei uon Junge & Sohn 60 Perfonen.

Der Gefchäftsbetrieb hat im haule der Jahrzehnte unter den Erben des A. E. Junge (feit 1821)

in zeitgemäßem FortFchritt bedeutFame Wandlungen erFahren : uom Antrieb der DruckmaFchinen mittels

PFerdegöpels, deFFen uor nicht allzu langer Zeit ältere [leute Fich noch erinnerten, bis zum modernen

ITlotorenbetrieb in weiträumigen ITlarchinenFälen.

Q r



Rühmen fchon ältere LokalFchriftfteller gegen Gnde des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts

die gute, gefchmackuolle und dabei wohlfeile Arbeit der Grlanger Druckereien und weifen voll hob und

Anerkennung auf die Ilotwendigkeit guter Drudtereien für eine Uniuerfitötsftadt hin, indem fie (z. B.

Papft: 'i6egenwärtiger Zuftand der Friedrich'fllexanderS'Uniuerfitöt zu Erlangen, ll^l») die damals in

Erlangen vorhandenen drei Buchdrudtereien zu den Muorzüglichften im Reiche)' zählen, die <imit

jedem ihrer deutfchen Kunftgenoffen wettelfern können», fo ift die Sungefche Uniuerfitätsbuchdruckerei ins»

befondere bis in die Gegenwart ftets beftrebt gewefen, diefen Ruhm und ihr gutes Verhältnis zur Erlanger

Alma niater zu wahren und zu pflegen.

nach dem Code des Gründers der Sungefchen Buchdruckerei übernahm deffen Sohn Johann
Paul fldol^ph Junge zunächft für feine uerwitwete fllutter und dann felbftändig die Führung des 6e=

fchäfts, in welches wiederum deffen Sohn Johann fluguft Junge im Jahre 1848 als Ceilhaber eintrat,

um es nach dem Binfcheiden des Vaters 1856 allein weiterzuführen, bis auch er im flpril 1887 ftarb, nachdem

er durch Flei^ und Sefchick es dahin gebracht hatte, da^ die Jungefche Uniuerfitätsbuchdruckerei fich fchon

weit über Bayerns Grenzen hinaus ,in den Kreifen wiffenfchaftücher Autoren und Verleger eines Rufes

pon gutem Klang erfreuen durfte.

fluguft Junges Sohn und Erbe Fril3 Junge übernahm die Weiterführung des Gefchäfts mit

ficherer Band. Durch langjährigen flufenthalt und auf weiten Reifen in allen Erdteilen hatte fich fein

Blick geweitet, feine unternehmende Catkraft geftählt. Er wandte neben dem Betriebe der Buchdruckerei

auch dem feit 1851 mit ihr verbundenen Verlagsgefchäft vermehrte flufmerkfamkeit zu. ßatte fich der

Verlag in den erften Jahrzehnten meift auf kleinere Werke von lokaler Bedeutung befchränkt, fo erftreckt

er fich feit flnfang des Jahres 18<)0 auch auf größere wiffenfchaffliche Publikationen, namentlich theo=

logifchen Jnhalts, englifche und romanifche Philologie und fiiteratur («(Romanifche Forfchungeni») etc., greift

auch in mancherlei wiffenfchaftliche Spezialgebiete über.

Um Auftrag fremder Verlagsbuchhandlungen liefert die Univerfitätsbuchdrudterei Junge & Sohn, unter»

ftü^t durch langjährig erprobtes und bewährtes Arbeitsperfonal, als Spezialität Werkfa^, ferner Drudt von Differ=

tationen, Zeitungen etc., fowie allerhand Akzidenz»Arbeiten in uorzüglidier Ausführung bei billiger Beredinung.

Ehrende Anerkennung und Auszeichnung wurde ßerrn Fritz Junge durch die am 21. Januar 18<?0

erfolgte Verleihung des Citels eines Kgl. Bayr. Bofbudidrud{ereibefil3ers zuteil.

Welche Achtung und Wertfchä^ung aber das Jungefche Baus und die Leiftungsfähigkeit feiner

Budidrud^erei geniest, offenbarte fidi, als am 20. Januar 1894 das 150jährige Beftehen der Buchdrudierei

gefeiert wurde. Ilidit nur Glüdiwünfche aus Freundes» und Berufsgenoffenkreifen trafen ein von weit und

breit. An der Feier mit Feftmahl nahmen au^er dem mitarbeiter^Perfonal fowohl die Berren Prorektor

und Prokanzler der Uniuerfität, als audi die beiden Bürgermeifter der Stadt, Vertreter der ftädtifdien

Körperfdiaften und andere namhafte Perfönlichkeiten teil und gaben in beredten Crinkfprüchen ihrer Ceil=

nähme an dem Ehrentage des Baufes Junge und der Kgl. Bayr. Bof» und Uniuerfitätsbuchdruckerei Ausdrudt.

Wenige Jahre nur nach diefem fchönen Jubelfefte war es dem alfo geehrten Chef des Baufes uer»

gönnt, fich feines Erfolges zu freuen; fchon am 20. September 1901 wurde er im heften ITlannesalter

feiner Familie und feinem Wirkungskreife durch den Cod entriffen.

Inhaberin der Bof» und Uniuerfitätsbudidrudterei Erlangen ift je^t feine hinterbliebene Witwe

Frau Anna Junge.
Das ganze Gefchäft wird im bisherigen Umfange von bewährten Kräften fortgeführt. Zwei Söhne find

im Begriff, ins ITlannesalter zu treten, und willens, die Achtung und das Vertrauen, das ihre Vorfahren

im Beruf genoffen, audi für fich zu erwerben und zu verdienen.

Erwähnt fei zum Schluß noch, da^ im Verlag der Jungefchen Bof» und Uniuerfitätsbuchdrudterei

auch das am 1. Oktober 1858 von 3oh. Auguft Junge gegründete <i Erlanger Tagblatt>' erfcheint.

Diefes Blatt hatte einen Vorläufer fchon in dem 1744 gegründeten «lErlanger Jntelligenzblatti', das nodi

eine lange Reihe uon fahren (bis 1869) gleidizeitig mit dem <iErlanger Cagblatti» - ebenfalls im üunge»

fdien Verlag - erfdiien und am 1. Januar 1870 mit dem 'iCagblattf vereinigt wurde.

Anfangs in Oktavformat gedrudtt, erfuhr das «tErlanger Tagblatti» fpäter wiederholt beträditlidie

Vergrößerungen; es erfdieint nun feit Jahren in Großfolio=Format und nimmt in der liberalen Preffe

Bayerns wegen feiner ebenfo maßvollen wie vorurteilsfreien Baltung und feines reichen Jnhalts eine ge»

aditQtQ Stellung ein, wird audi auf Grund feiner Verbreifung und Beliebtheit gern als ünfertionsorgan benußt.

r



bions Buchdruckerei

Fürth,

„Unfre Bleüoldaten liegen, wie kein Beer in Waffenzier,

Und durch alle Zonen fliegen unl're Fahnen uon Papier."

n einem Werke, welches den gewaltigen fluffchwung des bayerifdien Bandeis und der bayeriFchen

Unduftrie aufzeichnet, ift auch dem getreuen Knappen ein befcheidenes Planchen einzuräumen,

welcher Sndultrie und Bändel bei ihrer aufiteigenden Bahn lo kräftig unterftüt5te.

Spät erft, uiel, uiel [päter als Liiteratur und Kunft, als Wlffenfchaft und Politik, hat es der Bändel

und die ^nduftrie gelernt, mit den Bleifoldaten und Papierfahnen Sutenbergs zu fechten. Aber auch im

Dienfte des Bandeis und der 3nduftrie zeigten fie fich als getreue Wächter über eroberte Gebiete, als

tapfere und unermüdliche Kämpfer auf Groberungszügen. Und wenn die Könige der 3nduftrie und des

Bandeis fich ihrer Erfolge erfreuen, fo wollen wir auf die kleinen Soldaten hinweifen, welchen auch ein

befcheidener Cell an diefen Erfolgen zuzufchreiben ift.

Die liions Buchdruckerei in Fürth rüftet folche Soldatenheere für Bändel und ündultrie aus;

Im Sahre 1005 zirka 28 fTlillionen.

Um 3ahre 1885 wurde die Firma in befcheidenften Anfängen mit einem einzigen Arbeiter

durch den jetjigen Unhaber Berrn Lob Liion gegründet. Das Gingehen auf die fpeziellen Erforderniffe der

Druckfachen für kommerziellen Verbrauch brachte der jungen Firma rafch einen treuen Kundenftamm und

mit ihren Kunden wuchs die Firma zu ihrem je^igen Umfange heran.

Eine Reihe graphifcher 5pezial»flbteilungen, wie Steindruck, Lithographie, Stereotypie, Buchbinderei,

Stanzerei, Prägerei, Zeichenatelicr find mit der Bauptabteilung, Se^erei und Buchdruckerei, zu einer

rationellen Betriebseinrichtung für Papieruerarbeitung und Reklame vereinigt.

Die Werkitätten der liions Buchdruckerei bedecken 750 Quadratmeter, 80 Arbeiter und

Angeftellte find in derfelben an 48 Druck« und Arbeitsmafchinen, teilweife eigener Konftruktion, in

unermüdlicher Cätigkeit.

EI
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Aber diele IRillionen-Beere unferer BleHoldaten, welche täglich in die Weif hinausgefchickt werden,

füllen [tändig neue Uniformen erhalten; künftlerifche Ausführung bei wohldurchdachter Reklamewirkung ift

ßaupterfordernis aller Druckfachen für moderne Propraganda. föeruorragende künftlerifche und technlfche

IRitarbeiter hat die üions Budidruckerei herangezogen, um die Wünfche ihrer Kunden auf zweck«

entfprechende Weife und in künftlerifcher Form zu uerwirklichen.

13 deutfdie Gebrauchsmufter und fluslandspatente, uiele 6efchmacksmufter ufw.

zeigen das rege Vorwärtsftreben zur Veruollkommnung der Grzeugniffe, zum Ilu^ und Frommen des

ganzen Buchgewerbes.

Das fünfundzwanzigfte Sefchäftsjubiläum gedenkt die Firma in wefentlich größeren, eigenen

Räumen zu begehen.





druckerei

Fürth.



a Sebald
Budidruckerei und Verlagshandlung

nörnberg.

W" ^^enn der Fremde bei Befiditigung der hiftorifchen Stätten und Bauwerke riürnbergs das alte

Patrizierhaus "zum goldenen Schildi- in der nahe der Burg gelegenen ftillen Sdiildgafle betrachtet

und aus dem von Profeffor uon Wanderer entworfenen Gemälde Kaifer Karl lU. erlieht, dal3

hier anno 1356 die goldene Bulle herausgegeben wurde, fo uermutef er nicht, da^ im 3nnern diefes lo

ruhig blidtenden Baufes regftes lieben herrfcht, da^ in deffen Hintergebäuden das Dröhnen der mafchinen,

das Surren der Räder Zeugnis ablegt uon dem Vorhandenfein angeftrengter Induftrielier Cätigkeit. Bier

hat feit über fünfzig fahren die Buch- und Kunftdruckerei uon U. £. Sebald ihr Beim aufgefchlagen.

Baus 'izum goldenen Schild» Stammhaus der U. G. Sebald'fchen Offizin, Burgftra^e 14

3m üahre 1658 hatte Wolfgang Gberhardt Felsecker, ein Bamberger Bürgerfohn, zu Hürnberg eine

Druckerei gegründet, die 145 3ahre lang im Befi^ diefer Familie verblieb, bis Chriftoph fldam Sebald im

3ahre 1803 die einzige Cochter Paul Jonathan Felseckers heiratete und damit Eigentümer der Offizin

wurde. Als bemerkenswert in diefer langen Reihe uon Dahren verdient hervorgehoben zu werden, da^



im üahre 1670 3oh. Jonathan Felsecker die erfte nürnberger Zeitung, den «iDeutrdren Kriegsi^urier»',

1674 den <i Friedens» und Kriegskurier» herauszugeben begonnen hatte. Die nunmehr Sebald'fche Budi»

druckerei, die unter dem Hamen 'iPauI Jonathan Feiseckers erbem» weiterbetrieben wurde, befand lieh

zunächit in dem Saufe der Burgftra^e Ho. 14.

grifteng»

QUfil fiD OWriifrnjiftbfi EDIofqiiftjfr, »rr unB nätjtr» aufflirunu übfr bir ©aitf
|

Mab Im 3tMa|l ror.jm 3p|jr» »tffrjiri unB Sfrf OTanD 3n(an(«-i(, Caoalfnf un6 2.

fl* in Sfifnfloa t«« etin »a[flbfl auf Äom. UT !8fj«n|h.n, J>.lfpffrifl<in ©täf(nb(i

mo^o^9rit8«fB CIWnib{rjif*«a ÄorwMl i.tirijrftn. (in QUflttltnitill« una a Olün

frfr8if*<-n 1>ttttf\t iurürfjurrrtffn «tlanfll, uii» <|(ftblü|T(n na* iSarjrfuit) abfül

üflifffff Vaiff,*(e (i'g 6« (n 8fl5f«uil) lf9'n'lj!'nreo(jn(rn%«ea4(*r s^-pM-atn
romniaobirfnBf XimgU^ ?»rfu|(1f*t ©».t. (« afcfc oufatbin, tag (1( ta* «prfulfitil

SiWn, aliet Cht* Bitfin fljBrganj 6fliX^ jifili^fn ffiJllitJit 8*l*'tl*/ "O* uiKncjfli

nachdem jedoch der bisherige Handbetrieb der immer mehr ueruollkommneten RlaFchine hatte

weichen muffen, waren die alten Räume bald zu klein geworden und erft mit der im üahre 1855 erfolgten

Erwerbung des ehemals uon Srundherr'fchen ßaufes Schildgaffe 23 war es möglich geworden, den

Betrieb in ftets anfteigendem ITla^e zu uergrö^ern.

Großer Se^erlaal

Ulrich Ernft Sebald, der Sohn und nachfolger Christoph fldams, konnte für fich den Ruhm in

flnfpruch nehmen, als Erfter in nürnberg mit Buchdruckfchnellpreffen gearbeitet zu haben, wie er audi

gleichzeitig damit die erft feit kurzer Zeit den Zwecken der ünduftrie nut5bar gemachte Dampfmafchine an

Stelle des bisherigen Bandantriebes der Druckpreffe hatte treten laffen. So arbeiteten in dem neuen Beim
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üier Sdinellpreffen und uerfchiedene BilfsmaFchinen und nur der fidi mehr und mehr fühlbar machende

Raummangel verhinderte die [oFortige weitere Ausdehnung des mafchinellen Betriebes.

Das 3ahr 1881 brachte die flufftellung von drei weiteren SchnelipreHen, denen man in einem

prouiforifch uolizogenen Umbau einftweilen den nötigen PIaf5 uerfchaffte.

Erft im 3ahre 1886 konnten die Sefchäftsröume einer durchgreifenden Vergrößerung unter«

zogen werden, indem durch Anbau eines Weftflügels Pla^ für einen großen ITlarchinenfaal und durch

fluffet3en eines zweiten und dritten Stockwerl^es drei neue Se^erföle und die nötigen flebenräume

gefchaffen wurden.

nach Ablauf uon zwei fahren [teilte [ich auch diefer immerhin [taftliche Bau viel zu klein heraus

und erft mit Erwerbung des 6ebäudekomplexes Panierspla^ konnte dem empfindlichen Raummangel

Sdinellprelfeniaal

abgeholfen werden. Un diefem neuen Beim fanden eine Zweifarbenfchnellpreffe und uerfchiedene Spezial=

druckmafchinen, wie auch die Buchbinderei geeignete Unterkunft.

Ebenfo wurde durch Einrichtung einer Schmiede» und Reparaturwerkftätte einem dringenden Bedürfnis

abgeholfen.

C
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Um eine mit allen technifchen Vollkommenheiten ausgeftattete Schnellpreile größten Formats auN

{teilen zu können, war die weitere Erwerbung des üachbaranwefens Schildgaffe 29 nötig, welche diefes

Projekt auch zur Ausführung gelangen lie^.

Die feit 1887 in Betrieb gefet3te, 1904 mit Galuanoplaftik verbundene Stereotypie hat in den

Parterreräumen des alten Betriebsgebäudes geeignete Unterkunft gefunden.

So laufen heute in der Sebald'fchen Offizin au^er acht Schnellpreffen neuen und neueften Syftems,

viele SpezialmaFchinen, wie Gifenbahnfahrkarten», Billets= und Fahrfcheinmafchinen etc., fowie die zur Buch=

binderei gehörigen ßilfsmafchinen.

Stereotypie Spezialabteilung

Die Antriebskraft erfolgt durch eine gro^e Dampfmafchine und drei auf die in den uerfchiedenen

Gebäulichkeiten untergebrachten Betriebe verteilte Elektromotoren.

Der im 3ahre 1854 der Buchdruckerei angegliederte Verlag hat den Ilamen Sebald weit über die

Grenzen Bayerns hinaus bekannt gemacht, indem fowohl Druck und Verlag des 6efangbuches für die

euangelifch'Iutherifche Kirche des rechtsrheinifchen Bayerns durch allerhöchftes Vertrauen der Firma U. £. Sebald

fchon feit über fünfzig üahren übertragen ift, als auch die euangelifchen Gemeinden in Ober = Öfterreich

und Steyermark, am Kap der guten ßoffnung und in Rordamerika dem ßaufe Sebald

die ßerftellung ihrer Gefangbücher und Agenden übertragen haben. Die Ende 1905 erfolgte Erwerbung

des Verlages der juriftifchen Fachzeitfchrift <iSeufferts Blätter für Rechtsanwendungi» hat der

Firma auch das Zutrauen weiterer juriftifcher Kreife gewonnen.

mit ftets gleichbleibendem Eifer und gutem Erfolg wird an der gediegenen ßerftellung von Werk--

und Akzidenzdrucken gearbeitet, wofür das fortgelegt ehrende Vertrauen vieler Privatperfonen angefehener

Firmen, Behörden und Ämter ein fchönes Zeugnis ablegt.
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Buchdruckerei Robert Stich

Bauerngalle 32 nörnberg Celefon Rr. 1813

Die Gründung der Firma durch den Befitjer gleichen Flamens fällt in das Hahr 18<?4. Von den

Anfängen in der Ottoftra^e bis zur notwendigen Fcrtigftellung des heutigen eigenen Fleubaues in

der Bauerngaffe (Stadtfeil ßoltenhof) war für die Firma das Prinzip maßgebend, die Kund«
fchaft möglichft rafch, billig und zufriedenftellend zu bedienen. Dank diefem 6rundfa(5

kann auch die Firma einen ftändigen Kundenkreis — angefehene, namhafte und erfte Gefchäfte der alten

noris — ihr eigen nennen.

3n dem je(5igen Kampfe um die Exiftenzmöglichkeit und »Fähigkeit einerfeits wie im fteten Vor»

Wärtsringen anderfeits ift die rührige, nie raffende Gefchäftswelt mehr wie fonft angewiefen, für die
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Drucklegung ihrer Grzeugniffe beforgt zu fein. Und bei Ausführung diefes, uon keiner Seife zu beffreifenden

Faktors, kommen eben unleres Erachtens foldie Druckereien in erlter üinie in Betracht, welche vermöge

ihrer Einrichtung auch in der Lage find, für eine forgfältige und gewiffenhafte Ausführung der Drudt'

erzeugniffe bürgen zu können.

Als Spezialarbeiten kann die Firma in erffer Reihe gro^e illuftrierte 6e[chäftskafaIoge

aufweifen.

Der Umfang derartiger, oft mehrfprachig erfcheinender Angebote rührigen Unternehmens wie großen

ünduFtrieflei^es weift manchmal über 30 Druckbogen in Quart auf. Fllit der Ausftattung der zu diefen

refpektablen Katalogen gewünfchten Umfchläge gibt fich die Firma Robert Stich befondere ITlühe, um dem

Ganzen einen wirkungsvollen, foliden und dabei gefälligen Eindruck zu verleihen.

Die Lieferzeit diefer gefchilderten großen Arbeiten ift meift knapp bemeffen ; die Firma macht es

fidi aber zur fteten Aufgabe, die eingegangenen Verpflichtungen genau einzuhalten.

Des Ferneren ift die Firma durch den Befi^ vieler technifcher ßilfsmittel in die Liage verfemt,

befonderes Augenmerk zu richten auf die Anfertigung von Preisliften aller Art, Profpekten jeden Formats,

Brofchüren jeden Umfanges, Zeitungen und Zeitfchriften, Zeitungsbeilagen und allen fonftigen Druckfachen

für amtliche, induftrielle, gewerbliche und private Zwecke.

Die Lieferung derartiger Arbeiten gefchieht gleichfalls in kürzefter Frift, es leiden dabei die Aus=

ftattung wie fauberer Druck keineswegs.

Au^er der Verfertigung vorftehend angeführter Druckerzeugniffe fei noch der ßerftellung von

Ülaffen-Auflagen jedweder Art und Umfanges Erwähnung getan. Die hierzu geeigneten Einrichtungen

bieten Gewähr für prompte Erledigung der übernommenen Aufträge.

Die Buchdruckerei Robert Stich ift auf der 3ubiläums=Landes=Ausffellung nicht vertreten. Aber in

diefem Prachtwerke, dem ehrenden Zeugnis vaterländifcher Schaffenskraft, will fie einen befcheidenen

Pla^ in Anfpruch nehmen und die Aufmerkfamkeit des intereffierten Lefers fowohl wie weiterer kommer=

zieller Kreife auf fich lenken. Zu diefem Wege geben keine unlauteren ITlotive das Geleit. Selbff unter

dem Drucke der fchweren und allgemeinen Konkurrenz fcheut die Firma keine ITlühe, durch reelle und

gewiffenhafte Bedienung nicht nur ihrem Kundenkreis gerecht zu werden, fondern auch im graphifchen

Gewerbe einen angemeffenen Pla^ innezuhaben und diefen auch zu behaupten.

Sich wehren bringt Ehren!
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'chon waren die ersten zwölf Monate des begonnenen Jahrhunderts in das

I
Meer der Ewigkeit hinabgesunken, als der Gelehrtenstreit sich allmählich

1

zu legen begann und die Taufe des neuen Zeitabschnittes wurde als

!

berechtigt anerkannt. Unbekümmert darum ging die Industrie dem Ziele

I

stetiger Vervollkommnung entgegen und das kräftige Weiterentwickeln

derselben, speziell in hiesiger Stadt, liess den Inhabern, den damaligen Faktoren hiesiger

beachtenswerter Druckereien, den Gedanken reifen, dass es mit eisernem Fleisse

und rastloser Ausdauer möglich wäre, sich auf eigene Füsse zu stellen. Nicht um

einem dringenden Bedürfnisse abzuhelfen, sondern mit dem Gelernten der Kunst

nach Kräften zu dienen, fand die Absicht nach reiflicher Ueberlegung Nahrung und am

25. März 1901 begannen wir, unseren Mitteln entsprechend, mit 2 Druckmaschinen

mit elektrischem Antrieb und einer Schneidemaschine unsere Tätigkeit.

Bei Anschaffung unseres Schriftenmaterials waren wir nicht nur bestrebt

dem modernen Charakter Rechnung zu tragen, sondern wir sahen besonders auch

auf Klarheit und Reinheit der Schriftbilder und Einheitlichkeit vom kleinsten bis

grössten Grad, um Druckarbeiten auch charakterrein, vornehm und den jeweiligen

Aufträgen zweckentsprechend angepasst herstellen zu können. ^b^td

Vom Glücke begünstigt und durch das uns entgegengebrachte Wohlwollen und

Vertrauen unseres näheren Bekanntenkreises sowie der Geschäftswelt, machte sich

bald die Notwendigkeit geltend, ein grösseres Lokal zu mieten, um den an uns in so

reichem Maj^e gestellten Ansprüchen promptest gerecht werden zu können.

Heute besitzen wir bereits 4 Druckmaschinen nebst 6 Hilfsmaschinen und

schon macht sich zur Aufstellung neuer Maschinen wieder eine weitere Vergrösserung

nötig, was im Herbst dieses Jahres durch Umbau bewerkstelligt wird.

Es erübrigt uns daher auch an dieser Stelle unseren seitherigen Kunden für

das uns entgegengebrachte Zutrauen bestens zu danken und werden wir bemüht

sein, bei Gewinnung von neuen Geschäftsfreunden durch aufmerksame und reelle

Bedienung uns auch deren Zufriedenheit in jeder Weise zu erwerben.

Neben Lieferung aller für den kaufmännischen, gewerblichen, kommunalen

und privaten Bedarf benötigten Broschüren, Formulare, Karten und sonstigen

Druckarbeiten pflegen wir besonders den Illustrationsdruck sowie die Herstellung von

Preislisten und Katalogen in ein- und mehrfarbiger Ausführung.

Ei© Bei allen uns übergebenen Aufträgen werden wir stets bestrebt sein, dieselben

in sachgemässer und dem Zwecke dienlicher Weise zu gestalten. g^^z?



litt tttt

Buchdruckerei ßermann millizer

Gegründet um das Hahr 1650 Schwabach Celefon-flnfchlu^ Ro. 22.

Die Buchdruckerei von Bermann ITliilizer dürfte, wie aus den Chroniken der Stadt Schwabach zu

entnehmen ift, mehr als 300 üahre, beftimmt aber mindeitens 250 Uahre beftehen und fomit zu

den dlteften Druckereien niittelfrankens zählen.

eine uns vorliegende, aus dem !]ahre 1702 [tammende Bibel, die für die damalige Zeit typo»

graphifch reich ausgeftattet ift, trägt den Vermerk: 'tSchwabach druckts ITlorit} Bagen 1702i'. Wenn man
nun bedenkt, da^ ein Werk wie eine Bibel in jener Zeit einer Reihe uon fahren zur Fertigftellung

bedurfte, wenn man ferner in Betracht zieht, da^ die erwähnte alt- und neuteftamentliche Bibel gehaltvolle

ülluftrationen und künftlerifche Initialen in reicher Zahl dem Cexte einflocht, fo ilt wohl anzunehmen, da^

die Buchdruckerei

auf der Böhe der

Zeit ftand und auf

ein langjähriges

Beftehen zurück-

blicken konnte.

Wie die Chro-

niken weiter be-

fagen, war früher

mit der Buchdru-

ckerei auch eine

Schriftgießerei

verbunden, und

zwar, wie die er-

wähnte Bibel

zeigt, eine recht

leiftungsfähige.

Diesläf5tdieWahr-

fcheinlichkeit auf-

kommen, da[5 die

[og. Schwabacher

Sdirift, die in den

Buchdruckereien

der Liänder deut-

Fcher Zunge weit

verbreitet und be-

liebt ift, diefer

Schriftgießerei

entftammt und als

Flamen den Ort

ihrer ßerkunft er-

halten hat.

DiePe^oIdtTche

Chronik (1854)

fchreibt über die

fpäteren Befi^er:

iBefitjer der Buch-

druckerei und

(jedenfalls direktSchriftgießerei waren feit dem vorhergehenden Jahrhundert 3oh. ITlich. Kuhn bis 1725

nach dem Bibeldrucker ßagen, 1702); 3oh. Peter Krell bis 1730; Johann Chriftian ßanniball Steinmark

bis 1756; Johann 6ottlieb ITlizler bis 1791; Johann FTlartin Friedrich Ulizler bis 1800; FTlizIer's Erben

bis 1821; Jofeph ßottlieb ITlizler bis 1834; dann Cheodor ITlizler bis auf die neuefte Zeit (1854).

f

fluch im 3ahre 1788 hat die Druckerei noch einen für die damalige Zeit anfehnlichen Umfang

gehabt, denn ein aus diefem Jahre ftammendes Bochzeits-Diplom weift die Unterfchriften von fieben Gehilfen

auf, die ihrem Prinzipal, dem Jnhaber der 'iprivilegierten ITlizlerifchen Buchdruckereii-, genanntes Diplom

an feinem Bochzeitstage überreichten.

Jm Befiße der Familie ITlizler befand fich die Druckerei über hundert Jahre, bis das Gefchäft

durch Verheiratung der Witwe Jakob ITIizlers mit dem Buchdrucker Jakob Choma im Jahre 1868 an diefen

überging und bis zu feinem Code im Jahre 1883 fein Eigentum verblieb. Jakob Choma fchaffte die erfte

d.
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SchnellpreHe an. Frau ITlarie Choma führte das Sefchäft bis Ende 1891 und verkaufte es am 1. üanuar 1892

an die Bucfidrucker Rikolaus Deppert und Bermann ITlillizer, die durch erhebliche ReuanFchaffung uon

Schriftmaterial ufw., fowle durch Einrichtung des ülotorbetriebes die Druckerei leiftungsfähiger machten,

üm üahre 1897 ging die Buchdruckerei nebft dem Verlag des «iSchwabacher Cagblatti- in den fllleinbefil5

von ßermann ITlillizer über, der beftrebt ift, das Gefchäft auf der Böhe der Zeit zu erhalten und weiter

auszubauen.

Da^ die Bebung des Sefchäftes dem Le^teren gelungen fein dürfte, ift daraus zu erfehen,

da^ die Druckerei im üahre 1897 drei Sehilfen, im üahre 1905 aber zehn Gehilfen (im Ganzen

achtzehn Perfonen) befchöftigte. Die mit mehreren modernften Schnell» und Ciegeldruckpreffen, ferner

Boftonpreffen, Schneide^, Perforier» und Ilumeriermafchine, dann auch mit Stereotypie=Ginrichtung uerfehene

Buchdruckerei, die über ein fehr reichhaltiges, der Ileuzeit entfprechendes Schriftmaterial uerfügt, ift in der

Lage, alle Aufträge (in ein» oder mehrfarbigem Druck) in kürzefter Zeit wunfchgemä^ herzuftellen.

^ ..^.^ Das «iSdiwa»
~

bacherCagblatti'

wurde, wie eine

kurze flb»

handlung in der

Pe^oldtTchen

Chronik erfehen

lä^t, im 3ahre

1800 durch den

Buchdrucker

üohann ITlartin

Friedrich ITlizler

gegründet und,

da diefer bereits

im felben 3ahre

mit Cod abging,

uon deffen Erben

fortgeführt. Eine

aufdieSründung

des Blattes be»

zugnehmende

Stelle in der

Chronik befagt,

da^ durch ein

üon der kgl. preu^. Kriegs» und Domänenkammer an das kgl. Kreis=Direktorium zu Schwabach erlaffenes Refkript

die Berausgabe eines öffentlichen Anzeigenblattes geftattef wurde. Das neugegründete Blatt führte den Citel

«iSchwabacher 3nteIIigenz»Zeitung.i' fllit kgl. preu^. allergnädigftem Priuilegio. Der Jahrgang koftet 48 Kreuzer.

Die 3nteIligenz»Zeifung erfchien wöchentlich einmal in einem Format uon 10x16 cm und enthielt

nur amtliche Bekanntmachungen, kirchliche Rachrichten (Kopulierte, Geborene, Geftorbene), einige ünferate,

angekommene Fremde, Getreide», Viktualien» und Fleifdipreife; liefeftoff finden wir in dem inzwifchen zum
«i^ntelligenzblatt)' umgenannten und einigemal in der Woche erfchienenen Blatt erft in den 1860 er fahren.

Das <i3ntelligenzblatti' und die uorgefchilderte Druckerei hatten ftets die gleichzeitigen Befi^er.

Die Buchdrucker Deppert und ITlillizer uergrö^erten das täglich erfcheinende «lUntelligenzblatt)', das fie mit

einer Auflage uon zirka 1200 übernommen, im Berbfte 1902 auf das heutige Format (48x64 cm) und

gaben ihm am 25. Dezember 1905 den zeitgemäßere Citel «Schwabacher Cagblatt», das an Verbreitung und

Umfang zufehends zunahm; heute zählt es rund 3000 Abonnenten (im Winterhalbjahr etwas mehr,

im Sommerhalbjahr etwas weniger) bei einem Umfang uon 4, 6, 8, 12 und teils auch 16 Seiten und ift

das uerbreitetfte der in der Umgegend Ilürnbergs erfcheinenden Blätter.

Als wirkungsuolles 3nf ertions»Organ ift das 'iSchwabacher Cagblatti', da es in allen

Kreifen der Stadt und des Bezirkes Sdiwabadi und darüber hinaus gelefen wird, ganz befonders zu empfehlen.
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Prii^ Bardel
pormals Siegmund Soldan'fdie

ßof°Buch% Kmlt- und IHunkalienhandlung

fln der ITluleumsbrücke Rurnberg Celefon Or. 2848.

rtGin Buch, das leben [oll, muß leinen

Sdiul^geilt haben. j'

F. V. Bagedorn (1737).

Huf Bücher, IHuIikalien und Gemälde ausgedehnf, hat diefer leuchtende Sa^, den wir als

niotto an die Spi^e hellen, dem Baule, das hier kurz von [ich erzählen will, immer zur Rieht«

fchnur gedient, flicht allein die flusnüf}ung kaufmännifcher Fähigkeiten, fondern uielmehr ein hin«

gebendes Arbeiten nach künltleriFchen 6rund[ät}en ermöglichten es dem Gründer des ßaufes, dem ßofbuch'

höndler Siegmund Soldan, das GeFchäft in der Zeit von 1861 bis 1890 auf eine ßöhe zu bringen, die

bis in die hijchften Kreife des Geburts- und Geiltesadels ungeteilte Anerkennung fand. Der Rachfolger

Soldans, fluguft Zemfch, der bis 1903 Befifjer des Gefchäftes war, hielt an den erprobten Grundfäl3en

feft, und der jetzige Inhaber, Frilj Bardel, hat es, wie der ftets wachfende Kundenkreis deutlich beweift,

uerftanden, das GeFchäft auf der angegebenen Grundlinie den guten Anforderungen der fleuzeit anzupaflen.

Daraus ergibt fich Fchon, dafj auf den Gebieten der Literatur, ITlufik und FTlalerei in der

SoIdan'Fchen Bofbuchhandlung ein gleich guter und reichhaltiger Vorrat an Erzeugniffen alter

nieifter, wie uon Schöpfern der Ileuzeit bis auf unfere Cage zur Verfügung fteht. Dafj neuerdings auch

die bildende Kunft eine Beimftütte in der SoIdan'Fchen Bofbuchhandlung gefunden, hat ihr raFch

einen neuen Kreis uon Freunden gewonnen, foda^ Fie in keiner Beziehung einen Vergleich mit den heften

GeFchäften anderer Städte zu Fcheuen braucht.

Die Gepflogenheit des ßaufes, jedermann den Befuch der uornehm ausgeftatteten Aus-

f tellungsräume im Innern des GeFchäftsgebäudes an der FTlufeumsbrücke unentgeltlich und ohne

jeden Kaufzwang zu geftatten und in allen einFchlägigen Fragen gerne koftenlos Auskunft zu

erteilen, darf wohl auch an diefer Stelle den Befu ehern Rürnbergs höflich in Erinnerung gebracht

werden, ebenfo da^ künftleriFch ausgeftattete Kataloge ohne Gntfchädigung verabreicht und nach auswärts

uerfandt werden.
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Bürftenfabrik Erlangen n.»6<
vorm. Smil Kränzlein in Erlangen.

Schutz '-^yC^^^ Marke.

Die Uniuerntötsftadt Erlangen befteht aus der flitffadt, deren Urlprung auf mehr als 1000 "Jahre zurück-

zuführen \\t und aus der Reuffadt, die durch FTlarkgraf Chriftian £rnft gegen Gnde des 17. üahr«

hunderts gegründet und den ihres Glaubens wegen aus Frankreich uerfriebenen Emigranten als

Wohnfitz angewielen wurde. Diele Refugies Find die Begründer der But=, Bandfchuh», Lieonifche Crelien-

und Kattunfabrikation, ferner der Gerbereien und Strumpfwirkereien in Erlangen, weldie ünduftriezweige

[ich in der Folge mächtig entwickelten und zu hoher Blüte gelangten. Sie find jedoch im Laufe der Zeit mit
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Ausnahme der Serbereien und der Bandfchuhfabrikation alle wieder eingegangen. Zu den neuen 3ndu[frie=

zweigen Grlangens gehören Bierbrauerei, Weberei, Spinnerei, ferner die Fabrikation von Schreibmaterialien,

Kartonagen, Portefeuillewaren, elektro^medizinirdien Apparaten und Bürften.

Die ältefte Bürftenfabrik war die uon 3. Rogler, welche im 3ahre 183<) gegründet und bis zum

Anfang der 70er üahre mit großem Erfolg betrieben wurde. Aber fowohl diefe, als auch zwei andere

[pciter entftandene Fabriken gingen im liaufe der Zeit wieder ein, was wohl in der Bauptfache darauf

zurückzuführen ift, da^ diefe Fabrikanten es nicht uerftanden haben, der Zeit und den Verhältniffen

Rechnung zu tragen.

Die Bürftenfabrik Erlangen A.=6. uorm. Gmil Kränzlein wurde uon ihrem Vorbefitzer im 3ahre

1872 gegründet und arbeitete fich aus kleinen Anfängen zu ihrer je^igen Bedeutung empor.

Während noch im 3ahre 1876 nur 12 — 15 Arbeiter befchäftigt waren, finden zur Zeit über 400

ihr ftändiges Auskommen. Bis zum Hahre 1882 beftand die Fabrikation lediglich aus Bandarbeit, während

heute hunderte uon mafchinen mannigfachfter Art fich im Betrieb befinden.

Die Ausdehnung des ßefchäftes war aber keine plö^liche und fprunghafte, uielmehr zeigen die

graphifchen Darftellungen über den Umfat5 uom Sründungsjahre an eine gleichmäßig fortfchreitende Gnt=

Wicklung. Diefer Umftand brachte es auch mit fich, daß in jedem üahre gebaut und mindeftens alle drei

üahre ein größerer An= oder Ileubau notwendig wurde.

3m 3ahre 1896 wurde das Gefchäft in eine AktiengefellFchaft umgewandelt, die Direktion blieb jedoch

audi nadi deren Gründung bis auf den heutigen Cag in den Bänden des ßerrn Kommerzienrats Kränzlein.

Die Fabrikation des Gtabliffements ift eine öußerft mannigfaltige. Reben den uon Anfang an

hergeftellten Bürftenarten, bei welchen die Bölzer gebohrt, eingezogen und mit einer Decke uerfehen werden,

wurden im Laufe der üahre folgende Betriebszweige angereiht:

Das Ginftanzen der Borften mitteilt Gane'fchen Cinftanzmafchinen, ein Verfahren, das insbefondere auch

zur Berftellung uon eelluloid=Zahn= und Ilagelbürften und anderen feinen und mittelfeinen Bürften dient.

Die Einführung uon fogenannten RögnerTchen Ginftanzmafchinen, welche automatifch gleichzeitig

bohren und ftanzen und zur ITlaffenfabrikation dienen.

^m 3ahre 1891 wurde die Fabrikation uon Bürften mit einer nach einem Geheimuerfahren her=

geftellten elfenbeinartigen Politur begonnen, welche Fabrikate fich auch heute nodi größter Beliebtheit beim

Publikum erfreuen.

Um 3ahre 1893 kam als neuer Betriebszweig die Fabrikation uon Bein=Zahn= und Hagel»

bürften hinzu. Gs war dies der erfte Verfuch in Deutfchland, Zahnbürften nach englifchem und franzöfifchem

Syftem herzultellen und zur Einführung war die Befchaffung bezw. Berbeiziehung franzöfifcher mafchinen

und Arbeiter notwendig, [längere Zeit war eine ganze Kolonie franzöfifcher Arbeiter in der Fabrik

befchäftigt, welche aber nach und nach wieder ihre alte Beimat auffuchten, indem fie fich an die deutfchen

Verhälfniffe nicht gewöhnen konnten.

Für diefe Betriebsabteilung, die fich im liaufe der üahre fehr gut entwickelt hat, ift für diefes

üahr eine weitere Vergrößerung in Auslieht genommen, um dem wachlenden Bedürfnis zu genügen.

Die in der Fabrik hergeftellten Zahn= und Ilagelbürften find mindeftens ebenfo elegant und halt'

bar gearbeitet, wie die englifdien und franzöfifchen Grzeugniffe und diefer Umftand hat es mit fich gebradit,

daß heutzutage auch dasjenige Publikum, welches für gute Zahnbürften etwas mehr anzulegen uermag,

nicht mehr auf den Kauf ausländifcher Fabrikate angewiefen ift.

Die Fabrikation uon feinen uerdeckt eingezogenen Bürften aus Celluloid, Schildpatt, Elfenbein und

edlen Bölzern aller Art wurde im üahre 1899 aufgenommen. Die auf diefe Weife hergeftellten Bürften

gehören in der Bauptfache für den Export nach Amerika.
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3m 3ahre 1904 erwarb die Bürlfenfabrik Erlangen das deutfche Patent für die Zahnbürften <i3deal=

ßygieniquei-, eine Erfindung des bekannten Zafinarztes F. Zieiinski in WarFctiau. Diefe Udealzatinbürften

haben fidi in kurzer Zeit den FTlarkt erobert; fie find elegant ausgeftattet, unbedingt haltbar, angenehm im

Gebrauch und uon zahnärztlichen Autoritäten aus hygienifchen und zahntechnifchen Gründen warm empfohlen.

Den jüngften ünduftriezweig bildet die Berftellung uon Bürften, bei welchen die Borften nach

einem amerikanifchen Verfahren eingekittet werden, wofür die Bürftenfabrik die Patente für faft alle

europäifchen Staaten befi^t.

ün den Vereinigten Staaten faeftehen bereits grof5e Fabriken, welche fich ausrchlief5lich mit der

Fabrikation diefer Bürften befaffen und jährlich uiele hunderttaufend Dut3end herftellen. Bei diefem Ver«

fahren ift es in Bezug auf den Arbeitslohn ganz gleich, ob die Bürften uiel oder wenig Borftenbündel

haben, denn das Bohren und Einziehen bezw. Einftanzen kommt dabei gänzlich in Wegfall. Die neuen

Bürften haben in flordamerika allgemeine Verbreitung gefunden und die dortigen Fabriken find derart

befchäftigt, da^ immer wieder neue mafchinen zur flufftellung gelangen. Diefe Patentbürften haben

ein gefälliges flusfehen und find unbedingt haltbar. Durch die Einfparung an Arbeitslohn ift der Preis

felbftuerftändlich geringer, als bei den älteren Bürftenarten.

Die Fabrikation diefer Patentbürften brachte wieder eine wefentlidie Vergrößerung des Etabliffements

mit fich und führte zur Errichtung einer Filiale in der flöhe des ßauptgefchäftes mit einer überbauten

Grundfläche uon über 1000 Quadratmetern. Diefe Filiale dient ausrchlief5lich der Fabrikation der neuen

Patentbürften.

Da die Erzeugniffe der Fabrik zumeift aus mittelfeinen und feinen Bürften beftehen, fo kommen

in der Bauptfache nur Schweinsborften zur Verwendung, während Surrogate nur in geringerem maf3ftabe

zur Verarbeitung gelangen. Früher konnte der Bedarf an Borften faft ausfchließlich durch Deutfchland und

die ofteuropäifchen liänder, insbefondere Ruf5land gedeckt werden; feit einigen Jahrzehnten werden jedoch

auch ganz beträchtliche (Tiengen indifcher und insbefondere chinefiFcher Borften uerarbeitet.

Ilächft den Borften bildet Bolz das wichtigfte Rohprodukt und es gelangen jährlich über hundert

Waggons zur Verarbeitung.

Von deutfchen Bölzern kommen liinden, Erlen, Birken, Buchen, Ahorn, Eichen, Kirfchbaum, nuf5'

bäum, Birnbaum, Zwetfchenbaum und uon ausländifchen lHahagoni in allen Arten, afrikanifches Padouk

(Rotholz), Rio= und oftindifches üacaranda, Palifander, Panama und nicaragua-Cocobolo, 3ew tree, oftindifches

und weftindifches Sntinholz (Zitronen), Oliuen, ITlacaffars madagaskar-, Bombay-, Ceylon- und Kamerun^

Ebenholz, Domingo-, Colta-Rica und brafilianifch-Vera-Pockholz (Liignum-Sanctum), Schwedifch-Birkenmafer,

weftindifches und afrikanifches Buchs, Grenadill, Cocos, Partridge, Schlangen, Korallen, Rofen, Veilchen,

Amboina und Chuya-Ulafer zur Verarbeitung.

Ferner kommt Zelluloid in allen Farben zur Verwendung, welches aus deutfchen, englifchen und

franzöfifchen Fabriken bezogen wird.

3n der Fabrik befinden fich auch geräumige Ulafchinenbau-Werkftätten, in welchen die zur Fabrika-

tion nötigen Bilfsmafchinen, Apparate und Werkzeuge zum großen Celle felbft hergeftellt werden.

Reben der Fabrikation betreibt die Firma einen bedeutenden Großhandel in Coiletteartikeln aller

Art, wie z. B. in Kämmen, Spiegeln, Receffaires u. a.

Der Umftand, daß die zahlreichen Reifenden der Firma in Deutfchland und den anderen europäifchen

Staaten direkt mit den Bürften-, Kamm-, Coiffeur-, Parfümerie- und Drogengefchäften arbeiten, bringt es

mit fich, daß die Zahl der Kunden uiele Caufende beträgt. Zur Bewältigung der riefigen Arbeit, welche

die Bedienung diefer großen Anzahl mit fich bringt, find zirka 80 Angeftellte in den Bureaux, Rlagazinen

und Packräumen tätig.



Um üahre 1891 wurde die exporNBüHten^Fabrik uon 3. Regler in Erlangen und im üahre 1899

die Bür[ten=Fabrik yon Chr. Freife in Söttingen mit dem Sefchäfte vereinigt.

Huf den flusftellungen in Rürnberg 1882, flmfterdam 1883, Berlin 1887 und Chicago 1893 wurde

die Firma mit den höchlten Preiien für Bürltenfabrikate ausgezeichnet.

3m 3ahre 1889 war der Vorbeli^er Preisrichter auf der internationalen flusftellung zu Köln und

im üahre 1896 fungierte ßerr Kommerzienrat Gmil Kranzlein auf der Bayerifchen liandesausftellung zu

riürnberg als Verfilmender des Preisgerichts, Gruppe X.

Das Aktienkapital der 6efellfchaft beträgt mk. 900000, für 1906 ift eine Erhöhung desfelben in

flusficht genommen. Die Dividenden, welche während des neunjährigen Beftehens der flktiengefelifchaft

bezahlt wurden, betrugen durchfchnittlich 8'/2 7o» in den legten beiden 3ahren 9"/'o-

Der flbfat3 der Fabrikate erffreckt fich faft auf alle Länder der Erde. Zahlreiche Reifende und

Agenten bereifen faft alle europäifchen und auch überfeeifchen Staaten.

Für den Einzug der flu^enftände im Auslände fteht die Fabrik mit Großbanken in Wien, ITlailand,

Bafel, Paris, Brüffel, liondon, Kopenhagen und anderen ausländifchen Plänen im Kontokurrentuerkehr.

Das Verhältnis zwifchen der Betriebsleitung und der flrbeiterfchaft ift ein fehr günftiges und es hat

fich während des 33jährigen Beftehens des Gefchäftes nicht die geringfte Differenz nach irgend welcher

Richtung ergeben.

Die Wohlfahrtseinrichtungen in der Fabrik find durch ftatutarifche Beftimmungen feftgelegt und

erftrecken fich auf Wohnungsgeldzufchüffe, Weihnachtsgratifikationen, Rückvergütung der Priuat=Kranken=

und Sterbeuerficherungsbeiträge, Urlaubsgelder und Bilanzgratifikationen entfprechend den Dividenden,

die die Gefellfchaft verteilt.

Die Fabrik fteht in jeder Beziehung vollftändig auf der f5öhe der Zeit und ift mit den neueften

und heften ITlafchinen und Einrichtungen ausgeftattet, welche für die Berftellung tadellofer Produkte

notwendig find.

Aus einem, wie fchon oben bemerkt, kleinen Unternehmen hervorgegangen, dürfte das Etabliffement

der Bürftenfabrik Erlangen, deren Erzeugniffe in der ganzen Welt als vorzüglich gefchäl5t werden, heute

wohl zu den bedeutendften feiner Branche zählen. Solche Erfolge aber können nur durch unerfchütterliche

Ausdauer und durch das fortgefe^te Beftreben, von der Zeit zu lernen, und nichts von dem, was fie

hervorbringt, unbeachtet zu laffen, erzielt werden.

flusgerüftet mit einer zielbewußten Direktion, einem tüchtigen kaufmännifchen und technifdhen

Perfonal, fowie einem guten Stamme an erprobten und gefchulten ITleiftern und Arbeitern dürfte es der

Bürftenfabrik Erlangen gelingen, auch in der Zukunft einen würdigen Plaß in der bayerifchen ünduftrie

zu behaupten.
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Celluloidu^aren^Fabrik

Feuchti^anger & Rafael « Rürnberg«

Das Celluloid und leine ünduWrie.

Das Celluloid verdankt feine Berülimtheit vielleicht nidit in Iet3ter Linie leinem fctilimmen Ruf. Es

ift berüchtigt als Störer der menfchlichen Sicherheit, als gefährlicher Verbündeter des Brandfeuers.

Aber diefer Fchlechte Ruf des Celluloid, weldier es in die erfte Reihe aller feuergefährlichen, ja

explofiuen Stoffe ftellt, kann widerlegt werden durch die blofjen Catfachen. 5m Laufe nachftehender Aus-

führungen, in welchen wir den Unterfuchungen Dr. Böd^mann's folgen, werden wir auf diefen Punkt

zurüd^kommen.

Um das Uahr 1860 kam Parkes in dem Beftreben, das feuere Elfenbein, Schildpatt und auch die

begehrte und nidit minder teuere Kautfchud^malfe durch einen billigeren Stoff zu erleiden, auf ein Produkt,

das hart wie Born, dabei aber elaftifch wie Lieder war: auf das nach ihm benamte Parkefin. Aus Schief}«

baumwolle und Bolznaphta und fpäter unter Zufefjung uon Ölen mifchte er eine ITlaife, welche als ^Jlofier-

material oder als wafferdiditer Überzug praktifche Bedeutung erlangte. Radi einiger Zeit erfel3te er die

Sdiie^baumwolle durdi die verwandte Collodiumwolle und erzielte durdi Beigabe uerfchiedener anderer

Chemikalien nadi mehreren Verfuchen eine zähe, fadenziehende FTlaffe, welche fidi, in der Wärme erweidit,

durdi Kneten in andere Formen bringen lie^. ITlarmorimitationen, Blätter, Kämme, Griffe etc. konnten

geformt und in uerFchiedenen Farben ausgeführt werden. 3n England wurde die neue malle gerne uer=

arbeitet, da die Produkte ganz guten flbfat? fanden, doch nidit lange Zeit, der teuere Preis verhinderte

die allgemeine Verwendbarkeit.

Da kamen im 3ahre 1869 die ßebrüder ßyatt, Budidrud^er in flew-Vork, auf einen neuen eigen-

artigen Stoff. Sie fuchten nadi einer Walzenmaffe, weldie den Einflüffen der Luft größeren Widerltand

entgegenfe^en follte als die bisher verwendete. Bei ihrer Verarbeitung von Collodiumwolle, welche aus

Cellulofe hergeftellt wurde, fanden fie durch Verfudie, da^ Collodium mit Kampher vermengt einen neuen,

fehr braudibaren Stoff ergab: das Celluloid.

Der neue Stoff war bald Gegenftand erregter Streitfragen. Theoretiker und Praktiker plat3ten

mit ihren ITleinungen, gegründet auf allerlei Verfudien, aufeinander, und die Konkurrenz, die vielleicht

zuerft das Wertvolle des neuen Stoffes erkannte, hatte fidi bald eine Fcharfe Waffe geFdimiedet, die heute

nodi ihre Wirkung nidit ganz eingebüßt hat: die "Feuergefährlidikeit-i des Celluloid. Durdi geFdiid<fe
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Zeitungsartikel und Konftruktion der unglaublichften Fälle, welche auch in der ernften PreFle Aufnahme

fanden, wurden dem neuen Stoff auf feiner Siegeslaufbahn ITlinen gelegt, welche feinen Weiterbeftand

ernftlich gefährdeten. Ulan las uon Celluloidkämmen, welche fich auf dem ßaar uon Damen uon felbft

entzündeten; Celluloidbälle auf dem Billard kamen durch Berühren einer am Rand des Billards liegenden

Zigarre in plö^lichen Brand und drohten mit ihrem Feuer die ganze Umgebung zu ergreifen; Celluloid^

gegenftände gingen durch einen Cropfen Spiritus in hellen Flammen auf ufw. Das Publikum wurde

ängftlich, wies uoll Schaudern die fo gefährlichen Eelluloidgegenftände zurück und — der Konkurrenz fehlen

ein üoller Sieg zu winken.

einige Urteile aus jener Zeit beftätigen mit Bedauern, da^ das Celluloid im fdilechtuerftandenen

3ntereffe der ^nduftrie fo fchnell abgetan, unfchuldigerweife fo mißhandelt und mit halben Verfuchen

prompt widerlegt wurde. Ilur fchüchtern trat die Behauptung auf, daß die guten Glgenfchaften des

Eelluloids doch möglicherweife all die Angriffe aushalten und fich fchließlich doch behaupten könnte, fluch

das damalige Urteil einer uns jüngft durch den Cod entriffenen Kapazität auf dem Gebiete der ^nduftrie,

des Profeffors Reaulaux (der breiten Öffentlichkeit bekannt durch feine Cätigkeit als deutfcher Reichs»

kommiffar bei der Weltausftellung in Chicago und durch fein Sammelwerk xBuch der Erfindungen und

Entdeckungen'!) fpricht fich, wenn auch nicht ablehnend, fo doch zurückhaltend über die Verwendbarkeit des

Celluloids aus. Gr möchte es in eigene, neue, feinen Gigenfchaften angepaßte Bahnen lenken und warnt

entfchieden dauor, den neuen Stoff zur Berftellung uon i'3mitationen<( herabzudrücken. Überhaupt nicht

zu imitieren, war fein Ratfchlag an die deutfche 3nduftrie. Bei aller Würdigung diefes Prinzips darf doch

wohl nicht überleben werden, daß Stoffe oder deren Gegenftände nur dann nachgeahmt werden, wenn lie

fo hoch im Preife ftehen, daß fie für die minderbemittelten nicht zu erreichen find. Die Imitationen tun

in der Regel dem Werte des Echten keinen oder nur geringen Eintrag, auf der anderen Seite aber

gewähren fie dem Unbemittelten das, wenn auch nur eingebildete, Vergnügen des Echten. Wohl find dem

Celluloid heute andere Wege als die der t'3mitationen<i offen — und die follten auch ernftlich uerfolgt

werden ~ aber vielleicht find ihm in dem Berufe, billige und gute Imitationen zu fchaffen, doch auch

keine unfchönen flufgaben geftellt. 3ft der Vorwurf: i'3mitation<i überhaupt berechtigt, wenn ein Roh=

material die gute Eigenfchaft hat, bei billigen Prellen den gleichen Effekt zu fchaffen als ein ungleich

teuereres Rohmaterial? —

Croß aller Kämpfe behauptete fich der neue Stoff, und diejenigen, welche ihm Vertrauen fchenkten,

behielten Recht. Wohl war noch eine Schwierigkeit zu überwinden: der teuere Preis, aber auch dem

konnte im Laufe der Uahre abgeholfen werden. Die Kühneren der ^nduftriellen warfen fich mit immer

größeren Anlagen auf die Berftellung uon Celluloid, der uon dielen erzielte Erfolg ermutigte auch andere

und fo entftand auf diefem neuen Gebiete ein gefunder Wettbewerb. Die Preife find infolgedeffen

entfprechend zurückgegangen und betragen heute im Vergleich zu früher ungefähr die Bälfte. Aber auch

bei diefem Stand find fie noch ziemlich hoch und erfchweren eine relativ billige Produktion fehr.

Jedenfalls dürfte folchen Unternehmungen, die Rohmaterial herftellen, immer noch ein fruchtbares Feld

geboten fein.

Auch dem, der fein Studium dem Celluloid widmet, winken noch goldene Früchte, i'golden-i in des

Wortes buchftäblicher Bedeutung. Roch finnt man darauf, die Beftandteile des Celluloid, welche haupt«

fächlldi die Urfache der hohen Preife find, durch billigere zu erfeßen oder durch eine andere Zufammen=

feßung die Verarbeitungsweife zu erleichtern; noch hemmt die Feuergefährlichkeit, die zwar, wie wir nach'

ftehend fehen werden, nicht größer ift als bei vielen anderen Stoffen, die feit langem ohne Anftoß uer=

wendet werden — noch hemmt, lagen wir, die Feuergefährlichkeit, mit der aber doch gerechnet werden

muß, den Fortfehritt der Celluloidinduftrie wie ein fchweres Gewicht; noch find der Verwendung uon

Celluloid ganze Gebiete uerfchloffen durch den bis jeßt kaum zu befeitigenden Kamphergeruch; noch bieten
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uerfdiiedene Farbenzufammenftellungen nicht unbedeutende Schwierigkeiten für die eine oder andere Form,

wie das Rohmaterial geliefert wird.

Aber tro^ diefer noch ihrer Itöfung harrenden Probleme Heben der Bearbeitung des Hlaterials

nicht mehr die Schwierigkeiten im Wege wie früher. Diele lind zwar auch heute noch fehr beträchtlich

und erfordern zu ihrer Überwindung, falls es eine folche gibt, eine langjährige, uielfeitige Erfahrung und

dazu noch gar manche Opfer, aber es werden doch ßegenftände erzeugt, die auch als Imitation ein kleines

Kunftftück find. Und diefem Umftande dürfte es zu verdanken fein, da^ Celluloid-Gegenltände heute auch

einen leichteren flbfafj finden als früher beim Publikum fowohl als auch für indultrielle Zwecke. Da^

aber der Hbla^ in keinem Verhältnis fteht zu den Fortfchritten der technifchen Verarbeitung, mag wohl

feinen einzigen 6rund darin finden, da^ das mißtrauen, welches dem Celluloid uon allem Anfang an

wegen feiner i. Feuergefährlichkeit« entgegengebracht wurde, immer noch tief im Publikum [it3t. Vielleicht

wird es auch darin beftärkt durch die oft fehr ftrengen Vorfchriften der Behörden, durch das Breittreten

einzelner Fälle, die fofort generalifiert werden, und durch die Pflege des fTli^trauens, wenn wir fo lagen

dürfen, uon uerFchiedenen anderen Seiten.

Die Celluloidgegenftände find brennbar, auch leicht brennbar, das müflen wir wohl zugeltehen, aber

BolZ', WolN, Papier» etc. «Gegenftände erfordern eine nicht mindere Vorlicht und kein menfch ftö^t [ich an

deren Gebrauch. Wenn man eine glimmende Zigarre längere Zeit an einen Celluloidgegenftand hält, fo

fchmilzt diefer unter ftarker Dampfentwicklung, ohne eine Flamme zu geben und dies wird man bei jedem

glimmenden Körper finden, der mit Celluloid in Berührung kommt. Gerät aber Celluloid - und das ift

der [pringende Punkt - in eine offene Flamme, fo geht es fofort in Feuer auf. 3ft das jedoch nicht ebenfo

mit Papier? Ulan erzählt [ich, da^ Celluloidgegenftände in einer Ladenauslage durch Sonnenitrahlen in

Feuer geraten feien. Das ift nicht möglich. Wohl ift es aber denkbar, wenn durch Konzentrierung der

Sonnenftrahien, vielleicht durch einen Brennfpiegel, eine Bit3e auf die Gegenltände gewirkt hat, wie fie

ein glimmender Körper nicht be[it5t. Welches andere brennbare ITlaterial raucht und brennt bei diefer

ITlanipulation aber nicht? Celluloidfabriken und Plätje, an welchen Celluloidgegenftände angefammelt liegen,

find wohl einer größeren Gefahr ausgefegt, aber wohl auch nicht mehr als z. B. Wollenlager oder gar

Öl' und Spirituslager, in welch let3teren das Feuer die brennende Flüffigkeit in alle Ecken trägt. Celluloid

geht rafch in Rauch eventuell Feuer auf und bleibt bis zum letzten Glimmen auf feiner Stelle. Eine

Explofion, wie uon manchen noch geglaubt wird, tritt niemals ein, weder durch Erhi^ung noch durch Reibung,

Schlag oder Druck. Wohl hört man, da^, wenn gro^e Celluloidmengen in Brand geraten, explofionsarfige

Vorgänge auftreten. Doch rührt dies nicht daher, da^ etwa Celluloid an [ich explofiu wäre, fondern erklärt

[ich dadurch, da^ durch die Zerletjung des Celluloids gro^e Gasentwicklungen [tattfinden, welche, wie alle

gefpannten Gafe, unter mehr oder weniger ftarker Druckäuf5erung Ausgang fuchen. Die Gafe, die hier

entftanden, find brennbar und entwickeln Itarke Feuerläulen.

Alles in allem genommen erfordert ein Celluloidgegenftand wohl einige Vorficht, bei feiner

Verwendung befteht aber keine größere Gefahr als fie uns die faulend und abertaufend kleinen und

großen Gebrauchsgegenltände jeden Augenblick bieten.

Das Celluloid lä^t fich durch entfprechende Behandlung in jede erdenkliche Form bringen, feine

Produkte haben fich daher auf faft allen Gebieten Eingang uerfchafft. Zu der weitgehenden Bearbeitungs»

fähigkeit des ITlaterials kommt noch, da^ feine Gegenftände neben ihrer gefälligen Form auch ziemlich

gro^e Dauerhaftigkeit befi^en. Das Celluloid ift fehr elaftifch und behält diefe Eigenfchaft auch im

verarbeitetem Zuftand; feine Produkte find daher fchwer zerbrechlich.

Celluloid kann in faft allen Conarten gefärbt werden und gibt in keinem Zuftand den ihm

urfprünglich zugeführten Farbftoff mehr ab: ein großer Vorteil für Gegenftände, an welche diefe Forderung

geftellt wird (Kinderfpielwaren etc.)



Celluloid lä^t fidi mit ßolz, lieder, ITletall verbinden, fo da^ es audi für SegenFtände aus anderen

Stoffen in Betradit kommt, in deren Zufammenftellung es tatfödilidi uiel Verwendung findet.

3n feinem erften Stadium ift es durchfichtig, alfo nicht gefärbt; in diefem transparenten Zuftand

wird es uermöge feiner Unzerbrechlichkeit mit Vorliebe als Grfaö für Glas gebraucht.

Überhaupt fpielt Celluloid als Erfa^ vieler anderer, namentlich teuerer Stoffe, wie bereits erwähnt,

eine fehr gro^e Rolle. Bekannt ift feine Fähigkeit, Schildpatt zu imitieren, die es manchmal fogar dem

Fachmann Fchwer macht, einen Unterfchied zu finden, flicht minder gelungen wird €lfenbein, ßorn, ülarmor,

Bernftein, Koralle nachgemacht, lund diefe Imitationen genieigen gegen ihre Vorbilder noch die Vorteile

eines bedeutend billigeren Preifes und größerer Widerftandsfähigkeit (Unzerbrechlichkeit). Weitere vollendete

Iladiahmungen find: Bronce, Pallifander» und fTlahagoniholz, Patridza- und Ebenholz ufw. [Gs werden

daher aus Celluloid hergeftellt all die zahllofen Segenftände der Schmuck«, Galanterie», Kurz- und

Spielwarenbranche, teils ganz aus Celluloid, teils in Verbindung mit anderen Illaterialen. Celluloidftreifen

in jeglicher Fa?on und Farbe werden auch gerne als Einlagen und flu^enfchmuck an Söolzgalanteriewaren

verwendet, ebenfo Einlagen aus Perlmutterimitation, auch ganze Gegenftände aus diefem Perlmutter

(Coiletteartikel). Umgekehrt werden auch in Celluloidgegenftände Bolz«, metall» und ähnliche Verzierungen

eingedrückt.

Die Zahntechnik befchäftigt fich viel mit Celluloid und dankt ihm gar manchen Erfolg. Die

Gaumenplatten künftlicher Gebiffe wurden lange Zeit aus mit Zinnoberrot gefärbtem ßartkautfchuck gemacht.

Beim Gebrauch zeigten fich aber Krankheits» (Vergiftungs-) Erfcheinungen, welche von dem Zinnober

herrührten. Die Platten wurden nun aus Celluloid gefertigt, welches zwar auch mit Zinnober gefärbt war,

davon aber nichts mehr abgab, da fich Celluloid innig mit feinem Farbftoff verbindet; jedenfalls haben

die Verfuche mit Celluloid, Vergiftungserfcheinungen nicht mehr ergeben, fluch die Farbentönung kann bei

Celluloid dem Zahnfleifch mehr angepaßt werden.

3n der niafchineninduftrie werden Celluloidplatten vielfach als Dichtungsmaterial verwendet, in der

optiFchen 3nduftrie als Brillen» und Zwickerfaffungen und als ITläntel für Operngläfer.

fluch die Reklame hat Fich des Celluloids Fchon bemächtigt, da deFFen GegenFtände auch bedruAt

werden können.

3n der Photographie werden Fehr gerne EntwidtlungsFchalen aus Celluloid verwendet, da diele

von Säuren nicht angegriffen werden (wie z. B. Papiermache), im Gegenfa^ zu Glas aber auch

nicht brechen.

Die Verwendungsarten von Celluloid und deffen Gegenftänden alle aufzuzählen, würde zu weit

führen, flber Felbft eine gefundene Zahl wäre fchon wieder überholt, da fich ftändig ein neuer GegenFtand

oder eine neue Verwendungsart ergibt. Für alles freilich kann Celluloid auf Grund feiner ZuFammen=

Fe^ung nicht gebraucht werden, aber die Verarbeitungsfähigkeit iFt bei FachverFtändiger Behandlung eine

erFtaunlich gro^e. Die 'iFachgemä^e Behandlungi» freilich bietet Schwierigkeiten in Fülle und fordert gar

manche Koften und Opfer.

Der Vielfeitigkeit der Fabrikation entfprediend haben wir eine weitgehenden flnfprüchen genügende

maFchmelle Einrichtung getroffen. Unfer Hlufterlager zeigt die verfchiedenartigften GegenFtände aus der

Kurz«, Galanterie= und Spielwarenbranche vom einfadien Gebrauchsartikel bis zum eleganten Iiuxusgegenftand.

nichtvorhandenes, feien dies flrtikel für technifche Zwecke oder für fpezielle Bedürfniffe, werden mit der

nötigen Fadikenntnis und unter Berüdtfichtigung der entfprechenden Preislage angefertigt, eigene üdeen,

foweit es die gegebenen Verhältniffe zulafFen, ausgearbeitet und praktifch verwertet, mit kurzen Worten:

es wird von uns die ganze VielFeitigkeit der CelluloidinduFtrie auf Grund unFerer Einrichtung, die unter

dieFen UmFtänden Fich natürlich eine gewiFFe EinFchränkung gefallen laFFen mu^, gepflegt und verwertet.
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Chamotte« und Klinkerfabrik Waldfaffen
Hcfien-Gefelirdiaff

Oberpfalz,

Aus der Bayerifdien ConinduWrie.

Hm Fu^e des Oberpfälzifchen Waldgebirges liegt das ungefähr 4000 Einwohner zählende anmutige

Städtchen Waldlalfen, welches Goethe fchon in leinen Schriften erwähnte und delfen geologifchen

Formationen er feine Beachtung fchenkte. Die mächtigen Ton- und Kaolinlager der nächften

Umgebung gaben Waldfaffen den Vorzug, der ünduftrie geeignete Plät3e für ihre Betriebe zu bieten.
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Zu einem der größten dortigen Werke zählt die: Chamofte- und Klinker-Fabrik Waldlaffen,

deren Fabrikate fidi weit über die Grenzen Bayerns hinaus eines guten Rufes erfreuen.

Die Chamotte« und Klinker^Fabrik in Waldfaffen ift in unmittelbarer Rahe des Staatsbahnhofes

erbaut und mit diefem durch eigenes flnfchlu^geleife verbunden.

Obfchon die vorzügliche Qualität der Rohmaterialien bereits dazu angetan ift, die Grundlage für

den guten Ruf der Chamotte* und Klinkerfabrikate zu geben, fo wird derfelbe hauptfächlich durch das mit

eiferner Confequenz durchgeführte Beftreben der genannten ünduftriegefelifchaft, den aus diefen Roh-

materialien gewonnenen Grzeugniffen den Stempel der Vorzüglichkeit und erftklaffigen Ausführung

aufzudrücken und ihnen ein weit verbreitetes flbfal3gebiet zu fiebern, noch mehr gefördert.

Als Betriebskraft für

die uerfchiedenften vor-

handenen Ziegelmafchinen

kommt Dampf und Elek-

trizität zur Anwendung.

Zwei Flammrohrkeffel von

je ungefähr 110

Quadratmeter Beizfläche

erzeugen abwechfelnd den

Betriebsdampf für zwei

Compoundmafchinen mit

Pentilfteuerung und Con-

denfation von zirka 200

Pferdeftärken und 50

Pferdeftärken. Außerdem

vermitteln zwei gro^e

Dynamomafchinen von 440

und 420 Ampere die Über-

tragung der elektrifdien

Kraft an fünf ülotoren,

welche, verteilt auf dem

ganzen Werke, die Schläm-

merei- und Zerkleinerungs-

Anlagen, fowie Ton- und

Kaolinaufzüge ufw. in

Betrieb fe^en. Die ganze

ITlafchinenanlage ift nach den neueften Erfahrungen der Cechnik fo eingerichtet, da^ der Cransport, die

Bomogenifierung und Verarbeitung der forgfältigft vorbereiteten Rohmaterialien auf das Vorteilhaftefte

erfolgen kann.

An Brennöfen find auf der Chamotte- und Klinker-Fabrik in Waldfaffen: zwölf Rundöfen mit

überfchlagender Flamme, ein

Diefener-Ofen mit 26 Kam»

mern für2 Feuer, ein Kammer-

ofen mit 16 Kammern, fowie

ein Ringofen mit 12 Kammern

vorhanden.

Au^er der Fabrikation von

hochfeuerfeften Cha motte-

waren für alle ünduftrien werden keramifche Fabrikate der verfchiedenften Art angefertigt, ßiervon

find in erfter liinie die Klinkerplatten und Klinkerziegel zu erwähnen, welche bezüglich ihrer

Feftigkeit, elaftlfchen Bärte uud Wetterbeftändigkeit von keinem anderen [Tlaterial übertroffen werden.

Ganz befondere Aufmerkfamkelt ift den neueften Fabrikaten: Selbftfaugenden Gffen- und Venti-

lationsftelnen nach 3ahn's Patent zu widmen. Dlefelben find von Wiffenfchaft und Praxis als

diejenigen anerkannt, welche die höchfte Wirkung garantieren und gleich zuverläfflg bei Wind, Sonne

und jeglichem Cemperaturwechfel befunden find.

Die gro^e Beliebtheit, deren fleh die Waldfaffener Chamottefabrikate erfreuen, hat dem

Werke Veranlaffung gegeben, eine bedeutende Vergrößerung diefer Fabrikationsabteilung vorzunehmen und

u. a. auch die Berftellung von ITluffeln für Porzellan-, Emaille- und verwondte ünduftrien aufzunehmen.

Die Berftellung erfolgt aus den bewährten hochfeuerfeften Chonen der eigenen Gruben, in Verbindung mit



den berühmteren ITlaterialien und Edeltonen aus Deutfdiland und dem benachbarten Böhmen. 3ede

miFchung wird vor dem Verfand durch flnalyfe geprüft und der pyrometrifchen Probe im Deuille-Ofen

unterzogen, fo dafj das Werk befähigt ift, nach Angabe des Zweckes und der erforderlichen Cemperatur

jede Art uon feuerfeften Fabrikaten herzuftellen. Als befonders bewährte Chamottefabrikate find, au^er

den Reichsformatfteinen uerfchiedenfter Qualität, faft immer fämtliche Formfteine für die Porzellan«,

eifen«, Con- und Kalk-3ndu[frie in den gangbarffen, langjährig erprobten marken auf Lager;

ebenfo bilden die Backofenplatten, welche die ßi^e halten, nicht fpringen, nicht [engen,

fowie uon faft unbegrenzter ßaltbarkeit find und ein reinfarbiges Gebäck liefern, eine befondere,

uiel begehrte Spezialität des Werkes.

3edem Fremden, der die gröf5eren Städte Bayerns, welche durch ihre gro^e, hiftorifche

Vergangenheit, Kunftfammlungen

und herrlichen Umgebungen, fo uiele

Anziehungspunkte bieten, befucht,

fällt es angenehm auf, da^ die

Crottoire.diefer Städte uerhältnis-

mä^ig uiel weniger ermüdend auf

die Fu^muskulatur wirken, wie die

mit ftarrem Granit gepflafterten

Bürgerfteige anderer Orte. Den

Hauptgrund liefern die in den

meiften bayerifchen, mittel- und

füddeutfchen Städten uerwendeten

Klinkerplatten. Diefelben, bei fach«

gemä^efter Verarbeitung nach

eigenem Verfahren gepref3t und in

Weif5glühhit3e gebrannt, bewirken

bei ihrer auf3erordentlich zähen

und elaftifchen Bärte ein fo ange=

nehmes, mildes Auftreten, da^ eine

Ermüdung der Fü^e faft gar nicht

oder doch uiel fpäter auftritt, wie

bei Granit oder anderem Pflafter.

Ein beionderes Verdienft der Cha«

motte« und Klinker-Fabrik in Wald«

faffen ift es, die Fabrikation diefer berühmten Klinkerplatten, unterftü^t durch ausgezeichnetes, feuerbeftändigcs

Rohmaterial und befte mafchinelle Einrichtungen, auf eine folche Böhe der Vollkommenheit gebracht zu haben,
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da^ in Bezug auf Dauer, fchönes Ausfehen und Preiswürdigkeit jeder Konkurrenz begegnet werden kann. Die

Klinkerplatten finden infolgedeflen auch ftets fteigende Verwendung und Verbreitung; bei ftaatlichen

und itödtifchen Behörden zur Pflafterung der Bürgerfteige, Bahnfteige, Gas«

anftalten, Schiachthäufer, Badeanftalten ufw.; bei faft allen ünduftrien, wie

Brennereien, Brauereien, Bleichereien, Färbereien, Deftillationsanftalten, Liabora«

torien, FTlolkereien; bei der Landwirtfeh aft für Pferde« und Viehftälle, Kellereien,

Bofräume und Einfahrten etc., überhaupt in jedem Betriebe, wo die Pflafterung der Arbeits«

und Fabrikräume uiel der Iläffe, dem Frofte oder Säuren ausgefegt ift, fowie fauberfte und

dauerhaftefte Ausführung gefordert wird.



Die Klinkerziegel, nach denfelben guten Prinzipien, aus gleichen Roh-

materialien, im fchärfften Feuer, wie die Klinkerplatten hergeltellt, werden zur Aus«

Führung uon Banktrelors, Brücken», Kanalifations», Schleufen» und überhaupt

allen Waffer- fowie Grundbauten uerwendet, fo da^ auch die Waldfaffener Klinkerziegel hinfichtlich ihrer

Wetterbeftändigkeit und namentlich den Wülfer-, Froft- oder alkalifchen Einwirkungen gegenüber keinen

Ginwand finden oder aufkommen laffen.

Wenn wir den in Waldfaffen fabrizierten felbftfaugenden Gffen» und Ventilations-

fteinen «i3ahn's Patent»», deren üizenz die Chamotte» und Klinker-Fabrik erworben hat, noch einige

Worte widmen, fo gefchieht es, um diefer epochemachenden Erfindung, welche fich Fchon uiel-

taufendfach bewährt hat, die weitefte Verbreitung zu fichern.

Diefe Effen- und Venti-

lationsfteine werden je^t fchon

uon Dielen Behörden

uorgefch rieben und in

der Praxis, aus den Kreifen

derVerbraucher als <iSchorn-

fteinkopf der Zukunft^

bezeichnet, da fie unter allen

zugfördernden Bilfsmitteln

den erften Pla^ einnehmen

und wirklich auch verdienen,

denfelben zu bewahren.

Die Selbftfaugenden

etfen- und Ventilations-

fteine geftatten, ohne da^

fich der Schornftein irgend wie

merklich uon anderen Schorn-

fteinen unterfcheidet, den Zug

uon uornherein ficher zu ftellen und machen jeden befonderen Schornfteinauffa^ überflüffig; fie find dabei

einfach, billig, zuuerlöffig, weiter- und feuerbeftändig, roften und yerfagen nie, uerurfachen kein Seräufch,

wie drehbare inetallauffäl5e, ftören nie die Architektur, fondern laffen fich jedem Bauftile anpaffen und

verunzieren nie, fondern Fchmücken jedes Baus. Außerdem find fie mit gleichem Erfolg und Vorteil

auf Ventilationsröhren bei Fabriken, Vereinshöufern, Pferde- und Viehftällen, Aborten ufw. verwendbar;

kurzum die felbftfaugenden 6ffen- und Ventilationsfteine find und bleiben das Vollkommenfte auf

diefem Gebiete. Unterweifungen für deren fachgemäße Anwendung ftehen gerne zu Dienften.

Für den Lokalbedarf und die engere Umgebung Waldfaffens werden jährlich noch mehrere

niillionen ITlauerziegel angefertigt; diefelben, mit kräftigen ITlarchinen hergeftellt und im Ringofen

fcharf gebrannt, erfreuen fich allgemeiner Anerkennung und flotten Abfat5es.

mit Preisliften, Koffenanfchlägen fowie jeder gewünfchten Auskunft über ihre uerfchiedenartigen

Fabrikate fteht die Chamotte- und Klinker-Fabrik in Waldfaffen jederzeit koftenfrei zur Verfügung.
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Cintner * Ilürnberg
Fabrik und Gxporf chemirdi=pharmazeutirdier Utenfilien und Apparate, Verbandftoffe

3n Italien: ITlailand, Via flriosto 29, in Wien VI. Sumpendorferftra^e 46.

Spezialität: Apotheken« und diemifdie [laboratorium-einriditungen in gediegener Ausführung.

Pharmazeutifdie Präparate und ßanduerkaufsartikel, Patent.faltenfdiaditeln, [owie fömtlidie Artikel zur Krankenpflege.

medizinifche Seifen.

Vis-ä-uis dem neuen Core, inmitten herrlicher 6arten-flnlagen erhebt (ich ein mächtiges Gebäude

mit zirka 3000 Quadratmeter Arbeits- und liogerräumen.

Die Firma wurde 1897 gegründet und ift es derfelben gelungen, [ich durch fachgemäße

Zufammenftellung ihrer Fabrikate, den Hamen eines unbedingt erften Baufes in diefer Branche am

Continente zu fichern.

Die Firma unterhält Zweigniederlaffungen in ITlailand und Wien, ihre Verbindungen find weit

verzweigte, fodaf5 iie fich auch zu den größten Exportfirmen Bayerns rechnen darf.

Es ift fchwer, in diefem kurzen Berichte über die Fabrikate der Firma zu berichten, diefelben

umfaffen fämtliche Bedarfsartikel für Apotheker.
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noriS'Chocoladen« und ConfWuren«Fabrik

Carl Bierhds

Rürnberg
(Inhaber: Rudolf, Carl und Fri(} Bierhals).

Die noriS'Chocoladen- und Confifuren» Fabrik Carl Bierhals, nürnberg, wurde Im üahre 1863 als

Zuckerwarenlabrik uon dem Vater der je^igen Inhaber gegründet, flis lolche hatte fie lieh durch

ßerltellung feiner Bonbons und Confituren einen ausgedehnten treuen Kundenkreis erworben, als

fie dazu uor einigen fahren, anfangs 1902, die Chocoladen« Fabrikation, von der Bohne an, einrichtete.

Sie wählte hiezu nicht nur einen fehr günftigen Zeitpunkt des allgemeinen fluffchwungs diefer 3nduftrie,

[ondern auch den richtigen Grundla^, nur garantiert reine, allererfte Qualitäts-Chocoladen unter der

gefel}lich gefchü^ten Urfprungsmarke <tnoris-ehocoladeni' nach modernfter Art herzuftellen und in

den Bändel zu bringen. Sie nimmt daher auch das Verdienft in flnfpruch, eine erfte bayerifche Chocoladen«

Fabrik zu fein, welche es unternahm, den heften ausländifchen ITlarken mindeftens gleichwertige deutfche
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ehocoladen an die Seite zu [feilen und dielen den erforderlichen flbia^ zu uerfdiaffen, ja iogar, wie

man [agen mu^, gegen das Vorurteil, weldies dem Deutfchen gegen ieine eigenen Crzeugniiie anhaFtef, zu

erzwingen. Da^ ihr dies gelungen, beweift die fortgefe^te Vergrößerung ihres Betriebes, beweift aber

auch, daß ein wirklich gutes Fabrikat unbedingt Eingang und Würdigung beim Publikum findet und feinem

höheren Wert entfprechend auch angemeffene Preife erzielt, die den auslöndifchen Fabrikaten gegenüber

tro^dem nodi als fehr mäßige bezeichnet werden müffen.

Die floriS' ehocoladen» und Confituren- Fabrik Carl Bierhals, Ilürnberg, liegt an der münchen«

Ansbach-, Würzburg« und Bamberger Bahnlinie redits kurz uor der Einfahrt in den Bahnhof in Ilürnberg

und zeigt ihr Firmenfchild weithin. Sie bedeckt ein flreal uon über 30 000 Quadratfuß, ift mit den heften

und neueften IRarchinen und Einrichtungen ausgeftattet, mit Dampf« und elektrifchem Betrieb, welcher

leßterer eine große Reinlichkeit ermöglicht, uerfehen. Alle Fabrikräume werden mit Dampf geheizt. Für

vollkommene Abkühlung der gefertigten Chocoladen find große Kellerräume mit Kühlmafchine vor»

banden. Ausgedehnte kühle und trockene fiagerräume bergen die fertigen Fabrikate in uerpacktem wie

offenem Zuftande und in tadellofer Ordnung und Überficht. — Die rohen Cacaobohnen, aus heften über«

feeifchen Provenienzen, werden meift über föamburg oder auf Abladung in den Produktionsländern

eingekauft, unter Zolluerfchluß in der nürnberger Zollhalle oder in den Fabriklägern aufgefpeichert, dann

je nach Gebrauch geröftet und nach neueftem, befonderen Perfahren bis zu der Feinheit und Delikateffe

verarbeitet, welche in gefälligen, patentamtlich gefchüßten Packungen als 'i noris-Chocoladeni' in die

Welt hinaus wandern. ITlögen fie überall wohlwollende Aufnahme finden und Zeugnis ablegen davon,

daß deutfcher ßewerbefleiß an der Spitze marfchiert.'

Daß die floris-ehocoladen» und Confituren^Fabrik Carl Bierhals, Ilürnberg, fortfährt, ihre fehr gut

eingeführten Bonbons, Zuckerwaren und Fantafie-Artikel ebenfalls den Anforderungen der neueften Zeit

und Ulode anzupaffen, ift felbftverftändlich. Befonders in Weihnachts- und Saifon = Artikeln ift ihre große

üeiftungsfähigkeit bekannt und eine Spezialität, kleine Puppenküchen» und Kinderkaufläden «Artikel mit

ehocolade-Füllung etc. und nach allen möglichen Originalpackungen reizend imitiert, finden großen Anklang

und maffenhaften Abfaß. ßier vereinigt fich die ChocoladeU'Branche in gefchickter Weife mit der auf einem

Weltruf begründeten nürnberger Spielwaren ünduftrie.

Auch in Ofter^Artikeln bringt die Firma ftets neue und wirkfame Spezialitäten. Aber immer ift

auf die Qualität des materials, fei es Chocolade, Fondant, Creme, Defferts etc. ganz befondere Sorgfalt

verwendet, fodaß die hübfche Ausftattung niemals dem vorzüglichen Gefchmack der Ware Einbuße tut.

Sroße Arbeit und Umficht erfordert ein folcher vielfeitiger Fabrikbetrieb, umfomehr, als die füßen Erzeug»

niffe von befchränkter ßaltbarkeit und nur für ein kurzes, aber doch alle Welt erfreuendes Dafein

beftimmt find.

Das Anfehen, in welchem die noriS'Chocoladen» und Confituren» Fabrik Carl Bierhals, nürnberg,

bei ihrer über Deutfchland und im Ausland verzweigten Kundfchaft fteht, bürgt für eine fernere gute

Entwicklung des Unternehmens. -

E



Deutfch-Franzönfche

Cognac^Brennerei und Wein[prit«RaEfinerie

6ebrÜder ITIactlOlI (ßctiengelelirdiafO

[Röndien
Filialen: ITlainz und Cognac.

Diefes fehenswerte etabliffement befiht au^er einer ganz modernen Ginriditung großen Sfils für die

Branntwein-Rektifikation eine Cognacbrennerei und Liikörfabrik.

Die Cognacbrennerei, in weldier faft ausFctilieiglidi franzöfifdie Weine aus der Cfiarente

gebrannt werden, ift nadi franzöfiFctiem FTlufter eingerichtet und mit den beften, leiftungsfähigften und

modernften Apparaten ausgeitattet. Die Firma uerfiigt über ganz bedeutende Lager alter Weindeftillate
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Seit langen fahren Ht ein bedeutender Zweig der Fabrik die Berftellung uon andern Edel-

brannfweinen, wie Kirfch» und Zweffchgenwaffer, Wachholder, Enzian etc. etc., für weldie

Produkte die Firma ein weit über die Grenzen des deutfchen Reichs hinausgehendes Renommee befitzt.

3n der üikör Fabrik werden die allerfeinlten Qualitäten, wie Cura^ao Ipecial, Sherry

Brandy, Bladtberry Brandy etc. hergeltellt, welche lieh würdig den renommierteren ITlarken des

Auslandes an die Seite [teilen können; da^ dies auch uom konlumierenden Publikum anerkannt wird,

beweift der uon Hahr zu 3ahr fich mehrende Export diefer Waren nach allen Iiöndern des Erdenrunds,

wo man Wert auf einen guten Cropfen legt.

Die nebenftehenden Abbildungen dürften einigermaßen ein Bild uon der Ausdehnung der Fabrik»

anlagen und ihren zweckmäßigen Einrichtungen geben. Sowohl im üntereffe des Publikums, als auch

der einheimifchen Snduftrie ift zu hoffen, daß das Vorurteil, das uielfacti noch gegen einheimifche ITlarken

der Spirituosenbranche befteht, einer Würdigung der einheimifchen Erzeugniffe Plaß machen möge.
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Grtte Bayer, Gisfchrankfabrik

Sofef PIoFdini^nick, ^f*S''"ifl

• • Gegründet 1868 • •

25 mal prämiiert mit den höchften fluszeictinungen ciuf 3nduffrie= und Weltausftellungen.

Die Behandlung und Aufbewahrung üon Speife und Crank ift heutigen Cages ohne Eis kaum denkbar.

3m Reftaurationsbetriebe fowohl wie in den uerfchiedeniten anderen gewerblichen Zweigen, wie

nietjgereien, Konditoreien, [Tloikereien etc., wie auch endlich im priuaten ßaushalte [pielt das 6is

eine ganz bedeutende Rolle, denn es iit zur Konferuierung und zum Wohlgefchmack der meilten

riahrungs- und Genu^mittel einfach unentbehrlich. Obwohl nun die Produktion refp. Gewinnung uon Roh»

6is überall eine fo bedeutende, daf5 der Preis an und für lieh niedrig zu nennen ift, io fchmilzt es doch

fchnell fort, und der itets notwendig werdende Grfatj macht feinen kontinuierlichen Gebrauch ziemlich teuer.

Die nimmer raftende ünduftrie hat fich nun feit etwa yier Jahrzehnten auch diefes Umftandes angenommen,

um durch die ßerftellung uon befonders konftruierten Schränken das Schmelzen des Eifes, wenn auch nicht

ganz zu befeitigen, fo doch wefentlich zu uerlangfamcn.

Wir glauben deshalb, unferen uerehrten liefern einen Dienft zu erweifen, wenn wir ihnen einmal

einen Einblick in eine derartige Fabrik ermöglichen, und, da wir bei unferen kürzlichen Unformationsreifen

in Unterfranken in der Erften Bayerifchen Eisfchrankfabrik Uofef Plofchnitjnick in

flfchaffenburg eine Fabrikationsfirma diefer Branche uon ganz heruorragendem Range kennen

lernten, fo laden wir den liefer ein, uns, natürlich nur in Gedanken, bei Befichtigung diefes grofjen und

intereffanten Werkes und feiner Erzeugniffe zu begleiten.

Die Firma nennt fich die „Erfte" ihrer Art und dazu ift fie auch uollberechtigt, denn zweifellos

ift fie auch die erfte Fabrik ihrer Branche und jedenfalls zählt fie in ganz Deutfchland zu den erften und

diteften Gefchäften, denn die Gründung datiert in das üahr 1868 zurück, alfo in eine Zeit, in welcher die

Eisfchrank-Ünduftrie überhaupt erft entftand. Das flfchaffenburger Baus ift mit und in diefer !Jnduftrie

gro^ geworden, ja, mehr als das, denn man kann dreift behaupten, dalg zu dem hohen Range der VolN

endung, in welchem fich gegenwärtig die deutfche Fach=3nduftrie befindet, die Erste Bayerifche EisFchrank»

Fabrik üofef Plofchni^nick einen erheblichen Cell beigetragen hat, indem deren jeweilige Inhaber ftets

beftrebt waren, durch fortwährende Veruollkommnungen und Verbefferungen die Leiftungsfähigkeit der

Fabrikate und fomit die Gefamtinduftrie zu heben und zu fördern.

Es kann ja nun nicht unfere Aufgabe fein, die Fabrikate der genannten Firma hier alle Reuue

paffieren zu laffen, denn dazu find die grofjen, texlich wie illuffratiu reich ausgeftatteten Kataloge der
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Firma da, welche durch Wort und Bild alles Wilfenswerfe bekannt geben. Wir erwähnen deshalb nur ganz

kurz, da^ die Firma alles fabriziert und liefert, was überhaupt zur Branche zu rechnen ift, und zwar

unterfcheiden fich deren Fabrikate in zwei Hauptabteilungen :

I. für den priuaten Gebrauch, II. für den gewerblichen Betrieb.

3n erfterer Beziehung zählen wir an zwanzig Arten ein=, zwei= und mehrtüriger Gisfchränke

mit einer oder mehr Etagen, mit oder ohne oberen Speiferaum und Bängeuorrichmng, Stechhahne n =

eisfchränke für liegende oder ftehende Fäfier, diuerfe Gisfchränke für Wein, Bier, mineral' etc. Waller,

zu den größten Raumuerhältnillen.

Betrieb hat die Firma einen eigenen

lallen, der auf 40 Seifen Sro^=

ausgeftattet ilt und für fich allein

Speziell in dem Artikel 'ieis=

rationen, Cafes, Bäckereien, rne^=

Gisfchrankfabrik üofef Plorchnit3nick

da^ wir dreift behaupten können,

mülfen, die Firma werde hierin uon

Die Fabrik lä^t bei Anfertigung

drei Bauptgefichfspunkte walten.

Konferuatoren und £iskühler bis

3n Bezug auf den gewerblichen

Büffet = Katalog - herftellen

Quart mit ca. 100 311ultrationen

ein kleines Kunftwerk ift.
-

fchrank'Büffetsi' für Böteis, Reftau=

gereien feiltet die Erlte Bayerifche

in flfchaffenburg fo Hervorragendes,

ohne Widerfpruch befürchten zu

keiner anderen Seite übertroffen,

jedes einzelnen ihrer Fabrikate

nämlich Solidität, Eleganz und praktifche Brauchbarkeit. - Das Werk befindet fich drauf5en jenfeits der

Bahn an der Illarienftra^e. Dank feines bedeutenden Cerrainbefi^es war es ihm möglich, veranlagt durch

den immer größeren fluffchwung des Sefchäftes, ganz bedeutende bauliche Vergrößerungen uorzunehmen,

wobei die neueften Grrungen=

verwertet wurden. — flußer der

Firma eigene Sägerei, eigene

eigene ITlalerei. Die bewegende

mafchine uon (?0 Pferdekräften und

Systems und uon großer Leiftungs-

beträgt 80 Köpfe, eine ganz be-

wägt, daß die Fabrik bekanntlich

mafchine ausgeftattet ift. - Das flbfaßgebiet der Firma

fchaften der modernen Cechnik

eigentlichen Schreinerei hat die

Fraiferei, eigene Klempnerei und

Kraft ift der Dampf, der eine

ca. 100 flrbeitsmafchinen neueften

fähigkeit treibt. Die flrbeiterzahl

deutende Ziffer, wenn man er=

mit der menfchenfparenden flrbeits=

ift ein uniuerfelles zu nennen, denn es erftreckt

fich nicht nur auf die europäiFchen, fondern auch auf uiele überfeeifchen Länder. Das Produktionsquantum

beträgt ca. fünftaufend Schränke per 3ahr - eine geradezu impofante Ziffer.

Die Fabrikate der Griten Bayerifchen Gisfchrankfabrik üofef Plofchnißnick in flfchaffenburg find auf

den uerFchiedenften flusftellungen des 3n= und Auslandes mit zum größten Ceil erften Preifen aus=

gezeichnet worden.



Die Siemens-Sdiuckertwerke find aus der Vereinigung der beiden cilteften deutfchen GIektrizitäts=

firmen, der S i e m e ns & H a I s k e B.-Q. (Starkitromobteilung) und der Glektrizitäts-flktiengefeiirchaft

uormals Schuckert & Co. hervorgegangen.

Aus befcheidenen Anfängen zu weltumipannender Grö^e emporgewadifen, haben fich beide

Firmen unvergängliche Verdienffe um die Gnfwickelung der elektrotechnifchen Wiiienfchaft und um das Cmpor»

Charlotfcnburqcr Werk

blühen der uaterlöndifchen ünduftrie erworben. Das feherifche Worf, das Werner Siemens einfl [prach :

Die elektrifche Kraft möge dazu erfehen^sein, die Grenzen menfchlidier macht in noch gar nicht überfeh«

barer Weife zu erweitern, hat fich heute in ungeahntem Umfange bereits uerwirklicht. Gin bedeutfames
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Stiick'diefer Kulturarbeit verkörpert [ich in den Häuiern Siemens & Halske und Sdiuckert und in

den Flamen ilirer Begründer Werner Siemens und Sigmund Schucker t.

Die von Werner Siemens im Verein mit 3. G. Halske 1847 ins heben gerufene Telegraphenbau»

Kabelwerk Weifend

anitalt entwickelte lieh, getragen uon dem Grfindergenie ihres Begründers bald zu dem bedeutendften

Unternehmen diefer Art auf dem europäifchen Kontinent. Als 18C»6 Werner Siemens durch die Konitrukfion

nürnberger Werk

der erften Dynamomafchine den Grund zu einem großen, neuen ^nduftriezweig, der elektrifchen Sfarkftrom=

technik gelegt hatte, erweiterte fich die Firma Siemens & Halske mit ungeahnter Schnelle zur führenden

Großmacht der Elektrotechnik.

"1 C
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Sigmund SchuckerJ eröffnete 1873 eine kleine Werkftatt, in der er [ich zunädiFt mit der Herftellung

uon Vermeflungsinftrumenten und Diftanzmeffern befolgte. Cin 3alir fpciter fcfion baute er feine erfte dynamo»

elektrifche mafchine und fctiritt uon dci an uon Erfolg zu Erfolg, bis mit dem allgemeinen flufFchwung der

GewerDetötigkeit und des Handels, zur Zeit des [ctinell wadifenden Bedürfniffes nach liicht und Fchneller

Beförderung die großen Aufgaben des Zentralen- und Bahnbaues auch der Firma Schuckert eine führende

Stellung innerhalb der Glektrizitätsinduftrie zuwiefen.

mit dem Ginfetjen des neuen Jahrhunderts ging ein bedeutfamer Zeitabfchnitt in der Entwicklungs«

gefchichte der beiden Häufer zu Ende, und ein neuer begann mit ihrer zu Anfang 1903 durchgeführten

Vereinigung, indem fie mit einem Kapital von 90 ITlillionen ITlark die größte aller Gefellfchaften m. b. H.

errichteten, die Siemens-Schuckertwerke.

Wüiiorluillmui

Es ift intereffant, einen Blick auf den Organismus diefes gigantifchen Unternehmens zu werfen,

deffen Sefchäftsbetrieb fich in folgende Betriebe und Abteilungen gliedert : Das Charlottenbuiger Werk und

das nürnberger Werk zur Herftellung aller elektrifchen [Tlafchinen und flppaiate für Beleuchtungs«, Kraft-

übertragungs' und Traktionszwecke, zur Fabrikation uon Gleichftrom», Wechfelftrom-, Drehltrom-mafchinen,

ITlotoren, Transformatoren, Schalttafeln, Bogenlampen, Elektrizitätszählern, ünitallationsmaterialien, Schein-

werfern, ßefteinbohrmafchinen etc. Hierzu kommt noch das Kabelwerk Weitend zur Herftellung uon Stark-

ftromkabeln und Leitungen aller Art. rieben dielen Fabrikationsftätten ftehen die Vertriebsftellen : Die

Abteilung für Beleuchtung und Kraft, die Abteilung für elektrifche Bahnen, beide in Berlin und die Zweig-

niederlaffung flürnberg für Bayern und Württemberg. Un fämtlichen Hauptftädten Deutfchlands find eigene

technifche Bureaux oder Filialen eingerichtet, welche den Verkehr mit der Kundfchaft vermitteln. Auch in

"1 _C
• 133 •



61eich[trom=Dynamornafdiine für Zufammenbau mit der Befriebsmafchine
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allen wichtigeren ausländiFchen Handelsplflt3en find derartige tectinifche Bureaux, teilweile in Form selblt-

[tändiger flktiengefelircfiaften,

Auslandes die Vertretung

arbeitet die Selellfchaft Hand

Halske fl.'S., für deren Fa=

Schwachftromtedinik, mit der

brüder Siemens & Co., den

Werken Siemens & Halske in

SeFellFchaft Schuckert & Co.

Italiana d'eiettricitä Siemens^

erriditet, wälirend gleichzeitig eine lange Reihe befreundeter Firmen des

übernommen hat. Außerdem

in Hand mit der Siemens &

brikate auf dem Sebiete der

Kohlenftiftefabrik uon 0e=

Ruffifchen Glektrotechnifchen

PetersburgJowiederRuffifchen

ebenda, und der Societä

Schuckertin IRailand und Rom.

SK'Zahlür. oltcn Scheinwerfer mit 2 m ©iasparaboilpicgei ZW2=ZähIer, offen

Das nürnberger Werk allein befchäftigt nahezu 6000 Beamte und Arbeiter. Den Antrieb

der WerkzeugmaFchinen und Bebezeuge beforgen 263 Elektromotoren mit zufammen ca. 4300 Pferde«

ftärken, und für die Be=

leuchtung find 1549 Bogen--

lampen und 5900 Glühlampen

inftalliert.

Wir müßten den hier zur

Verfügung ftehenden Raum

5eibitatiqer rTlnximalausfchalter

für 6ieichitrom D.

Drelpoliqer Bochfpannungs^ONflusfdialfer

für 5000 Volt, 200 flmp.

Drehffrom=Öitransformator

modell m. 0.

weit überFchreiten, wollten wir auch nur den Verfuch einer erFchöpfenden Darftellung des gefamten, weit

ausgedehnten Arbeitsgebietes der Firma wagen.
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Ein flüchtiger Sang durch die gewaltigen Fabrikhallen gibt einen annähernden Begriff uon der uiel-

feitigen Fabrikationstätigkeit des Baufes, uon der unerfchöpfiichen flnpaffungsfähigkeit der elektrifchen mafchine,

uon der Riefen'Dynamo für Leiftungen uon mehreren taufend Kilowatt bis zum Apparat, der nicht grölger

ift, als die Fauft des Arbeiters. Ein Blick auf die zahllofen, intereffanten Aufgaben aber, welche die

praktifche Anwendung des elektrifchen Stromes ftelli, und auf ihre in taufenden uon Ausführungen erfolg-

reich durchgeführte tiöfung lä^t erft erkennen, inwieweit die Elektrizität und ihre 3nduftrie zu einem der

wichtigften Faktoren in der ganzen menfchlichen Lebenshaltung geworden ift. Eine ungezählte FTlenge uon

Elektrizitätswerken jeder Art find uon der Firma in den uerFchiedenften Ländern errichtet worden. Auf

dem Gebiete der elektrifchen Kraftübertragung hat fie fich bis in die neuefte Zeit durch uielfeitige,

erfinderifche Cätigkeit, Ausarbeitung uon Cheorien und praktifche Anwendung an ihrer weiteren Entwicklung

TiirlHMiciiorutor Zcctic Ileuciieii

in heruorragender Weife betätigt. Zeugnis hieuon legen die grofjen, uon der Firma mit elektrifchen Anlagen

ausgeftatteten fjafenanlagen mit ihren Silofpeichern und Rielenkrananlagen, die zahlreichen elektrifchen

Anlagen in Berg= und Büttenwerken mit ihren elektrifch betriebenen Fördermafchinen, Bafpeln, ßruben«

bahnen, Pumpen, Ventilatoren und Bohrmafchinen, Walzenftraffen und Rollgängen, taufende uon Einzel-

anlagen für Licht und Kraft, die in allen Ceilen der Erde erftellt worden find, ab.

Was die Siemens = 5chuckertwerke auf dem Gebiete elektrifcher Beleuchtung und fpeziell

auf dem Gebiete des Scheinwerferbaues uermögen, dauon gibt u. a. ein leuchtendes Zeugnis der Schein«

Werfer des Leuchtturmes auf Sandy Bock, deffen parabolifcher Glasfpiegel 1,50 m Durchmeffer hat und nur

uon dem für die Parifer Weltausftellung HOO gelieferten mit 2 m Spiegeldurchmeffer, welcher inzwifchen

auch praktifche Verwendung gefunden hat, übertroffen wird. Dem Kriegsdienfte haben die Siemens-

"1 r
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Schuckertwerke die Elektrizität in eigens konltruierten Beleuditungswagen dienitbar gemacht, die alle

Einrichtungen zur Stromerzeugung enthalten und transportable Scheinwerfer mit Liicht uerfehen.

Zum Schluffe fei noch kurz der erfolgreichen Cötlgkeit der Firma auf dem Gebiete elektrifcher

Craktion gedacht. CauFende uon Kilometern uon ihr gebauter elektrifcher Straßenbahnen vermitteln den

Sdincllbcihnwaflcn, 210 km in der Stunde

Verkehr in einigen hundert Städten in europäifchen und überfeeifchen Ländern, ihren Anteil aber an der

Weiterentwicklung des elektrifchen Bahnbetriebes bezeichnen neben uerfchiedenen, mit einphafigen Wechfel»

ftrom betriebenen Vollbahnanlagen zwei niarkfteine in der Gefchichte des Baues elektrifcher Bahnen : Der

obenftehend dargeftellte elektrifche Schnellbahnwagen, mit dem zum erften [Tlale eine Böchftgefchwindigkeit

uon 210 Kilometer erreicht wurde, und die Berliner elektrifche 5och= und Untergrundbahn.
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enn wir uns in einem kurzen Rückblick die Tatfache uor flugen führen, da^ wenige Dezennien

dazu genügt haben, das vordem fpeziell wiffenfchaftliche Gebiet der Giektrlzität auch der ünduftrie

und dem Gewerbe zugängiich zu machen, und wenn wir uns zu Bewu^tfein bringen, wie innig

die ganze moderne Wirtfchaft mit den Vorgängen uerwachfen ift, die fich auf diefem Gebiete in

uerhälfnismci^ig kurzer Zeit abgefpielt haben, fo können wir die hohe nationalökonomifche Bedeutung jener

Vorgänge nicht verkennen.

es ift fchon vielfach angedeutet worden, da^ das induftrielle lieben der Gebirgsländer, und ins»

befondere der fllpenlönder, infolge ihrer Armut, wo nicht gänzlichen mangels an Holz und Kohle, in Zeiten

der not ftark gefährdet werden dürfte. 3m liaufe des let5ten Jahrzehntes, in der Epoche des fluffchwunges

der eiektro'Undultrie, ift daher wiederholt darauf hingewiefen worden, wie wichtig es ift, diefen Gegenden

ihre Ilaturkräfte zu erhalten und diefelben gründlich auszunü^en.

3n der Tat, wenn unfere fchneebedeckten Bergriefen auch abgeforftet find, wenn man in ihrem

3nnern vergebens nach Kohlen graben würde, fo finden wir dafür einen koftbaren Grfa^ in den Quellen

der Hochgebirge. Dabei ift noch ein wefentlicher Vorteil zu berückfichtigen, den die 5chät5e unferer flipen

gegenüber dem Kohlenreichtum anderer Länder aufweifen : der Reichtum der Kohlengruben ift im langfamen

aber ftetigen Abnehmen begriffen, und wenn die Zeit, da die liager erfchöpft fein werden, auch noch in

weiter Ferne liegt, fo wird doch die Verwendung von Kohlen allmählich immer koftfpieliger. Anders da«

gegen verhält es fich mit den Quellen der fllpenwelt. Wohl nehmen die Gletfcher in den unteren Regionen

nach und nadi ab, allein, fo lange Schnee auf die Scheitel der Berge fällt, werden fie in ihren höheren

Bereichen fortwährend ergänzt und bilden auf diefe Weife einen unerfchöpflichen Quell jener fchäumenden

Bergbäche, mit Recht 'iwei^e Steinkohlen»' genannt.

Die flusnüt5ung der Wafferkräfte mu^te natürlich eine befchränkte bleiben, fo lange man keine

mittel kannte, die gewonnene Energie auf beträchtliche Entfernungen zu übertragen und nadi Bedarf

zu verteilen.

Die Brennftoffe boten bislang in Verbindung mit der Dampfmalchine bedeutende Vorteile, indem

fie überallhin geführt und genau den Bedürfniffen entfprechend abgeteilt werden konnten. Eine Wendung

zu Gunften der Wafferkräfte trat aber im Iet5ten Viertel des vorigen Jahrhunderts mit der Erfindung der

dijnamoelektrifchen mafchine ein. Dank diefer wichtigen Errungenfchaft der Reuzeit ift die möglichkeit

geboten, die Wafferkräfte in elektrifche Energie umzufet3en und diefe ofme befondere Schwierigkeiten und

ohne erhebliche Verlufte auf gro^e Entfernungen überzuführen, fowie am Beftimmungsorte nach Bedarf

zu verteilen. Durch diefe epochemachende Erfindung auf dem Gebiete der Elektrotechnik hat die in den

Gewäffern aufgefpeicherte Energie eine ungeahnte Bedeutung gewonnen.

3ndes hat von den Verwandlungsarten der elektrifchen Energie in andere Energieformen bis vor

kurzem eine nur wenig Beachtung gefunden: wir wollen von der Umwandlung des elektrifdien

Stromes in Wärme fprechen.

n
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Wenn auch die Gigenlchnft des elektrilchen Stromes, den uon ihm durchflollenen Leiter zu erwärmen,

und, wenn er keine andere Arbeit zu uerrichten hat, uoilstöndig in Wärme [ich umzulegen bekannt, und

die Gefefjmä^igkeit diefes Vorganges genau ftudiert war, lo blieb es doch wieder einem belonderen Studium

üorbehalten, die eiektrifche Wärme praktiich zu uerwerten. Es iit [reilich leicht, Apparate herzulteilen,

welche den eiektrifchen Strom in Wärme uerwandeln, und es lag weniger in der Aufgabe des Ingenieurs,

diefe Apparate in Bezug auf eine möglichft vollkommene Umwandlung des Stromes in Wärme einzurichten,

als vielmehr, die in den Apparaten erzeugte Wärme in rationeller Weife auszunüt5en, fowie die [ich erhit3enden

Ceile widerftandsfähig und dauerhaft herzulteilen.

Über dem allgemeinen Sntereife, welches der Elektrotechnik in den Iet3ten Jahrzehnten auf allen

Gebieten entgegengebracht wurde, konnte es nicht ausbleiben, da^ der fchaffende Seilt des Erfinders auch

mit diefer Aufgabe fich befaßte und da^ deren fiöfung in befriedigender Weile erfolgte. Erftaunliche

Umwälzungen auf dem Gebiete der ünduftrie und des Gewerbes, wie auch in der Bauswirtfchaft, werden

die natürlichen Folgen diefer Errungenfchaft fein.

Catfächlich hat die ßerftellung elektrifcher Beiz« und Kochapparate die Stadien des Ver«

fuches erfolgreich durchfchritten, fie ift zu einem lebensfähigen Zweige der elektrotechnifchen ^nduftrie

herangewachfen.

Wie bereits erwähnt, liegt die Schwierigkeit bei der Söerftellung elektrifcher Beizelemente darin,

denfelben Widerftandsföhigkeit und Dauerhaftigkeit zu verleihen. Weitaus am heften haben fich bis jel^t

jene Beizkörper bewährt, welche aus einem die Beizwiderltände aufnehmenden üfolierkörper und einem

das Ganze einfchlie^enden fTletallgehäufe gebildet iind. Diefe ITletallgehäufe werden von einzelnen

Fabriken in der Weife hergeftellt, dafj man fie aus einzelnen Ceilen von Eifenblech oder Guf3metall

zufammenftellt und diefe Celle, nachdem der Slolierkörper einge[el3t ift, durch liöten, oder mit Bilfe von

Schrauben, Klammern etc. zufammenfügf. So fehr man aber auch bei der Berftellung diefes Beizkörpers

beftrebt sein mag, das Gehäufe fo genau wie möglich dem 3folierkörper anzupaffen, fo führt doch die

Verfchiedenheit in der Ausdehnung der einzelnen Celle bei ihrer Erhit5ung leicht eine fiockerung herbei,

welche mit der Zeit immer beträchtlicher wird und fchliefjlich zum Verlagen des Beizapparates führt.

3n ganz hervorragendem maf5e ift es nun der Firma «Clehtra«, Fabriken elektrifct)er

f)2\z= unb Kodiapparate in Einbau I. B. gelungen, nach den Patenten Schindler^üenny Beizkörper

uon außerordentlicher Widerftandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit zu bauen. Die Berftellungsweife der Beiz«

körper nach den Patenten Sch i n d I e r
• 3e n n y kennzeichnet fich dadurch, da^as Gehäule zwar auch in

metall ausgeführt wird, aber in der Weife, daß man den die Beizwiderltände aufnehmenden 3folierkörper

mit einem eigenartigen ITletall umgießt, nur die Stellen, an denen die Widerftandsdrähte austreten,

freilaffend. Diefes überaus zweckmäßige Verfahren hat einerfeits den Vorzug, dem Beizkörper an fich

die denkbar größte Widerftandsfähigkeit gegen äußere Einflüffe zu verleihen, anderfeits werden die Wider-

ftandsdrähte durch vollftändigen Abfchluß von der Liuft vor Oxydation ge[chüt3t. Diefe Vorzüge laffen fich

fehr einfach wie folgt erklären: das über den 3folierkörper gegoltene ITletall fpannt fich durch das beim

Erkalten eintretende Schwinden um den ^lolierkörper herum und preßt denfelben von allen Seiten

zufammen, wodurch jeglicher Zwifchenraum zwifchen 3folierkörper und ITletallgehäule vermieden ilt.

Ein Beizkörper aber, deffen Celle ein unbewegliches Ganzes bilden, ift begreiflicherweile viel

widerftandsfähiger gegen Erfchütterungen jeder Art, als ein folcher, deffen einzelne Celle fich gegen

einander bewegen können, wie das bei den gewöhnlichen Beizkörpern der Fall ift. Der innige Anfchluß

des Gehäufes an den 3folierkörper hat den weiteren Vorteil, daß die von den Heizwiderftänden ausgehende

Hiße unmittelbar auf das Gehäufe übertragen wird und fo eine günftigere und fchnellere Wirkung

erzielen läßt.



Die einzelnen Heizelemente der «Clektra» laiien [ich beliebig zuFammenHellen und uermöge

ihrer uerfchiedenen Formen für alle möglichen Öfen und Heizungsarten verwenden: uom indirekt geheizten

Kachelofen, der feine Wärme in der flacht auffpeichert und tagsüber abgibt, bis zum franzöfifchen Kamin

in elegantefter flusftattung; uom feinen 5alon=Ofen bis herab zum einfachen tragbaren Zimmerofen.

Ferner liefert die GefellFchaft «Clehtra» elektrifche Kochherde für Priuat= und Hotelküche,

Backöfen und Bratröhren, Wärmefchrdnke, Wärmeplatten, Bratrofte, Siedeapparate

und Ginzelkochgef ä^e aller Art; ebenfo Bügeleifen, Zigarrenanzünder, Fu^= und Bett =

wärmer etc. Im weiteren finden wir das elektrifche Syftem angewandt auf Apparate fürhygienifche

undmedizinifche Zwecke aller Art, wie Sterllifatoren, Inhalationsapparate, Thermophore,

Heißluft' Douchen ufw.

ünfonderheit aber haben die Fabriken «Plektra» für den Bedarf an gewerblich = indu[triellen

Apparaten ausgiebig geforgt. Da find z. B. Leimkocher, Wärmefchränke für Fabriken,

Wärmeplatten für Werkftätten und liaboratorien, gro^e Sieder für Färbereien,

Bleichereien, Bad = und Wafchan ft alten, Dampfkeffel, Warmwafferbaffins, Kochkeffel etc.

für den mannigfachften Gebrauch; ferner Siegellackkocher, Schaufenft erwärmer, Glätte»

kaiander, elektrifch geheizte Cy linder für die Cextil = 3nduftrie und dergleichen mehr.

Geradezu epochemachend aber ift die neuefte Grrungenfchaft auf dem Gebiete der elektrifchen

Wärmetechnik, der elektrifch geheizte Gro^bäckereiofen nämlich. Es grenzt faft ans inärchen=

hafte, zu hören, da^ heute eine Gro^äckerei betrieben werden kann ohne jene bekannten Begleit=

erfcheinungen, wie Bolzfpalten, Kohlenfchaufeln, Staub, Schmut3 und Lärm. Und doch ift es fo ; der

elektrifche Ofen bleibt ftets blank und fnuber, geräufchlos, ohne Verunreinigung des Backraumes und ohne

irgendwelche Vorbereitungen beginnt das Beizen durch einfaches Drehen der Schalthebel, welch' le^tere

wiederum eine genaue Regulierung der Cemperatur ermöglichen. Die Leiftung des Ofens ift fowohl

qualitatiu wie quantitatiu eine hervorragende, was einerfeits auf die genaue Regulierbarkeit der f5eiz=

Wirkung, anderfeits auf den ununterbrochenen Arbeitsuorgang zurückzuführen ift. Eine aus den Fabriken

«eiektra» hervorgegangene, wundervolle elektrifche Anlage finden wir ferner im Alpenhötel ITloferboden,

1968 m ü. m. im Kapruner Cal (Bahnftation Zell a. See). Aus den behaglichen Räumen diefes Böteis

find nicht nur Öllampen und Kerzen durch das elektrifche Glühlicht verdrängt, auch die gewöhnlichen

Brennmaterialien, Bolz und Kohlen werden durch jene, in die moderne Kultur fo mächtig eingreifende

geheimnisvolle Kraft erfet3t. Zum erften ITlale in folcher Böhe wurde hier die Elektrizität für Beiz= und

Kochzwecke in größerem ITla^ftabe herangezogen, und ein eigentümliches Gefühl mu^ den Couriften

befchleichen, wenn er überfättigt vom reinften flaturgenu^ nach langfamem Aufftieg durch die wundervolle

Alpenwelt am Ziele angelangt, die neueften Grzeugniffe der Cechnik im Dienfte des Bötelbetriebes vor=

findet. Wir finden da eine elektrifche Warmwafferbereitungsanlage, welche das ganze Baus

mit warmem Waffer verforgt ; eine uollftändige elektrifche Küche und Beizungsanlage, eine

elektrifche Bäckerei und Wafchküche nebft Wäfchetrocknerei und Glätterei.

Die «Cicktra» hat hier ein Werk gefchaffen, welches den Weg weift, wie man für hochgelegene

Bergffationen nicht nur den mühfeligen und koftfpieligen Cransport des Brennmaterials umgehen kann,

fondern auch, wie jede Rauchentwicklung vermieden wird. Es wäre daher in erfter Linie an den Sanatorien,

fich eine folche Anlage als ITlufter dienen zu laffen. Selbft wenn auch in gewiffen Fällen der Beweis

nicht erbracht werden könnte, da^ die elektrifche Beizung vom rein wirtfchaftlichen Standpunkte aus den

gewöhnlichen Beizungsarten vorzuziehen fei, fo ift der wichtige Umftand nicht au^er Acht zu laffen, da^

die elektrifchen Beiz-- und Kochapparate inbezug auf ihren gefundheitlichen Wert unerreicht daftehen. Bei

diefen Apparaten geht kein Verbrennungsprozefj vor fich, es entwickelt fich kein Rauch, es ftrömen keine
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Gale aus, es eiititehen keine Unreinlichkeifen, mit einem Wort, alle Unannehmlichkeiten der Kohien=,

ßolz= und Gasfeuerung find befeitigt.

Aus uorftehenden Darlegungen dürfte wohl nicht nur heruorgehen, öaii die Berftellung elektrifcher

Beiz= und Kocheinrichtungen Hch zu einer bedeutfamen ünduftrie entwickelt hat, welche einem grolgen, in

unferem Zeitalter der Elektrizität nur um lo lebhafter gefühlten fllangel in zweckentfprechender Weife

abhilft, fondern es dürfte auch dargetan fein, daf5 die «Clektra»>, Fabriken elektrifcher Beiz^ und

Kochapparate (Stammhaus in Wädenswil, Schweiz), mit Zweigfabriken in Liindau i. B. und

Bregenz (Oefterreich) diefe ^nduftrie in hervorragender Weife fördert.

Eine kurze Schilderung der Entwicklung diefes Unfernehmens felbft fpricht am deuflichften für die

Fettigkeit der ©rundlagen, auf denen es aufgebaut ift, fowie für das zielbewußte Fortfehreiten auf der

eingefchlagenen Bahn, nachdem der Erfinder und gegenwärtige Präfident des Verwalfungsrates, Berr

F. Schindler = 3enny, fchon im 3ahre 1893 mit feinen elekfrifchen Beiz« und Kochapparafen an die

Öffentlichkeif getreten war, und nachdem ihm an der Weltausffellung in Chicago die in diefer Abteilung

einzige und höchffe Auszeichnung uerliehen worden, erfchien der ©rund für die fabrikationsmähige Ber»

ftellung folcher Apparate gelegt.

mit der Fabrikation wurde im Sahre ISOt) unter der Firma Grimm & Co. in Zürich begonnen,

und im gleichen Uahre noch holte lieh die Firma an der fchweizerifchen liandesausftellung in Genf die

goldene flledaille. 3n der erften Zeit konnten nur wenige Arbeiter befchäftigt werden ; bei dem über»

rafchenden Aufblühen der Elektro-^nduffrie im letzten Dezennium des abgelaufenen Jahrhunderts aber

ffeigerfe lieh die nachfrage nach elekfrifchen Wärmeapparaten uon Cag zu Cag, und bald erwiefen

fich die gemieteten Räume in Zürich als zu klein. Die Firma Grimm & Co. erwarb daher im 3ahre 18<?8

ein großes Fabrikgebäude mit Wafferkraft in Wädenswil am Zürichfee, um dafelbft die Fabrikation in

rationeller Weife weiterzubetreiben. 3m 5ahre 18<)9 trat Berr K. Grimm uon der Gefellfchaft zurück und

infolgedeffen wurde eine AktiengefellFchaff ins lieben gerufen unter der Firma Erffe fchweizerifche

Fabrik elektrifcher Beiz= und Kochapparate, uorm. Grimm & Co.

Bis zu diefem Zeitpunkte hauptfächlich durch die fchweizerifchen Elektrizitätswerke befchäftigt, wurde

die Wädenswiler Fabrik in der Folge mehr und mehr auch vom Ausland, insbefondere uon Deuffchland

und Oefterreich, in Anfpruch genommen. Aus naheliegenden Gründen mußten daher nacheinander Zweig-

fabriken, zuerft 1001 in liindau i. B. und fpäter im nahen Bregenz (Vorarlberg) eröffnet werden. Damit

neben dem Stammhaufe auch den unter felbffändiger Lieitung flehenden, handelsgerichtlich eingetragenen

Zweiganffalten durch einheitliche Firmabenennung Geltung uerfchafft würde, erfolgte Ende 1003 anläßlich

einer Stafutenreuifion in außerordentlicher Generaluerfammlung eine abermalige Abänderung der Firma

auf folgenden Wortlauf:

Fabriken elektrifcher Beiz» und Kochapparafe, Liindau i. B.

Wädenswil (Schweiz), Bregenz (Oefterreich).

Schritt für Schritt, aber ftets im uollen Vertrauen auf die Überlegenheit ihrer Erzeugniffe, hat die

•lElektrai' ihr Ziel unentwegt uerfolgt, und wenn heute, nach wenigen 3ahren des Beffehens diefer Fabriken,

die Arbeiterzahl uon 10 auf 180 angewachfen ift, fo erklärt fich die rückhalflofe Anerkennung, welche dem

patentierten Syftem Schindler=3enny und damit einem Stück bayerifcher ünduffrie nicht nur auf dem

Kontinent, fondern auch in überleeifchen Ländern allgemein gezollt wird.
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nürnberger ßercuIes«Werke
flWiengefelIfchaJt, Ilürnberg,

Die nürnberger Bercules- Werke flktiengefellldiaft in Rürnberg können für [ich den

Ruhm in flnfpruch nehmen, die Griten gewefen zu fein, welche die Fahrradindultrie in Rürnberg

ins [leben riefen. Damit wurde einer Unduftrie in unlerer Stadt die Core geöffnet, die gewaltigen

fluffchwung nahm und heute in der nürnberger Grof3indu[trie eine bedeutende Rolle fpielt.

Das 6ründungs]ahr der nürnberger Bercules-Werke flktiengefellfchaft reicht auf das dahr 188(? zurück,

um welche Zeit das SeFchäft als eine kleine einfache Fahrradwerkftcitfe uon den Vorbe[it3ern eröffnet wurde.

Damals kannte man nur das Bochrad mit ganz dünnen Gummireifen ; ihm folgte das Dreirad,

alsdann erfchien das Kangaroo, und diefes wurde wieder uon England ausgehend, durch das niederrad

uerdrängt. Die Konftruktion desfelben fand zuerft keine Beachtung, lehr bald aber erkannte man feine

Vorteile, und der Impuls zu einem neuen fluffchwung war gegeben.

Der Sport nahm fleh um das Radfahren an und wuchs zu voller Blüte, als anfangs der s)Oer 3ahre

die Pneumatikreifen erfunden wurden, damit gefchah eine epochemachende Umgeftaltung. Fortge[et}t

wurden die Konftruktionen der Räder uerbeffert, der technifche Geift raftete nicht.

Schritt für Schritt haben die nürnberger Bercules-Werke flktiengefellfchaft die Entwicklung mit-

gemacht. Durch gediegene Arbeit, in allen Fahrradkreifen bekannt, entftand eine mächtige nachfrage nach

ihrem Fabrikate. Dieter gerecht zu werden war die Firma gezwungen, den im 5ahre 1888 bezogenen
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Ileubau in der Fürtherltra^e Rr. 61 fcfion 1894 durch einen großen Fabrikneubau an der Sfadtgrenze, in

der äußeren Fürtherftra^e gelegen, zu erleben. Das damalige Fabrikgebäude wurde inzwifchen durch

Anbauten und Vergrößerungen nahezu verdreifacht.

3m 3ahre 18<?7 wurde die frühere Firma: nürnberger Velociped-Fabrik Carl Illarfchütz & Co. zu

einer flktiengelellfchaft umgewandelt. Die Direktion ift noch heute in den Bänden der Vorbefil^er, Carl

und Beinrich ITlarfchü^.

Die Krilis der Fahrradindultrie, die fchwere Opfer forderte, hat die nürnberger Bercules-Werke

Rktiengefellfchaft, dank ihres großen Renommees und ihrer foliden Brbeit nur wenig berührt. Hlan hielt

nach andern Artikeln Umfchau und mit großen Opfern wurde dabei eine neue 3nduftrie in Bayern bezw.

in nürnberg eingeführt, nämlidi Die Tabrikation oon elehtrifctjen Eeitungsrötiren etc., die

heute uielfeitig Verwendung finden. Durch raftlofe Cätigkeit und mühe gelang es, auch darin ein Fabrikat

auf den niarkt zu bringen, das bei allen Behörden und erften Firmen Eingang fand.

Die Fabrikeinrichtungen wurden infolge der großen Anforderungen, welche in erlter Linie die

Fahrradfabrikation an fie ftellte, aufs neue mit allen modernen Grrungenfchaften ausgerüftet. So arbeitet

jeßt einerfeits eine große Anzahl automatifcher Werkzeugsmafchinen für den Fahrradbau, während anderer-

leits eine neue Kraftanlage alle Guentualitäten einer Betriebsftörung unmöglich madit. Snsgefamt arbeiten

2 Cornwallkeffel mit Überhißern uon einer öefamtheizfläche von 250 qm, ferner eine Kondenfations-

dampfmafchine yon 180 HP und eine weitere Referue-Dampfmafchine von ca. 60 HP. Die Kraftübertragung

erfolgt elektrifch durch 6ruppenantrieb. Es kann jede einzelne niafchinengruppe durch Elektromotor

beliebig ein» und ausgefchaltet werden. Da eine kräftige Akkumulatoren-Batterie nodi als Referue mit

vorhanden ift, fo wird ohne jede Rlithilfe der Dampfmafchine einzelnen Gruppen eine Betriebsuerlängerung

mitteilt diefer Akkumulatoren-Batterie ermöglicht.

Die vor ca. 6 fahren fo rege Radlertätigkeit ueranlaßte die nürnberger ßercuIes-Werke Aktien«

gelellfdiaft leinerzeit, um den Stadtkunden ein Beim zu fchaffen, ein grof^es Uelobrom in der Rähe des

neuen Stadttheaters herzuftellen. Wohl wurde diefes Unternehmen durch die Vernachläffigung des Rad-

[portes etwas in niitleidenfchaft gezogen, andererfeits ift das Velodrom eine Rotwendigkeit für die Stadt

nürnberg, das noch heute als größter Saalbau mit anfehnlicher Einrichtung den Anfprüchen einer Volkshalle

bezw. eines Saalbaues vollauf geredit wird, und dadurch nach vielen Richtungen bekannt wurde.

Das Fahrrad ift heute das populörfte Verkehrsmittel geworden; durch feine Billigkeit ift es dem

kleinen Hlanne und fpeziell dem Arbeiter zugänglich. Caufende von beuten, die ihren Erwerb in der

Stadt fuchen, beleben abends die Verkehrsftraßen nach den Vororten, um dorten ihr billigeres und

gefünderes Beim aufzufuchen.



ITlars^Werke fl.-6.

Fabrikation uon Fahrrädern und Werkzeugmafchinen

mmm nürnberg=Doos,

Der Zug hat die Station Fürth uerlalfen. floch wenige FTlinuten und wir haben unfer Ziel, das alt-

ehrwürdige Rürnberg, erreicht. Wir lallen die Zeitung, die uns über die Eintönigkeit der Fahrt

hinweggeholfen hat, linken und blicken erwartungsvoll hinaus, flm Borizont erfcheint die ver-

traute Silhouette der alten Zollernburg, aber der Wald uon damprenden Fabrikfchlöten, der fich rings um

He drängt, gibt uns Kunde uon der Umwandlung des 'iSchat5kä[tleins des heiligen römifchen Reichs» in

die moderne und größte ünduftrieftadt Bayerns. Da wird unler Blick bei der Station Rürnberg-Doos

durch ein großes Schild zu unferer Rechten mit der fluifchrift -iITlars« Werke fl.'G.i- gefellelt, denn

nSieg auf Illarsf lafen wir ja eben noch in einem Radrennbericht unlerer Zeitung und -iSieg auf marsi-

im Berichte über ein ITlotorradrennen. ITlit lebhaftem üntereffe blicken wir auf das Gewirr gefchwärzter

Dächer des ausgedehnten Werkes. Aber weiter fährt der Zug und rafch entfchwindet alles unferem

Gefichtskreis, und doch wäre es uon höchftem ünterefle, auch in das innere der Werkitätten dieies mit

der Bedeutung der Fahrradinduftrie mächtig emporgewachlenen Etabliffements Einblick zu bekommen, wo

mitteilt zahlreicher, äu^erft ingeniöfer Spezialmafchinen uon ca. 400 Arbeitern jährlich etwa 25 000 Fahr-

räder fabriziert werden, infolge des Grundfa^es der FTlars-Werke, nie ftill zu ftehen, fondern immer

weiter an der Vervollkommnung ihrer Fabrikate zu arbeiten, erfreuen fich FTlarsräder großer Beliebtheit,

und in der Cat find 'iITlarsräder über die ganze Erde uerbreitet.f
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Wir würden ftaunen, wenn wir iehen könnten, mit weldi peinlicher flufmerlifamkeit aucti das

kleinfte Ceilchen behandelt wird, und welche Unfumme von Flei^ und flufmerkfamkeit erforderlich ilt, um

ein Fahrrad uon der tadellolen Qualität der Röder der ITlars-Werke herzuftellen.

flu^er Fahrrädern und ITlotorzweirädern werden bei den ITlarswerken auch Werkzeugmafchinen

und zwar die allleifs rühmlich bekannten Centrator-Schleif» und Poliermafchinen für ßand» und Kraftbetrieb,

[owie mit befonderer Vorrichtung zum Schleifen yon Spiralbohrern angefertigt, ferner auch Ventilatoren,

die hauptfächlidi zum Hntrieb von Sauggasanlagen, aber auch für alle möglidien anderen Zwecke der

ünduftrie und üandwirtfchaft Verwendung finden. Audi die Ventilatoren find mit dem bewährten und

ebenfo einfachen als sinnreichen patentierten Centrator-Ulechanismus perlehen, welcher ohne Zahnräder

und ohne anderweitige Übertragung eine überaus rafche Rotation bewirkt.

Auf der bayerifchen 3ubiläumsausftellung werden die FahrraderzeugniFfe der «dllars-Werke Aktien»

gefellfchafti' in einem für die nürnberger Fahrradinduftrie eigens gefchaffenen, künfflerifeh vollendeten

Pavillon zur Ausstellung gelangen und dort ficher eine ßauptattraktion für alle Kenner bieten. 3n einer

anderen Abteilung werden die Centrator^Schleifmafchinen und »Ventilatoren zur Anfchauung gebradit.

r
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Pktoria-Werke fl,-6,

mm'^ nörnberg, mmm

Das ITlotto: <i3rn Flug die Welt erobert)- findet recht häufig eine mißbräuchliche Anwendung auf Dinge,

denen mit Unrecht eine fo ftolze Bezeichnung beigelegt wird. Unbeftritten wird indes Jedermann

zugeben muffen, daß das Fahrrad, jenes uöikeruerbindende Verkehrsmittel, deffen Benüßung nicht

an Zeit und Ort gebunden, feinen Siegeszug über den ganzen'.GrdkreiS' genommen und fich überall

dauernd eingebürgert hat.

Welche Summe uon Vorurteilen galt es aber zu überwinden, welche Summe uon Arbeit der

Ingenieure und Erfinder aller für diefe Induftrie in Betracht kommenden Staaten galt es zu bewältigen,

bis diefes leichte, gefällige, faft geräufchlos dahineilende Fahrzeug fich feine präponderabile Stellung zu

erobern uermochte.

es würde zu weit führen, den Entwicklungsgang diefes Fahrzeuges uon feiner Urform, dem Bochrad,

bis zu feiner jeßt typifch gewordenen Form der gleich hohen Räder und des wagrecht eingebauten Rahmens

zu befchreiben.



immerhin Ht es intereffanf, einen kurzen Rückblick auf diefe kaum 20 3ahre alte ünduFfrie zu

werfen, um darnadi ermeffen zu können, welche gewaltigen Dimenllonen diefelbe innertialb nur 2 Dezennien

angenommen fiat.

ende der 70er und anfangs der 80 er 3ahre begannen in England die ertten Hochräder auf den

Strafen zu erfdieinen. Sie waren in kleinen ITlechanikerwerkftäften hergeftellf und von derart maffiger

Form, da^ der Fahrer oft auch nicht mehr wog als fein Stahlroß. Der Preis eines folchen Rades ftand

dem Gewicht nicht uiel nach, und nur die nupper ten thoufandi' und wirkliche Sportsleute konnten fidi den

üuxus eines folchen Vehikels leiften. Bald kamen diefe von aller Welt angeftaunten ITlafdiinen auch nach

Deutfchland und ihre Propheten uerkündeten Wunderdinge von ihren Iieiftungen. Gs konnte nicht aus-

bleiben, da^ ein derart neuer Sport, unterftü^t durch Wettrennen auf der liandftra^e und auf primitiven

Bahnen, die üechnik anfpornte, diefem neuen Verkehrsmittel ihre flufmerkfamkeit zuzuwenden. Reue

Konftruktionen wuchfen wie Pilze aus der €rde. Das Vorderrad wurde in feinen Dimenfionen allmählidi

vermindert, das Hinterrad erhöht. Der Antrieb, welcher unzählige Formen und Arten annahm, erreichte

mit der Verwendung von Kugeln, auf denen die flchfe lief, feinen gewaltigften Fortfehritt, während die

uon Dunlop gemachte Erfindung der pneumatifchen Reifen erft dem Fahrrad jene Gigenfchaften des ffo^=

freien leichten Sanges brachte, der es zum Gemeingut aller Kreife ftempelte!

Zu den Pionieren, welche der Fahrradinduftrie in Deutfchland Eingang uerfchafften, müffen die

Berren Frankenburger & Ottenftein in Rürnberg, welche die je^t unter der Firma Victoria -Werke

fl.=G. beftehende Fabrik gegründet haben, in erfter liinie gezählt werden.

Berr Ottenftein, eines der eifrigften FTlitglieder des damals fehr angefehenen nürnberger

Uelozipedklubs, beteiligte fich felbft an Rennen und erkannte mit Scharfblidt, welche gro^e Zukunft dem Rade

beuorftand. Gr wu^te in Herrn Frankenburger einen gleichgefinnten Partner zu finden, mit welchem

er im 3ahre 1885 eine Velozipedfabrik uorerft befcheidenen Umfangs in gemieteten Räumen gründete.

es war ficher ein großes Wagnis zu jener Zeit, die Fabrikation eines Artikels aufzunehmen, für

den man in Deutfchland weder Arbeitsmethoden kannte, noch Arbeitskräfte bekommen konnte. ITlan



mu^te lieh notgedrungen nn das englifche Vorbild anlehnen, das damals maßgebend für die ganze Welt

war; die erften Anfänge der Fabrikation uollzogen [ich infolgedeffen bei ihrer Abhängigkeit vom Auslände

unter fehr erfchwerenden Bedingungen, mit der zunehmenden Verbreitung des Fahrrades uermehrte lieh

das üntereffe für deffen konftruktiue Uerbefferung; die deutfchen Fabrikanten bildeten sich allmählich

ein gefchultes flrbeitsperfonal heran, foda^ [ich die deutfche ^nduftrie bald unabhängig uom Auslände zu

machen begann.

Das Unternehmen der Söerren Fraiikonburger & Ottonitein wuchs Dank der Energie, und

dem Flei^e feiner Inhaber zufehends, fodaf5 fich fchon im üahre 18<?0 der Bau einer neuen, großen

Fabrik als notwendig erwies. Von jener Zeit ab machte die Entwicklung des Unternehmens ungeahnte



Forffchritte, was fortgefe^te Erweiterungen des etablilfements zur Folge hatte. Die Inhaber der Firma

wußten ihrem heruorragenden Fabrikat überall einen guten Ruf zu uerfchaffen und hatten die Genug-

tuung, ihre [leiftungen dadurch anerkannt zu fehen, da^ ihnen aut uielen HusÜeilungen im 3n> und

Auslände Anerkennungen in Form uon goldenen und lilbernen FTledaillen zuteil wurden. Wohl jedem,

der die 'iBayerifche liandes-flusftellung 1896)' befucht hat, dürfte noch das hervorragend fchöne und uieU

bewunderte flusftellungsobjekt der Victoria-Werke in Erinnerung fein. Die Profperität des Gtabliffements

veranlagte die Inhaber, dasfelbe im afahre 1895 in eine flktiengefellfchaft unter der Firma <i Victoria'

Werket' umzuwandeln.

Bald konnte die Firma das Jubiläum ihres 50 000. Fahrrades - eines firmeefahrrades - feiern.

es war dies im Sahre 1897, und der Zufall

fügte es, da^ gerade in jener Zeit der Firma

die ehre des Beluches feitens des bayerifchen

Cronfolgers, 5. K. ßoheit des Prinzen

liudwig uon Bayern, zuteil wurde.

Da aber eine entwicklungsfähige Kulturbewegung neben tüchtigen ITlännern ftets auch Reider und

Unberufene anzieht, fo kam es, da^ in den Sahren des aufblühenden Sportes die Fahrradfabriken wie

Pilze aus der Crde fchoflen.

Die Wirkung blieb nicht aus ; denn es trat infolge großer Überproduktion ein enormer Rückfchlag

ein, uon dem felbft die alten beltehenden Gtabliffements nicht uerfchont blieben, ünzwifchen hat lieh

allerdings die Fabrikation uon Fahrrädern auch wieder wefentlich gehoben, und die Fabrik, deren Gr»

zeugniffe iich ftets eines uorzüglidien Renommees erfreuten, hat heute eine weit größere Produktion auf»

zuweifen als felbft in den glänzendften 6efchäftsjahren. Die Fabrik fertigt au^er den gewöhnlichen

Fahrrädern aller j3rt auch Räder für Gepäckbeförderung, [Tloforräder und ITlotorwagen. Vorftehende

Abbildungen ueranfchaulichen das Fabrik=etabliffement der Firma, fowie einige ITlodelle uon Fahrrädern,

ITlotorrädern und ITlotorwagen. Die Grzeugniffe der Victoria = Werke werden in der gegenwärtig hier ftatt-

findenden üandesausftellung wiederum uertreten fein.



mich. Wellhöfer
FaisEabrik mit Dampf» und elektriFchem Betrieb

mmmmmm Beiclingsfeld-Würzburg«

Fernipredier: 264 Rmt Würzburg. üelegramm'fldrelfe: Fa^wellhö(er ßeidingsfeld.

• • Gefdiäftsgründung 1830 •
•

Dal3 in dem klalfifdien Lande der Bierbrauerei auch die Fa^fabrikation auf einer hohen Stufe itehen

mu^, darf als [elbftuerftöndlich uorausgefe^t werden ; bildet fie doch eines der wichfigften neben«

gebiete diefer mächtigen ünduftrie, die Bayerns flamen durch die ganze Welt getragen hat.

Gbenfo hat die Fa^induftrie nicht nur in Deutfchland eine lebhafte Bewegung genommen, fondern ihren

Flug nach allen Weltrichtungen gewendet.

Zu den älteften und größten Fabriken diefer Branche zählt die Fa^fabrik [II ich. Wellhöfer in

ßeidingsfeld.

Sie gehört noch zu denjenigen Betrieben, die in der Werkftätte des einfachen ßandwerksmeifters

ihren Urfprung haben und in der Cradition ihrer Facherfahrungen auf eine frühe Zeit zurückblicken können.



Sdilicht und klein waren die Anfänge der im Söhre 1830 in Sommerhauien gegründeten Büttnerei,

die ßerr ITIichael Wellhöfer, der Vater des jetzigen Firmeninhabers, ins lieben gerufen hatte. Ilach mehr

denn 40 jährigem Beftehen ging fie 1874 in den Befitj der 3 Söhne des Begründers über, und nachdem

2 der Brüder geftorben waren, fand lieh der überlebende dritte, Berr Carl Wellhöfer, in die Ilotwendigkeit

üerfet3t, im 3ahre 1882 das 6efchäft allein zu übernehmen und weiterzuführen.

Der Anfang ift dem derzeitigen Inhaber des heute in beftem flnfehen und großer Leiftungsfähigkeit

itehenden etabliffements gerade nicht leicht geworden. Vom üahre 1882-1888 hat derfelbe noch in einem

gemieteten, teilweife nur aus Bretteruerfchlägen beftehenden flnwefen gearbeitet und im üahre 1888 konnte

dasfelbe in den käuflichen Befit5 des Je^igen Inhabers übergehen.

Es folgte nun eine Zeit, in welcher das Gtabliffement manche Veränderung und Beffergeftaltung

erfuhr. Vor allem wurde an Stelle der mit Bretter uerfchlagenen eine neue maffiue Balle errichtet.

Diefem Baue reihten fich im Laufe der nächften 3ahxe 3 Fabrikneubauten an, dann folgte die Errichtung

eines Wohnhaufes und fchlie^lich wurden noch mehrere auflösende 6rundftücke dem Gtabliffemenf ein=

uerleibt. Beute umfaßt dasfelbe einen Gefamtgrundbefi^ uon annähernd 4 Bektaren.

Das Gtabliffement entwickelte fich fortwährend in der günftigften Weife, bis das neue Jahrhundert

wieder manche Sorgen und Unannehmlichkeiten befcheerte. nachdem im ITlärz des Lahres 1901 ein Brand

ausgebrochen war, der giücklicherweife einen im Verhältnis nur geringen Schaden brachte, erfolgte am

ende desfelben Jahres der Ileubau einer großen flrbeitshalle in Gifenkonftruktion, die eine Fläche uon

über 1000 Quadratmeter bedeckt. SIeichzeitig damit wurde eine eigene Wafferleitungsanlage mit

Bodireferuoiren fowie eine eigene Kanalifationsanlage gefchaffen. 3m folgenden Jahre wurde ein

neben der Fabrik gelegenes Wirtfchaftsanwesen mit großem Garten durch Kauf der Fabrik einuedeibt

und gleichzeitig die flrbeiterkantine, die fich feither beim Bausmeifter befand, in diefes neuerworbene

Iiokal verlegt.

noch ftand das Brandunglück des Jahres 1901 in trauriger Erinnerung, als am 21. Januar 1903

eine weitere, fchwere Brandkataftrophe hereinbrach, die nahezu die Bälfte der ganzen Fabrikanlage in

flfdie legte. - Der Gefchöftsgang war damals ein ziemlich lebhafter, foda^ der neubau mit größter

Befchleunigung betätigt wurde, filu^er einer weiteren Vergrößerung, die hiebei wieder ins fluge gefaßt

war, nahm man gleichzeitig Bedacht darauf, dem Zuge der Zeit folgend, fich die moderne niafchinentechnik

in ausgiebigfter Weife zu nußen zu machen. Es fanden deshalb in dem maffiuen, feuerficheren, neu«

erbauten niafdiinenfaal fämtliche zur Faßfabrikation dienenden Spezialmafchinen Plaß, die nicht nur die

bisherige Bandarbeit vollkommen erfeßen, fondern noch bei weitem übertreffen.

Die Kraft liefert eine Dampfmafchine uon ca. 100 HP, während eine eigene elektrifche Kraft= und

üichtftation die Beleuchtung des ganzen Gtabliffements uerfieht. Ebenfo find auch fämtliche Fabrikräumlich'

keilen an die ZentraNniederdruckdampfheizungsanlage angefchloffen.

mit einer fo vorzüglichen Einrichtung nimmt heute die Faßfabrik mich. Wellhöfer in Beidings«
feld unter den deutfdien Faßfabriken einen der erften Pläße ein. Den bellen Beweis der uorzüglichen

Qualität ihrer Fabrikate liefert der große Kundenkreis, der fich nicht nur aus deutfchen und europäifchen,

fondern auch aus überfeeifchen Bäufern rekrutiert. Aber auch auf flusftellungen find die mich. Wellhöferfchen

Erzeugniffe Fchon mehrfach Gegenftand ehrenvoller Anerkennungen gewefen. - So erhielten fie auf den

beiden bisherigen liandesausftellungen in nürnberg jedesmal die höchfte Auszeichnung, ferner noch

goldene medaillen auf den Ausftellungen: -(Frankfurt 1886», <tBrüffel 18881-, -lAnfwerpen 1889»-,

«Antwerpen 1894» etc.

Aber auch in hygienifcher Beziehung fteht die Fabrik auf der Böhe der Zeit; Der fich im Faß=

kochraum entwickelnde Dampf wird mittels eines Ventilators ins Freie befördert, während die Reinhaltung
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des niafchinenlaales durch eine grofjc Späne» und Staubab[augungsanlage erfolgt. Le^tere i[t projektiert

und ausgeführt uon der bekannten -iniafchinenbau'flktiengefellfchaft in Rürnbergi'.

Für die Bequemlichkeit der Arbeiter find eigene Walch» und Baderäume eingerichtet. Dieleiben

enthalten 6 Kabinen mit Warm« und Kaltwafferfpülung, Dampfheizung und elektrifcher Beleuchtung, während

lieh im Vorraum ein großer ITlarmorwarchtirch mit 5 Wafchbecken befindet.

Die beiden Zeichnungen über die 'iSpäne» und Staubabfaugungsanlagei- fowie -iHrbeiterwafch» und

Baderäumei- lind im nürnberger ITlufeum für flrbeiterwohlfahrtseinrichtungen ausgeftellt.

es erübrigt zum Schlufle noch, des umfangreichen Lsagers trockener Eichenhölzer Erwähnung zu

tun, welches die Fa^fabrik ITlich. Wellhöfer ftets im Sntereffe einer guten Bedienung unterhalt und

welches nicht zum mindeften zu ihrer großen Leiftungsfähigkeit beiträgt. Das Bolz kommt nicht nur aus

Slawonien und Rußland, fondern auch aus riord-flmerika. Von le^terem Lande kommt es über den Ocean

nach Rotterdam und von da auf Rhein- bezw. niainkähnen direkt per Waffer nach Beidingsfeld.

El
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Fabrik feiner Fleifchwaren R J& D SifllieriTTnnn H
Celephon flr. 35 « münchen - Celephon Rr. 74<?0

=— 6r[te größte Fleifctiwarenfabrik Deutfdilands=
für ärztlich empfohlene

Delikate^ »Sdiinken, rohe RindHeifdiwurlt, KalbsblafeniourÜ

=—- (Geletjlich gefchütjt Rr. 61 258, Hr. 4<?888, Rr. 212 446).
-

©3^(3] niederlagen:

nürnberg, Fürth, £rlQngen, Wei^enburg, gunzenhaulen, Arnberg, Weiden,

B@a@@@ ^ngolltadt, Augsburg, Offenbach, Frankfurt g. ITl., Bafel. aaaaaB



Die Fabrikation uon Wurftwaren geht fchon auf das graue Altertum zurück. Bereits bei Börner

finden wir flnfialtspunkte für diefelbe. Von da ab allerdings fdiweigen die Quellen bis iHriffophanes.

Wie bei den Gaftmählern der alten Griedien und Römer Wurftwaren uerfcfiiedener Art eine felir

beliebte Speife waren, fo fpielten diefelben auch eine gro^e Rolle bei den Feftgelagen des ITlittelalters.

Bei lolchen Gelegenheiten wurden mitunter Würfte uon gewaltigen Dimenfionen hergeftellt und in feierlichem

Zuge herumgetragen, fo z. B. in Braunfchweig eine folche uon 800 eilen liänge.

Die erften Fabrikate waren mit Blut und Fett gefüllte Gei^magen, die gebraten wurden, dann

kamen gefüllte Saumagen mit uerfchiedenen Zutaten, wie Saucen, Giern, fluftern ufw. und am Roft gebratene

Würfte. Das ITlaterial, aus denen die Iet3teren hergeftellt wurden, lieferten bis zum 13. Jahrhundert zumeift

die Beftandteile des Schweines. Von da an ging man daran, auch anderes und auch gemachtes Fleifch,

z. B. ein Gemenge uon Kalb= und ßühnerfleifch zu verwenden, überdies allerlei Gewürze und andere

Stoffe beizugeben, wie Fenchel, Ambra, fllofchus u. a.

Alle diefe Gerichte waren feinfte Delikateffen und wurden uon den Köchen nur für einzelne Fälle

mit großer Sorgfalt und ITlühe zubereitet, ein Zuftand, der das ülittelalter noch lange überdauerte. Eine

größere Verbreitung der Wurftwaren ift erft im 18. Jahrhundert erkennbar, wo der Fleifchkonfum überhaupt

langfam zu wadifen begann. Der Übergang zur allgemeinen Verbreitung und fchlielglidi zur heutigen

niaffenfabrikation aber hatte neben diefem fteten Wachfen des FleiFchkonfums, das feinerfeits wieder

bedingt ift durch die zunehmende Befferung der fozialen üage des Volkes, noch andere Vorausfei^ungen:

die Erfindung der Dampfmafchine und die Erfahrung auf dem Gebiete moderner Hygiene, Chemie

und Phyfik.

Auf diefen Grrungenfchaften bafiert auch unfere Fabrikation; dem Vorfchreiten der Technik und

Wiffenfchaften dankt fie ihr immer mächtigeres Blühen, ftieg dodi der üahresumfa^ vom Anfang der

70 er Jahre bis 1895 (d. i. nach 30 jährigem Beffehen der Firma) bei Aufftellung einer 6 pferdekräftigen

üokomobile (ßackmafchine) und ßerftellung uon 10 Wurftforten, Schinken und geräuchertem Fleifdi uon

17-20 000 ITlk. auf 6-700 000 ITlk. und beträgt er heute bei Verwendung einer Dampfmafdiine uon

30 Pferdekräften, welche 27 Arbeitsmafchinen bewegt, und einer ßerftellung uon HO Sorten Wurft= und

Fleifchwaren, dann 12 Sorten Schinken 2V2 Illillionen ITlark, wonach es möglich wurde, im uergangenen Gefchäfts»

jähre trol^ der Gründungsunkoften, welche die in diefes Jahr fallende Umwandlung der Firma in eine

Aktiengefellfchaft uerurfachte, und tro^ der hohen Viehpreife und bedeutenden AbFchreibungen eine Diuidende

uon 7^/0 auszufchütten.

Eisenbahnen bringen heute eilenden Laufes das Schlachtuieh (durchfchnittlich werden im Jahre

1000 Rinder und 15 000 Schweine gefchlachtet) herbei, rationell erbaute Ställe nehmen dasfelbe auf und

gewähren demfelben die für die Brauchbarkeit des zu uerarbeitenden Fleifches fo notwendige Ruhe uor

dem Schladiten, moderne Anlagen kühlen das Fleifch der in peinlich sauber gehaltenen Ballen ge*

fchlachteten Ctere.
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Die FleiFchberchau durch tüchtige Cierärzte begegnet mit ficheren ITlitteln den Gefahren, welche dem

rnenfchen durch den Senu^ des Fleifches kranker Schlachttiere drohen, die Reinheit gut ventilierter Arbeits-

räume, der Arbeiter felbft, ihrer 3nitrumente und Hrbeitsmafchinen, welch* Iet5tere Hunderte uon Bänden

erleben, die Verwendung nur gut präparierter und gereinigter Därme bieten eine weitere Bürgfchaft in

diefer Richtung.

Gefchultem Perfonal mit reicher Erfahrung ift die Überwachung der mifchung der einzelnen Beltand«

teile des Fabrikates, des ©ährungsprozefles, der Räucherung, der flufipeicherung ufw. übertragen. Die

forgfäitigfte Berückfichtigung der Srundfät3e obengenannter wiffenfchaftlicher Diszipline gewährt auch hierbei

weitgehendfte Garantie für die Produktion uon in jeder Beziehung erltklaffiger Ware.

Em befonders ausgebildeter Zweig unferer Fabrikation ift die uon rohen Rindfleifchwürften (Patent

Kdudicrci mil Sctiicncntiüleiie.

no. 4()888) und Kalbsblaienwürffen (Patent Ro. 21244t>), welche fich, wie alle unfere Crzeugniffe, des

heften Rufes erfreuen, mächtige Tonnen eingesalzener Schinken harren in unteren Felienkeliern auf ihre

Verwendung als ebenfalls patentierte (Patent Ro. 61 258) Delikate^faftfchinken, die - wir glauben nicht zu

uiel zu lagen - in kurzer Zeit eine Berühmtheit erlangt haben.

Die eifenbahn, die heute das Rohmaterial herbeibringt, nimmt heute auch das fertige Produkt

wieder auf und führt es gemeinfam mit ihrer Zwillingsfchwefter, der Dampffchiffahrt, weit über die

Grenzen Europas, während es im Uahre 1875 noch den Burgfrieden uon Kulmbach nicht paffierte, unferer

Firma und unterem tatkräftigen und unermüdlichen Direktor, Berrn Beinrich Sauermann, der

bis 1896, zufammen mit feinem Bruder Befi^er der Fabrik, den Verkauf in ITlünchen leitete, und uon

da ab bis 1905 alleiniger Befit3er des ganzen Gtabliffements war, zur hohen Ehre, den Abnehmern zu

Ru^ und Frommen.











Salzkeller.



Sirdi & Sohn, In^gper:
gg^^^

Seldfdirank= und Waagenfabrik, Würzburg«= Celefon 365 o o Semmelftra^e 27 20.=

Von dem abgebildeten ITlodell wurden bis je^f nahezu 100 Stück für kgl. Oberpoltdmter,

Eilenbahnbehörden etc. geliefert.
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Die Firma P. Sirch & Sohn wurde 1845 in Würzburg begründet und blickt alfo auf eine 60jährige

Cätigkeif zurück. Die Spezialifierung auf die Fabrikation von 6eIdFchränken und Waagen
war bei dem damaligen Stand der technifchen Hilfsmittel mit manchen Schwierigkeiten uerbunden.

Aber durch ffetes Sdiritthalten mit dem Fortgang der Cechnik durch immerwährende Verbelferung der

mafchinellen Einrichtung war es möglich, ftets allen Anforderungen zu genügen. 6s waren daher auch

fdion die erften Fabrikate imftande, jede Probe auszuhalten und die Verwertung der reichlich gelammelten

Erfahrungen hielt die Grzeugnifle immer auf der Böhe der Zeit. Dabei war der Grundla^ der Firma

niemals auf Koften der Qualität durch möglichft billige Preife zu konkurrieren, fondern fie war ftets in

erffer üinie bemüht, nur das Befte zu liefern. Bei der großen Vertrauensfache, die befonders der Ankauf

uon Wertbehältern, wie Geldfchränken u. dgl. ift, wird es nicht überflüffig fein, zu bemerken, da^ ein

Stamm langbewährter flrbeiterfchaft unter ftändiger Überwachung des flrbeitsganges hierin die größte

Sicherheit bietet. Von den zur Verwendung gelangenden fTlaterialien wurde ftets das erfahrungsgemäß

Befte gewählt. Für die 6eldfchränke wurde uon jeher auf die kleinen Stücke diefelbe Sorgfalt uer=

wendet wie auf die größten, fln Schlöffern wurde nur ein Syftem, das nachweisbar beftexiftierende, zur

Verwendung gebracht, an ITlaterial für Stahlpanzerung, Feuerifolierung und Thermitfchuß wurde nach der

langjährigen Erfahrung das bewährtefte gewählt.

Unter gleichen Prinzipien befaßt fich die Firma mit der Anfertigung uon Waagen für alle Zwecke

und Größen. Uon der feinften Waage für wiffenfchaftliche Zwecke bis zur Waage für die fchwerften liaft=

fuhrwerke wurden geliefert und allerfeits vollkommene Zufriedenheit erzielt. Geftüßt auf diefe Grund=

lagen, genießt die Firma P. Sirch & Sohn das Vertrauen eines ausgedehnten Kundenkreifes. Sie

ift ftändige liieferantin uieler kgl. und Ziuilbehörden, bedeutender Bankinftitute, Bandeis» und

3nduftriefirmen und uieler Priuate. Die heften Beweife für die Gediegenheit der Fabrikate bieten die

uielen flnerkennungsfchreiben, die für bewährte Leiftungen und in den fchwierigften Fällen erprobte

Erftklaffigkeit erteilt wurden, außerdem uorzügliche Auszeichnungen auf Fach= und handesausltellungen.
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Kgl. bayr. ßof^ßandfchuhfabrik 3. RoEckl
mimm\3] niündien« mmimm

Der BandFchuh hat feine SeFcfiichte wie jedes andere Kleidungsftück. Band-

Fchuhe kannte man fchon im Altertum, und feitdem hat es durdi die 5ahr'

taufende bis heute in ßandfchuhen uerfchiedene Arten, ja uerFchiedene FTloden

gegeben. - Deutfchlands BandFchuhinduftrie ift noch uerhältnismö^ig jung.

Die Lehrmeifter unterer erften BandFchuhmacher waren Franzofen. Die Berftellung

der 6lacehandFchuhe ift ein alter franzöfiFcher ünduftriezweig, und franzöfifdie

Emigranten haben diefes ßandwerk nach FFlagdeburg, Balberftadt und Erlangen

verpflanzt. Die franzöfifche Art der HandFchuhmacherei hat die uordem Fchon be-

ftehende deutFche faft ganz uerdröngt. Der deutFche BandFdiuhmacher hatte mit

dem '(6antien', wie fich der nach franzöfifcher Art arbeitende nannte, einen harten

Verdrängungskampf zu beftehen, in dem er allmählich unterlegen ift. Un den let}ten fabrik. marke

Jahrzehnten hat freilich auch der MSantien- uor dem flufFchwung der deutFchen BandFctiuh-ünduftrie weichen

muffen. Beute hat diefe Frankreich nicht blof5 in der Eleganz der Ware erreicht, fondern in einzelnen ITluitern fogar

überflügelt. Die erfte und bedeutendfte deutFche BandFchuhfabrik, die kgl. bayr. Bof-Bandfchuhfabrik
uon 3. Roeckl in Fllünchen, uerforgt felbft Paris mit BandFchuhen, und manche Dame, die lieh für Fchweres

6eld <iecht Parifen» HandFchuhe kommen Iäf3t, würde fie als echt RoecklFche aus FTlünchen erkennen können,

wenn fie in die Geheimniffe der Fabrikmarke eingeweiht wäre. Es ift der deutFchen Bandfchuhinduftrie

gewi^ nicht leicht geworden, gegen die franzöfifche aufzukommen ; da^ es ihr aber gelang, legt Zeugnis

dafür ab, da^ der deutFche GlacehandFctiuh gewiffe Vorzüge haben muf}, die dem franzöfiFchen abgehen, und

diefe Vorzüge werden hervorgerufen durch die forgfältige Auswahl und Bearbeitung des Lieders, durch die

forgfame Berftellung des BandFctiuhs felbft und durch die grofje Baltbarkeit desfelben. nieder kann fich die

RoedtIFche Fabrik befehen, und darum mögen Lefer diefer Zeilen, die nach FTlünchen kommen, einen Befuch

jener Fabrik vormerken

- fie liegt in der ^far-

talftra^e 45 47. Wer jedoch

echt RoecklFche Bandfchuhe

kaufen will, braucht deshalb

nicht erft nach fllünchen zu

reifen; die Fabrik unterhält

in vielen Städten Deutfch«

lands eigene Gefchäfte.

Es wird manchen über»

rafchen, zu hören, daf3 der

feinfte Glacehandlchuh aus

liammleder, der allerfeinfte

aus Zickelleder hergeftellt

wird. So einfach die Ber«

ftellung des BandFchuhs ift,

da fie im Wefentlichen nur

aus dem ZuFchneiden und

Zufammennähen befteht,

fo ift doch in der Roeckl«

fchen Fabrik im häufe von

b r
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Forbleder^niagazin.

etwa 75 Sahren - He ift

1835 uon dem Qxo^vatax des

je^igen Inhabers gegründet

worden - eine au^er=

ordentliche Veruollkomni'

nung in dem ganzen Fa»

brikat erreicht worden. Bier

ift Gerberei, Färberei und

Bandfchuhmacherei üerei=

nigt. Dadurch, da^ fchon

die Bearbeitung des rohen

Felles forgfältig überwacht

wird und fchon diefes auf

feine Befchaffenheit geprüft

werden kann, wird fchlie^»

lieh ein heder erzielt, das

in Gefchmeidigkeit, Gleich»

mä^igkeit und Haltbarkeit

den höchften Anforderungen

zu genügen uermag. Die

zu verarbeitenden Felle find

auf der FleiFchfeite natürlich

rauh und uerfchieden dick; um das auszugleichen, werden fie <idollierti' d. h. mit der FleiFchfeite nach oben

auf einer glatten Ularmortafel ausgebreitet und mit einer fehr fcharfen breiten Klinge fchabend und fchneidend

fo lange überarbeitet, bis fie ganz glatt und fo gleichmäßig dünn wie möglich geworden find, flach diefer

Arbeit läßt fich die Brauchbarkeit des lieders erft beurteilen. Es gilt als felbftuerftändlich, daß auf die

Gerbung und Zurichtung des Glaceleders die größte Sorgfalt gelegt wird, um die notwendige Weichheit,

Dehnbarkeit und Fettigkeit zu erzielen. — Die Dollierung fpielt noch eine ganz befondere Rolle bei den

fogenannten dänifchen oder Swede^ßandfchuhen. Beim Glacehandfchuh wird die Seite des lieders, die das

ßaar trug, nach außen ge=

nommen; beim dänifchen

jedoch die Fleifchfeite. Zu

dem Zweck muß fie erft ge=

glättet werden; heute be=

nußt man dazu eine Sdileif=

mafchine. Dadurch, daß diefe

Seite immer etwas rauh

bleibt, fieht der dänifche

Bandfchuh ftumpfer aus als

der Glace. Roeckl liefert ihn

natürlich genau in derfelben

Güte wie die dänifchen Fa=

briken, und mancher Dame
wird es mit ihren als <(edit

dänifchi' gekauften ßand=

fchuhen ergehen, wie mit

den 'lechtenPariferi' Glace's.

Bemerkenswert ift noch,

daß in der Färberei des

Bandfchuhleders, obgleich

dort die mannigfadiften

Farben gebraucht werden, Dreffeure.
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Handidiuh'[na9a:in.

die neuen chemifcfien Farben

(Anilin« oder Ceerfarbltoffe)

\alt noch keine Verwendung

gefunden hoben; das Färben

wird ausrchlief5lich unter fln=

Wendung uon PlanzenFarb=

Hoffen (Blau=, Rot=, Selb=

holz ufw.) ausgeführt. Bei

manchen Farbentönen wer=

den die Felle ganz in die

Färbbrühe getaucht, bei

anderen wird die Farbe,

nachdem das Leder glatt

auf einer Cafel ausgebreitet

worden ift, nur auf der einen

Seite mit einer Bürfte auf=

geftrichen. Das Streichen

felbft gefchieht mit uerfchie«

den ftarken Itöfungen des

Farbltoffes mehrmals hinter»

einander. Damit das Leder

die Farbe annimmt, erhält

es uorher ein alkalifche

Beize und wird hinterher mit dem Hachdunkler (Courner, eine metallfalziofung) ausgebürftef. Der leichte

6lanz der Glacehandfchuhe ift nicht das Ergebnis einer befonderen Bearbeitung, iondern beruht im

wefentlichen auf der Süte des Leders und der mehr oder minder guten Färberei.

Die Firma betreibt die Gerberei und Färberei von Bandfchuhleder im grofjen. fluf dem Felliager

find ftets gegen eine halbe ITlillion der uerfchiedenften Felle uorrätig; fie uerforgt mit ihrem Leder noch

einen grofjen Ceil der nachfrage, die in anderen IJnduftricn, wie z. B. für Portefeuille und FTlöhclzwecke

befteht. Der Bauptzweig der Fabrikation liegt in der Beritellung feiner Lederhandfchuhe; billige und

Fchlechte Bandichuhe wer=

den nicht angefertigt. Die

Fabrik ift allo eine SpeziaN

fabrik für Swede« und Glace-

handfchuhe. Darum uermag

fie auch in diefem Fabrikat

das befte auf den markt zu

bringen. Die Bandfchuhfabri»

kation ift (elbft in dem

größten fTlaßftabe, wie fie die

Firma Roeckl betreibt, bisher

uon der FTlafchine nahezu

unabhängig und ift hand-

werksmäßig geblieben; fie

wird uon Bandioerkern uon

Beruf (Gerbern, Färbern,

Bandfchuhmachern etc.) aus-

geführt; das 3nduftrielle

macht (ich eigentlich nur

in der forgfältig durchgeführ=

ten Arbeitsteilung bemerk«

fertig zur Ruht. bar. üüx durch die Güte



ihrer Ware ilt es der Firma 3. Roeckl möglich geworden, in dem fchweren Wettbewerb mit den Franzolen

auf den Weltmarkt zu gelangen und [ich den flbfa^ dort immer mehr zu uergrö^ern. Beute gehen

Roecklfche BandFchuhe in l;änder, die felber großen Ruf in der Bandfchuhfabrikation haben, alfo in erfter

Linie nach Frankreich, nach Paris, dann auch nach Dänemark und Schweden, nach England, in größten

mengen aber nach den Ver«

einigten Staaten, trot3dem

dort auf den BandFchuhen

hoher Gingangszoll liegt.

Die Firma Roeckl lä^t

es fich angelegen fein,

durch ein gutes Verhältnis

zwifchen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer - die Firma

befchäftigt ca. 1200 Per=

Ionen - einen konftanten

flrbeiterftand zu bellten,

foda^ eine beträchtliche

Zahl bereits 40-50 5ahre

ununterbrochen im Betriebe

tätig ift. Die Fürforge für

die Arbeiter kann wirklich

als eine muftergiltige be=

zeichnet werden, wenn man
in Betracht zieht, da^ der

Chef der Firma aus eige=
Handfchuhmacher.

ner ünitiatiue die gefe^liche

Kranken», ünualiden» und flltersuerficherung noch beträchtlich erweitert durch Überweifung befonderer Beträge

an eigens zu diefem Zwecke errichtete Ralfen. Ferner ift erwähnenswert die Sewährung uon Ferien

an jeden Arbeiter, der 25 5ahre bei der Firma tätig ift; der achttägige Urlaub felbft mu^ außerhalb

niünchens uerbracht werden, wozu die Firma nebft vollem Wochenlohn noch 20 III. gewährt. Und jeder

verdiente alte Arbeiter,

älter als 70 Sahre

oder ,3nualide, wird

penfionirt; er erhält

dann einen Ruhegehalt

von 50- 100 in. mo=

natlich. Dazu den Be=

trag aus 'der ftaatlichen

flltersuerficherung. Um
dem Arbeiter die WohU
taten diefer Verficherung

zukommen zu laffen,

hat Berr KonfuI Roeckl

als Altersgrenze das

70. Lebensjahr wählen

muffen. Und fo ift die

Roecklfche Fabrik in

der Cat ein niufter

zeitgemäßer Ar =

beiterfürforge.

riöherinnen nä'herinnen
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C. W, tang
er!(e nürnberger Sparkodiherd«, Badeapparafe= und eisfchrank=?abrik

m^m\3] nürnberg« mmmm

Zu
den uerfchiedenen Firmen in hieiiger Stadt, weiche aus kleiniten Anfängen fidi zu anerkannter

achtunggebietender Bedeutung emporgefchwungen haben, zählt auch die Crite nürnberger
Sparkochherd-, Badeapparate « und Eisichrankfabrik C. W. Liang, 6berhardshof-

[tra^e 10a, Fürtherltra^e 57, deren 6rzeugni[[e heute in ganz Deutichland und darüber hinaus

bekannt und beliebt find.

nicht nur für ßerde und uerwandte Artikel, iondern auch für Badeapparate und ganz befonders

für eisFchrönke diefer Fabrik finden (ich heute an allen größeren und mittleren Pläljen Verkaufsffellen und

helfen den Ruf der Firma zu uergrö^ern.

.3.
173 •



Der Gründer des SeFchäHes, Berr Chrift. Wilh. liong, lie^ , [ich im 3ahre 1871 am hie[igen

Plal3e nieder und c hat durch raftlofe Cäfigkeit [ich zur heutigen 6rö^e emporgearbeitet.

3m Anfang [ich der Beritellung uon Badeapparaten widmend, hatte derfelbe fein befonderes

Augenmerk der Heiztechnik für die Küche zugewendet, was ihn dazu führte, die Fabrikation uon Kochherden

aufzunehmen, welche in den 70 er Sahren gegenüber dem früheren primitiven Kochherd mit feinen Rauch'

jiiiiiii

wölken, feinen ruffigen Cöpfen und feiner^ma^lofen Brennmaterialuerfchwendung, wefentliche Uerbefferungen

erzielten und den deutfchen Küchenherd, befonders als Sparherd, nicht nur einen hervorragenden Flamen

im ün« und Ausland ficherte, fondern denfelben auch zu einem fehr gefuchten Artikel machte.

Weitere gro^e Wandlungen auf diefem Gebiet haben fich vollzogen, als die Elektrizität ihren

Siegeszug.begann und das Gas als liichtquelle verdrängte. Als Erlati für den verminderten Gebrauch bot

fich die Verwendung des Gafes als Beizmittel und heute ift dasfelbe im heften Zuge, fich die Küche zu erobern.



ün richtiger Erkenntnis deffen, was not tat, bracfite die Firma Lang als eine der erlten ihre

'ikombinierten Herdei- auf den ITlarkt, die [ich infolge der überaus praktifchen Einrichtung uorzüglich ein»

führten und heute überall da uerwendet werden, wo Sas uorhanden ift und man die Annehmlichkeit des

wdrmefpendenden Kohlenherdes mit der überaus bequemen und reinlichen Handhabung des Gasherdes

uerbinden will, [licht nur bei ßaushaltungsherden, fondern auch bei großen Reftaurations» und Botelherden

wird diefe Kombination angewendet und fo bildet das fTlufterlager der Firma eine intereffante Darftellung

der Gntwickelung des Kochherdes in den legten 30 fahren.

neben dem einfachen Kochherd mit mächtiger Bolzfeuerung, in welchem in Iliederbayern gekocht

und gebraten wird, fteht der hochelegante, fein emaillierte und uernid^elte kombinierte Berd für Berlin E.,

wohin die Firma regelmäf5ig ganze Wagenladungen liefert. Was heute auf dem Gebiete der Berdtechnik

geleiftet wird, zeigen die großen Reftaurations» und Botelherde, die mächtigen Wärmapparate, Spülein«

richtungen, Bratfpie^e, Konditoröfen etc., wie fie heute in großen Etabliffements gebraucht und uerwendet

werden. Befonders ueruollkommnet wurden die mit den Berden uerbundenen Beif5wafferleitungen, die in

neuerer Zeit vielfach auch zum Beheizen der Wohnungen uerwendet werden, foda^ der Küchenherd nicht

nur das für die Badeeinrichtung benötigte heif5e Waffer liefert, fondern je nach Grö^e des eingebauten Keffels

auch eine beliebige Anzahl Zimmer mit Wärme uerforgt.

r
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eine weitere, lehr gro^e Abteilung der Fabrik befaßt [ich mit der Berftellung uon Badeapparaten

und uollftändigen Bade^Einrictitungen. Die C. W. liangFchen Badeöfen, uon denen die ZirkulationsöFen

durdi deuticfies Reichspatent ebenfalls gefdiü^t find, ftehen auf der fiödiften Stufe der Vollkommenheit, und

feine Badewannen, die in jeder Srö^e und in den uerfchiedenartigften Formen ausgeführt werden, ferner

feine Badeftühle, heizbar und unheizbar in uerfchiedenartigfter Konftruktion, feine Douche=flpparate in allen

Syftemen, feine Bade=einrichtungen, teilweife gefchü^t, endlich fein als Wannen=, Douche«, ruffifches

Dampf' und irifch^römifches Bad dienender UniuerfaUBadeapparat find Erzeugniffe, weldie durch ihre uor*

zügliche Ausführung und praktifche Konftruktion die höchfte Anerkennung verdienen.

Das e. W. Langfche Gtabliffement befaßt fidi ferner mit der Fabrikation uon Gisfchränken, in

welcher ebenfalls das Prinzip gilt, durch folide Arbeit und Verwendung vorzüglichen ITlaterials nur das

Befte zu liefern, fowie alle in Beziehung

auf diefe Branche gemachten Erfahrungen zur

Vervollkommnung der Fabrikate zu verwerten.

Die Fabrik, welche mit Dampfbetrieb, den neueften Bilfsmafchinen, Dampfheizung und elektrifcher

Beleuchtung eingerichtet ift, darf zu einem der größten und bedeutendften etabliffementslnicht nur Bayerns,

fondern von ganz Deutchland gerechnet werden.

Derfelben wurden folgende Auszeichnungen, FTledaillen und Diplome zuteil

:

1. Rürnberg, [iondesausftellung 1882.

2. Rürnberg, Ausftellung für Saftwirte 1888.

3. Würzburg, Kochkunftaustellung 1890.

4. Rürnberg, liandwirtfchaftliche Ausftellung 1890.

5. Rürnberg, Preis der König liudwigftiftung 1892.

6. ehicago, Weltausftellung 1893.

7. Rürnberg, Landesausltellung 1896.

8. Rürnberg, Ausftellung der Vereinigten 3nftal»

lateure 1902.

9. Rordhaufen, Fleifcherausftellung 1904.
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etabliHement Sur Bade», Kloktt- und allen hygienifdien und

Hucfi zu einer Zeit, wo fldi Ilürnberg zur [landesausitellung rüftefe, alfo gerade uor 10 Sohren,

da hatte das Bauhandwerk gute flusiichten und es waren tatiädilich lämtlidie Handwerksmei(ter

überhäuft mit Aufträgen. Diele Gelegenheit wahrnehmend, gründete lieh Berr Ferdinand

BäumI in äu^erlt befcheidenen Verhältnillen ein Gefchäft für Bauflafchnerei und ünltallation für 6as,

Walfer', Klolett«, Badeeinrichtungen etc., welches lieh von 3a\u zu 3ahx uergröfjerie, hauptiächiich das

Snllallafionsgefchäft für Sas^ Waffcr«, Bade«, Klolett' und Ventilationseinrichtungen erweiterte lieh rapid.

Crotjdem das ünftallationsgewerbe fchon lo lehr uerzweigt ilt und gro^e, zum Ceil lehr komplizierte

Anforderungen an den Fachmann geftellt werden, fo zeigte lieh infolge der mannigfaltigen Aufträge, da^

lieh doch noch ein weites Feld biete, um fördernd und nu^bringend wirken zu können. Gerade in

Ventilations- und Gntlüftung-Anlagen fehlte es noch lehr und hat lieh die Firma BäumI darin ein weites

Ziel geltedit.

An erlter Stelle und als erlten Übelltand, welchen es zu beleitigen galt, waren die übelriechenden

Aborte. Vielen Vorurteilen trotjend, wurden die Uerluche nach längerer Zeit zu Ende geführt und konnten

die Bäuml'fehen Abortgruben=entlüftungen fchon nach 1' 2 fahren unter voller Garantie eingerichtet werden.

nachdem nun die Firma BäumI dielen Feind der Atmungsorgane erfolgreich durch die Abortgruben-

Entlüftungen begegnet war, galt es in dieler Richtung weiterzuarbeiten. Und nun ging es an die Beleitigung
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der SäuredömpFe in Gelbbiennereien, der Säure» und Pechdämpfe in Pinfeifabriken, der ITleffingdänipfe in

ITleffinggie^ereien, der Dämpfe in Dadipappen» und Ceerfabriken, der 6ärgafe in Bier= und Weingärkellern

und andere mehr. Da^ nicht immer alles gleich ging wie es gewünfcht wurde, war uorauszufehen und

werden noch manche Aufgaben in ähnlichen Fällen zu löfen fein, da ja bei jeder geftellfen Anforderung

mit anderen Verhältniffen und Gigenfchaften zu rechnen und immer andere ßinderniffe zu überwinden fein

werden. Die in allen oben angeführten Unduftriezweigen ausgeführten Entlüftungsanlagen bewähren fich

ebenfalls fehr gut und laffen fich felbft unter den fchwierigften Verhältnilfen mit Leichtigkeit einrichten.

Während fich nun das Sefchäft immer weiter entwickelte, den eben angeführten Spezialitäten nodi

weitere Uerbefferungen in Klofett» und Badeeinrichtungen fich anfchloffen, das Regifter in Patenten und

Gebrauchsmufter immer größer wurde, blieb der andere Ceil des GeFchäftes, die einfacheren ünftallations»

arbeiten und Bauflafchnerei nicht auf den alten Standpunkt ftehen, fondern auch auf diefem Gebiete wurde

langfam und ftetig weiter gearbeitet. Und fo befindet fich heute diefes aus geringen Verhälfniffen hervor-

gegangene Gefchäft in uerhältnismä^ig kurzer Zeit auf einer Höhe, auf welches der Inhaber gewi^ ftolz

fein kann. Die foliden Arbeiten der Firma BäumI finden nun immer mehr Anhänger und fo mehrt fich

der Kundenkreis unaufhörlich. Es ift ja nur nach der Deuife der Firma BäumI «illü^e die Zeit, denn fie

fliehti', möglich, da^ das auf gutem Fundament aufgebaute Unternehmen immer größeren Umfang annimmt

und das weitgefteckte Ziel endlich einmal erreichen mu^.
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Paul Brochler
Technilches 3n[falIanons-Bureau, Rürnberg.

maxfeldltra^e 24. ° TeiiGFOn 1284. o fldlerftrafje 12.

Hbfeilung L

6as« und Wafierleitungen, Ginridifung fanifcirer Anlagen, wie

Badeeinrichtungen

Öfen für Holz= und Sasfeuerung, Badewannen

in Zink und Gufjeifen, Porzellan emailliert,

Fliefenbadewannen.

ßasheizöfen

für Priuatwohnungen, Kirdien und Sdiulcn.

WafchfiFchanlagen

für Priuatwotinungen, Bureaux, Fabriken und

Krankenhäufer.

Klofett'flnlagen

Klofetts mit und ofine Waffcrfpülung, SammcU

klofettanlagen für Fabriken und Schulen, fefir

tparfam im Gebrauch, Crod^en« und Zimmer«

klofctts.

föei^walfcrapparatc

für ßausgebraudi, flrzte und Zahnärzte.

Braufebcider

für Sdiulen und Fabriken.

VenHIaforen für Wohn-, Gefdiöfts- und Wirtfdiaftsräumc.

Abteilung IL

eiektrifche Licht- und Kraftanlagen, Signal- und Läutewerke

Telephon-Anlagen.
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Abteilung ÜL

= Ausführung von gemeindlichen Wafferuerforgungen. =
Waüerleltungen wurden für folgende ©emeinden uon mir ausgeführt

:

Kreuzbühl Bersbruck Büttenbach bei Schnaittach

Haila bei Bof neunkirchen am Sand Bad Steben

Reizenftein bei naWa BohenhäUSling bei Bamberg Burgwallbach

Bilpoltftein in mittelfranl^en Werberg bei Bad Brückenau Flo^enbürg bei Flo^

Auerbach in der Oberpfalz Gfchenbach in der Oberpfalz Pressath in der Oberpfalz

Gfchenau bei erlangen Sachten bei Ansbach Lichtenau bei Ansbach

Perlesreuth bei Pafiau Beideck bei Roth am Sand Feldbuch bei stadtfteinach

Lofau bei Kulmbach Rugendorf bei Stadtfteinach Stein bei Ilürnberg

Sö^weinftein Ileuftadt a. d. Waldnabb Rehau im Fichtelgebirge

Waldmünchen nioosbach bei Vohenftrau^ Bemau

Zell in Oberfranlien Unternbibert bei Ansbach Schillingsfürft

Spalt Serolzhofen niühlfeld bei ITlellrichftadt

Wembach bei Lohr am ITlain neuendorf- Ilantenbadi Sommerach am main

Luhe bei Weiden Berneck Sinzing bei Regensburg

Obermäffing Dettenheim bei Weifjenburg rieukirchen bei Dillingen

Wiesthal bei Lohr am ITlain StrÖt3bach bei Alzenau Simmelsdorf bei Schnaittach

nionheim bei Treuchtüngen Freyftadt in der Oberpfalz Stetten

ITlÜhldorf am 3nn etterzhaufen bei Regensburg Stadtfteinach bei Kulmbach

Wildenfee im Spellart Kleinprüfening bei Regensburg Dinkelsbühl

Stockheim in Oberfranken flrnftein in Unterfranken 6ro^prÜfening bei Regensburg

Waldershof bei inari{t=Redwit5 Spiegelau bei Grafenau ITlellrichftadt

niittelftreu bei ineliridiitadt Beppdiel bei rniltenberg am ITlain Sefrees in Oberfranken

©ariÖ bei Bad Kilfingen Oberftreu bei lüellrichltadt Windifchbuchen bei Beppdiel

—^ Auf Wunfch werden Detailprojekte ausgearbeitet. —

—

Hbfeilung IV.

Grones liüftres^liager für Gas= und elektrifche Beleuchtung in allen Stilarten

^a^sr^ror<o^a nUr apartC ITIufter. ^a^a^a^a^ar^a

Wohn- und 5peifezininier--Kronen m Schlafzlmmer=flmpeln m Tifchlampen etc. etc.



litt

Bans Reindel FlachL, teonh. Habeck
3n[taI(anonsge!chdff für Gas- und \^a[[eran(agen,

^a^i^ä^e einrichfungen jeder Art, Bauflafchnerei

-— muiteriager: RÜmberg C e I e f 0 n = fl n f dl I u ^

Rote Straßenbahnlinie, ßaiteltelle Sdieurlltraße, zwifchen Bahnhof und flusüellungsgebäude.

Der Inhaber obiger Firma, ßerr lieonhard Babeck, übernahm am 15. fluguft 18<)8 das bis dahin

unter der Firma Bans Reindel Fchon feit uielen fahren beftandene Unltallationsgefchäft für

Gas- und Wafferleitung mit Bauflafchnerei, nachdem er bereits 12 3ahre zuuor in dem Reindelfchen

Sefchäfte tätig war. flis Anerkennung für die Cüditigkeit des je^igen Inhabers Berrn lieonhard Babeck

Das moderne Bad.

möge dienen, daß derfelbe im genannten 3ahre mit der Freiherrl. Iiothar u. Faberfchen Probende, welche

nur an befonders tüchtige junge ITlänner, welche fich lelbltöndig machen wollen, uerliehen wird, ausge-

gezeichnet wurde. Um häufe der uerhältnismäßig kurzen Zeit uon 8 fahren uerftand es Berr Babeck,
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das Reindelfche Gerdiält

zu einem der bedeutend»

zugeftalten, was die bis»

wie Priuatperfonen aus=

weifen. Reben der

Firma in ihrem flnwefen,

ein höchFt reichhaltiges

Walier, für fanitäre Gin»

fo ein reichhaltiges mufter=

leuchtungskörpern jeder

fowie kombiniert - Sas-

6asbadeöfen, ßei^waffer=

f5oIz= und Kohlenfeuerung,

Zink= und £mailewannen, Porzellan», emailierte und Fayence=Wannen, Klofefts,

durch Flei^ und Umficht

ffen in feiner Branche aus»

her für Staat, Stadt, fo=

geführten Arbeiten be=

ftallation unterhält die

Glockenhofftra^e 26, auch

ITlufterlager für 6as und

richtungen jeder Art, eben=

Inger in modernen Be=

Art, für 6as - elektrifch,

koch» und fSeizapparafe,

Öfen, Cylinderbadeöfen für

Gaskamine, ßasheizöfen,

fowie Fayence'WafchtiFche.

moderne Beleuchtungskörper für Speifezimmer, Salons, ßerren», Wohn» und Schlafzimmer in

jeder Stylart. Reichhaltiges fiager hierin ftets vorrätig. Auf Wunfeh ftehen auch ITlufterbücher jederzeit
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gerne zur Verfügung. - Durch Verbindung mit erfJen Firmen in der Beleuchtungs^Branche werden audi

Sachen auf Wunfeh nach Zeichnungen und Entwürfen gerne angefertigt.

r^r<3r<=, Bei^cs WaHci im ganzen Baufe r<3ror<a

ohne befondere Feuerung - mit wenig Koften - ohne befondere Bedienung fchafft

DunK"^ Hcisswasserau^omar

AnKIcideMum.
) ^

I-1

V
pitbr ^glbVH7äH9 warmem WasTcr

t>j(2 Appara

für Gas, gibt an beliebigen Zapfftellen der Wohnung heiles Waffer, macht Badeöfen oder zentrale Warm-

wafferbereitung überflülfig. Aus ffarkem Kupfer ohne Weichlot hergeftellt und unter dem Drucke der

Wafferleitung arbeitend.

~ Um ITlufterlager 6lockenhofffra^e 2C» find die Apparate in Betrieb zu fehen.

1S3



3 ' ==

Komplette Warmwafler-Berdheizanlage mit [fehenden Boiler mit indirekter Beizung. Diefe Anlage

eignet fidi cim behen für Ein'Familienhdufer, Ctagenhäufer, Villen etc. und [peziell da, wo kein 6as

vorhanden ilt. - Das warme WafFer wird durch den Berd, mitteilt einer Beizfchlange, welche in der

Feuerung liegt, erzeugt und die mit dem Boiler zirkuliert. Von hier aus kann das warme Wa[[er für

die Küche, Badezimmer, Coiletten etc. geleitet werden und kann lomit ein ganzes Baus mit heilem

Waffer uerfehen werden. Da auch die Betriebskolten fehr geringe find, dürfte diefe Anlage fpeziell für

angeführte Bauten fehr zu empfehlen und nüf5lich fein.
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Kammfabrik Gottfried Probft

nürnberg^Schweinau.

eines der cilteften ßandwerke in nürnberg \\t die Kammacherei. Schon aus einem im 3ahre 1657

Rammenden Gedicht eines Kammachers namens Grillmaier Ici^t [ich erfehen, da^ Genannter von

der Kammacherzunft für feine guten 6rzeugniffe als Anerkennung einen Stock mit filbernem Knopf

erhielt. 3n diefem Gedicht wurden unter anderm auch die damaligen zur Kammacherei verwendeten

technifchen Werkzeuge benannt, und ift es intereffant, da^ die im 17. Jahrhundert angewandten Werkzeuge

auch heute noch Verwendung bei der ßerftellung uon Kämmen finden, fo 2. B. Oerterfäge, Schabmeffer,

Spil^feile und andere mehr. Aus dem 18. 3ahrhundert find keine nennenswerten Verlautbarungen über

die Kammacherei uorhanden.

3m 3ahre 1825 wurde der Kammachergefelle Gottfried Probft uon der Zunft zum nieilter

ernannt und gründete derfelbe in diefem 3ahre feine Kammacherei. mit einem Lehrling arbeitete er

fleißig und erzeugte fehr gute Ware, foda^ bereits in den 40 er 3ahren fchon allfeits Kämme mit der

.Q
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ITlarke Gottfried Probft uerlangt wurden. 1865 erbaute ProbH len. mit feinem Sohne Friedridi eine

Fabrik am Frauentorgraben, in weldier alsbald naliezu 100 Perfonen befchäftigt wurden. 3m lahrQ 1882

uerftarb Gottfried Probft und wurde die Fabrik uon Friedridi Probft aliein weitergeführt, 1886 wurde

dann der Betrieb uon den beiden Söhnen des inzwifchen uerftorbenen Friedrich Probft, Gottfried

und Bei nr ich übernommen, welche das Gefchdft heute noch führen. Die Fabrik erwies fich jedoch bald als

zu klein und wurde im 3ahre 1890 eine bedeutend größere Anlage in Schweinau erbaut. Zurzeit werden

in der Fabrik ca. 350 Arbeiter befchäftigt und täglich etwa 1800 Dut3end Kämme hergeftellt. Bei Über»

nähme der Fabrik durch die jetjigen Befit5er wurden nur ßornkämme hergeftellt, fpäter dann Kämme von

Schildpatt, Celluloid, Aluminium und in le^ter Zeit grolge Quantitäten aus Galalith fabriziert.

Die Fabrikation befaßt fich ausfchlie^lich mit Friefierkämmön, Staubkämmen und Gtuiskämmen,

welche nach Deutfchland, Öfterreich, ßolland, Belgien, England, Dänemark, Schweden, Rorwegen, Spanien,

Italien, Orient, Rußland, Amerika und Indien, größtenteils durch eigene Reilende verkauft werden. Der

Probft'fche Betrieb ift heute der bedeutendfte auf dem Kontinent.



Kaufhaus OberpoIImger, ITlünchen.
Direktion: Fri^ Krüger. S. m. b. ß.

Erbaut uon den flrcfiitekten ßeilmann und Li ttmann« ITlünchen.

Kaufhaus Oberpcllingcr.

DU wei^t docfi, wie [ehr ich die Frauen liebe. Du kannft Dir alfo einigermaßen meine unangenehme

ÜberraFchung uorftellen, als mein reizender Befuch, mit mir am marienplafj angelangt, erklärte,

nun eine Drofchke nehmen, zum Bahnhof, und fodann nach Baufe [ahren zu wollen.

eine liaune, ein bischen Kopffchmerzen üielleicht. Dennoch war guter Rat teuer . . . aber

da kam mir glücklicherweife plößlich eine ganz ausgezeichnete 3dee. Derzufolge bat ich Frau Ceffy,
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mit mir gütigst doch noch bis zum Karlstor zu gehen; es fei folch fchöner Cag, lie käme fo Feiten nadi

niünchen, für mich wären die paar Stunden ohnedies uiel zu kurz gewefen, und — nun, Du kennft mich ja.

üch liegte alfo. Und ich fchmeichelte ihr dafür und war liebenswürdig gleich den heften Romanhelden der

Gartenlaube, oder noch beffer, ich war fo nett zu ihr^. wie es nur ein junger, leichtlinniger Öfterreicher mit

einer Dame fein kann.

So bringe ich denn die blonde Frau Reditsanwalt allmählich durch menfchengewirre, den Crubel

der Kaufingerftra^e; wir gehen befonnten Häuferflächen uorüber, atmen die Kühle der Schatten, und ohne

audi nur aufzublicken, zum blauen Sommerhimmel emporzufehen, fehe ich dennoch fchon das Karlstor fich

uon diefer Bläue abheben ....

Uel3t gilt es alfo! Wird mir mein Plan gelingen? fldi ja; es machte fich alles ganz flott, und

ein paar köftliche Stunden mehr uerdanke ich meinem Einfall. 3ch führte nämlich Frau Ceffy zu den

Auslagen des Oberpollin ger, machte fie flüchtig auf deffen impofante flu^enarchitektur aufmerkfam

und bemerkte dabei überzeugend, da^ der künftlerifchen Faffung durchaus der Inhalt entfpreche. Wir feien

uor dem gro^zügigften, modern ften Kaufhaufe fTlündiens angelangt; einer Stadt in der Stadt. £s ift

ganz allein einen Befuch ITlünchens wert. Gin ITIärchen aus unferen Cagen, <iund dann gnädige Frau,

nur allein die ßüte, die Roben aus Wien, Paris, fiondon, nein, nein, Sie können fich dies gar nicht denken

— das müffen wir anfehen!)»

Schon breitete der ßaupteingang feine mit blauem ITlofaik, gold'nen Sternen und Beleuchtungs»

körpern dekorierte Wölbung über uns. Sodann feffelte die mit Spiegeln und liicht reichlichft uerfehene

Decke Frau Ceffy's Blick, und die großen, gediegen und fehr elegant berührenden Cüren, hübfche ouale

und andere Linien wirkten gleich dem Vorfpiel eines ardiitektonifchen Feftes auf fie ein. Roch ein paar

Schritte — und das innere diefer Stätte riefiger kaufmännifcher Cötigkeit nahm uns auf.

Wir hatten den Boden uon Profeffor fiittmann's wahrhaft monumentaler Schöpfung betreten;

wir fehen uns dem pulfenden, den Einzelnen fchier uerfchlingenden flehen der 6ro^ftadt gegenüber; reich,

wie nur die Künftlerhand ITlakarts geftaltete, quellen dem fluge die Farben, die Formen all der taufend»

fältigen Werte entgegen - und doch ift zugleich Einheit in dem großen Gemälde, denn das ruhige Cages=

licht macht alles uornehm, das Wei^ der architektonifchen Flächen, der ftets wiederkehrende Rahme bietet

dem fluge wohltuende Ruhe.

Frau Ceffy wendete das Köpfchen hierhin, dorthin; ihre zierlichen Fü^chen fchritten aus, blieben

am Boden haften: Launen und alles war uerflogen, mit dem Entzücken des Kindes faft (wie beneide ich

die Frauen darum!) horchte fie auf die ftummen und dennoch fchmeichelnden Lockrufe der Waren, und bald

war es ein fchimmernder Gürtel, und dann waren es fchöne Vafen in einem niedlidien Schrank, mit dem

und mit denen fie eilig ein Wort austaufdite ....

3dl glaube, idi habe fie auch auf den pikanten, gewifferma^en kirchlichen Con aufmerkfam gemacht,

den die dunkelgeräudierten Eidienholzflädien der Creppen in den Raum hereintragen. Gewi^ aber wei^

idi, da^ fie fehr erfreut war, zu uernehmen, da^ das feinabgeftimmte Perfonal im Oberpollinger uns in

keiner Weife beim Befiditigen der Waren läftig fallen würde. Die Berren Rayondiefs — wahre Diplomaten

im Umgange - forgen eben für angenehme Formen beim Einkauf, Umtaufdi ufw., fie find gerne zu jeder

Auskunft bereit, ja die Liebenswürdigkeit felbft.

So uns flüditig plaudernd unterhaltend, fdiwirrten wir fröhlidi im Parterre herum. Über die da

befindliche Sammelkaffe uerfpradi ich, meine Dame fpäter zu orientieren; wir müßten ja ohnehin mot

audi ein wenig ausruhen. Datürlidi aber erft, wenn wir alles befichtigt haften. Frau Ceffy war es

zufrieden. Zur Belohnung führte idi meine fü^e blonde Freundin uor die reizend aufocftapelten Kon»

fituren — und zufammen wählten wir dies und das aus.
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sie war fehr erffaunf darüber, wie leidit man tro^ des großen Verkehrs zu allem gelangen konnte,

ün der Zat ilt auch die Raumausfeilung im Kaufhaufe Oberpollinger, was Zweckmäßigkeit anlangt, kaum

zu überbieten.

Bei den Berrenartikeln angelangt, warf idi hin, hier könne fie gelegentlich all ihren Bedarf für

den f5errn 6emahl decken; auch meine Krawatte ftamme von da - «ileider durfte ich lie nicht fchuldig bleibenli'

3m Scfireiben fortfahrend, will ich Dir die Buch= und Schreibwaren, ich will Dir fogar die Parfumerie-

waren gnädigft erlaffen, die Bijouterie», die ßandfchuhe», die Schirm«, befonders aber die Korfett-flbteilung

kann ich Dir nicht fchenken. Reizuolle ülinuten, die wir angefichts diefer für Frauen fo wichtigen Köftlich-

keiten perbrachten! Uch habe gleich an Ort und Stelle in Gedanken einige Skizzen darüber gefchrieben.

Da waren es alfo mattfchwarze Handfchuhe, die meine geliebten ßändchen fo uornehm kleideten; da war

es der wundervolle ßaarfchmuck, nach dem es Frau Rechtsanwalt fo fehr, fo fehr gelüftete; da durften fich

die Sonnenfchirme ihres holden fiächelns erfreuen, und die ITliederabteilung ... ach! mein Iiieber, uon

der verborgenen Süße, die in dem Vorgange liegt, einer jungen Frau, welche fich einer fchönen

Taille erfreut, ein elegantes reizendes Korfett zu zeigen, follte ich Dir gar nichts ausplaudern. Du erfcihrft

auch nichts weiter; nur das will ich Dir verraten, daß ihr ein hochrotes, feidenes, mit einer breiten und

dekorativen Schleife gefchmücktes Bandkorfett über alle ITlaßen gefiel, ein leichtfinniges franzöfifdies

Erzeugnis . . . aber auch unfere deutfchen Frauen find eben Käßchen — — —

So hatten wir alfo das Parterre kennen gelernt; die breite und impofante Creppenanlage des

liichfhofes vermittelte uns nun die oberen Raumfluchten, üft es Galanterie, ift es kaufmännifche Routine

von der Direktion, daß fie fo fehr viel, was die Damenwelt angeht, parterre und in der erften Etage

angeordnet hat? Die erfte Etage gehört nämlich zum großen Celle der Frau, dem ITlädchen.

Dem in einem Oberlichtraum untergebrachten Pußfalon kann man freilich auch als ßerr Huf«

merkfamkeif fchwerlich vertagen. Eine Itarkfarbige Opaleszentverglafung zeigt das Oberlicht, ein Kamin

in flntico verte, große Wandfpiegel, Wandfchrönke in amerikanifchem Rußbaum mit filberoxydierten Befchlägen

und farbigem 61asfchmuck, fowie 6laslüfter erhöhen die Wirkung des Interieurs, das den Damen natürlich

Fchon allein durch die chiken, aparten, flotten ßüte, durch die «ileßteni» Rlodelle fehr teuer ift. «lEin gefähr*

lidier Raum für uns ßerren, Frau Rechtsanwalt,» fagte ich, 'idenn jede Dame wird, erft zu Baufe angelangt,

finden, daß ihr 5ut eigentlidi ganz «lunmöglichi- und ein Erfaß durch Oberpollinger durchaus, aber durchaus

nötig fei. Ilatürlidi müffen wir fündenbeladenen ITlänner in die Cafche greifen.» «Das ift nur in der

Ordnung,» züchte allerliebft die blonde Frau an meiner Seite. Und nur fchwer trennte fie fich von diefem

Puß'flusffellungsfalon.

Was wir an jenem Ilachmittage außerdem noch alles befichtigten, kann ich Dir nur flüchtig an-

deuten, da mein Brief fonft ein Band würde. Es genüge Dir alfo, daß ich Frau Ceffy die Kunstausftellung

und deren fchöne Darbietungen zeigte, fie Blicke tuen ließ in die flusftellungen von Seidenftoffen, Kleider«

ftoffen, daß ich bei den Abteilungen Damenwäfche bedauerte, keine Freundin zu fein, denn Frau Ceffy

hätte fich in diefem Falle wohl anziehend mit mir über manches Detail geäußert, daß ich fie auf das Reife-

bureau aufmerkfam machte, bei den überaus einladenden Erfrifchungsräumen bemerkte, diefe müßten wir

zwedts eines kleinen 3mbiffes fpäter nochmals auffuchen, und endlich, daß meine blonde Fee die meifte

Zeit auf den Boden der Damenkonfektion verbrachte.

Das ift an fich fchon erklärlich; Frau Ceffy feierte aber da wahre Fefte des 6enießens .... Sie

ftaunte, lächelte, prüfte und beurteilte, die eleganten großen Slasfchränke, die für Frauen den Inbegriff

allen Glückes bergen - Du fiehft da die neueffen Koftüme, in der Farbe künftlerifch fich gebende Blufen,

einfache und Fchwere Roben, Sefelifchaftskleider von blendender Pracht - fah fie fich von allen Seiten an,

lobte den erlefenen iScfchmack dc'; Kaiifhaiiles, kurz, konnte hier ihrc<; Gnt^iicken? kein Ende finden. 3ch
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zeigte ihr fchlie^lich noch drei fchmucke Cüren, die in noch fchmuckere flnkleideräume geleiten, Interieurs

abfchlie^en, die man nur als reizendfte ©edichfe der Architektur anfprechen kann. 3ch glaube heute noch,

Frau CefFy wäre einer kleinen Schelmerei fähig gewefen, um nur in lolch kleinen Salon mit einer Robe

uerfchwinden zu können ....

Doch die Zeit drängte. 3di geleitete He allo zur zweiten Gtage, wo [ich herrliche Ceppiche und

niöbelftoffe unferen Blicken entbreiteten, alle nur denkbaren Baushaltungsartikel ihr Furchen hemmten,

wo He Bandarbeiten fah ulw. natürlich machte ich He auch mit der Spezialabteilung für Schuhwaren

bekannt ; deutfche und amerikanifche Schuhwaren fahen wir da getrennt etabliert.

Die Sportabteilung, ein fehenswertes ülufikzimmer, die Iieihbibliothek mit zirka 6800 Bänden

- innerhalb 7^ ^ahxQ brachte fie es auf 1200 Abonnenten - die Spielwarenausftellung, welche alle Sehnfucht

der Kindesfeele, alle Wünfche der Tugend greifbar aufbaut, diefe Darbietungen find der dritten Etage eigen.

Und noch etwas, eine Bauptfache beherbergt fie — die Lebensmittel ; ja das bunte Vielerlei fo

den einfachen ITlann und die Cafel des Reichen ftärkt und ziert, die «iFrüchfe des FTleeres)', die Goldorangen

des Südens, zarte 6emüfe aus Paris, Wild aus wipfelraunenden Wäldern und uon dunklen FTlooren, fertige

Speifen, perlende Weine, Konferuen - ach l nie zu Gnde käme ich, wollte idi des lieibes Senüffe alle

aufzählen. Illan mü^te diefe ßaffen, diefe Strafen uon Äpfeln, uon FleiFchwaren ufw. gebildet, uielmehr

malen, die' grauen Flieden der Säulen, die roten Böden, die peinliche holländifche Sauberkeit die ringsum

herrfcht. Denn da blitjt und blinkt jede Schüffei, jedes Glas, da wird mit Beft ecken ausgewählt, und

nicht, wie fonft üblich, mit der Band, da gibt es keine Gerüche, denn Ventilatoren forgen für die Luftabfuhr,

und gekühlte Platten und ein Kühlraum wahren den Braten etc. das gute flnfehen und die Frifche.

Zudem plätfchert noch ein allerliebfter Springbrunnen und kühlt die ganze Luft.

meine blonde Dame ftaunte auch nur und ftaunte. 3n einer folchen Küche war fie freilich noch

nie gewefen, einen fo rieligen «inafchmarkt)' hatte fie fich bisher in einem Banfe nicht einmal geträumt.

Sie war iet3t ganz Bausfrau geworden, und da fie leider nicht an Ort und Stelle gleich kochen konnte,

nahmen wir wenigftens zum Andenken allerlei mit. Den Schinken fchnitt uns eine amüfant anzufehende

iriaFchine zurecht.

Run waren wir aber uon all dem Gefchauten, dem Bin und Ber, dem Auf und Ab müde; die

wie in den HlaffenGufzügen einer Cheateruorftellung herein^ und herausflutenden [Renfchen, das Schmettern

der Phonographen, das Creiben unter uns, das fchillernde und ftets wechfelnde Durcheinander — hieben

uns landen; wir fuchten alfo die Erfrifchungsräume auf.

üch wählte einen netten Plat5 für Frau Ceffy, eilte jedoch fodann fchnell fort und kaufte, natürlich

ohne ihr Wiffen, jenen Gürtel, der ihr fo fehr gefallen hatte. Dann tranken wir Cee, und ich mu^te ihr

dabei noch eine Rlenge erzählen. Denn fie käme bald wieder und würde dann fo uiel, fo wie! kaufen!

Da tagte ich ihr denn, wie es Ufus im Oberpollinger, d. h. ich zeigte ihr eine Annonce in den IRünchener

Reueften Rachrichten:

Kein Kaufzwang.

Wir ueranlaifen niemand zum Kauf bei BeFichfigung unferer VJaren. Es kann [ich [eder Befucher unferes

KauFhauFes die ausgeFfeiiten Segenttcinde onFefien, ohne durch fragen unFeres PerFonals belöFMgt zu werden. Aus-

I^ünFte und Anfragen werden auf Perlangen bereifwiiligFt erteilt und beontworlef.

Umtaufch.

Bei Einkäufen Foll jeder BeFucher unFcres KauFhauFes das angenehme Bewu^fFein haben, die oon ihm gewählten

6egenFtände Fpöter umtauFchen zu können. Beim UmfauFch erhält der Kunde für die zurückgebrachte Ware an

der UmtaufchkaFFe einen UmtauFchfchein, auf welchem der Betrag des Umfaufches vermerkt wird. DieFer Umtaufch-

Fchein kann FoFort oder innerhalb 6 ITlonaten an jeder KaFFe unFeres KaufhauFes in Zahlung gegeben werden,

und Fleht es dem Kunden frei. Fleh ErFa^ware aus irgend einer Abteilung zu wälilcn.
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Sammelkaffe.

Um bei Einkäufen an uerfchiedenen üdgern das lä'ftige Zahlen an mehreren Raffen zu uermeiden, empfiehlt es

tidi, untere Ginrichfung der Sammelkaffe zu benut5en. Die Zahlkaffe und Warenausgabe für Sammell^arfen

befindet fidi Sammeil^Qfle im Parterre.

3ch bat Frau Ceffy, das Blatt mitzunehmen, was He tat. flucti möctite fie nur itiren Freundinnen

erzählen, da^ [ich die Rabattmarken des Kaufhaules recht gut als Sparkalfe eignen, da jede uollgeklebte

Zierbrunnen in der licbensmiltei-flbteilung.

Karte an der Rabattkaffe mit 1 Olk. in baar cingelöit wird. Sic war mir für jede mitteilung dankbar

und ueriprach, alle ihr bekanten Damen neugierig zu machen.

Und die Zeit uerrann. Uhr Baar war fchon nicht mehr lo hell beleuchtet - aber unaufhörlich

herrFchte um uns herum der regfte Betrieb. Aufgeregt uon diefer grandiofen Stätte der Arbeit führte ich

Frau Ceffy nochmals mitteilt Worten durch das ganze Baus.

Von den Kellern angefangen bis hinauf zur 4. Gtage klang meine Schilderung uon Tätigkeit

wieder; die uielen Bureauräume da droben, die Offertenannahme, das grof^e photographifche Atelier, die
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[au[enden Aufzüge, die Celephonzenfrale, den Lichfhof, die Raumfluchten unter uns - ich belebte üe alle

mit Illenfchen, uielen hunderten; ich lie^ die elektrifchen liichter aufglühen, den Winter an die gewaltigen

Slasfcheiben pochen, Wärme im Haufe herrfchen. 3ch prägte das Wort, da^ diefes Kaufhaus eine Erde im

kleineren ITla^ftab fei, eine gro^e foziale Wohltat ebenfalls, denn fo und fo viele Leute fänden hier ihr Brot.

Zum Schluffe konnte ich mir nicht uerfagen, in Gedanken oben uor den Cüren der kaufmännifchen

Leitung, der Direktion, Balt zu machen. «iGs mag keine geringe Aufgabe fein — meinte ich — ein

Ceezimmer neben dem Eririicliui; -isruum.

folches £tabliffement zu überleben, zu leiten ; ein ganz hervorragendes Dispofitionstalent, eine geniale

Veranlagung überhaupt gehört wohl dazu, um mit allen herantretenden Fragen fertig zu werden. Denn

was wir uor uns fahen — eilt es nicht der Zelt uoraus, ift es nicht eine organifatorifche Cat großen Stiles?!»

es war faft flacht, als wir uom Kaufhaufe fchieden. '3ch brachte meinen blonden Befuch auf die

Bahn, ich bat Frau Ceffy, den Gürtel uon mir gütigft entgegenzunehmen, und mit dem Gefühl, da^ ein

paar brillante Bogenftridie im Orchefter meines liebens uerklungen feien, uerabfchiedete ich mich leife und

ein wenig traurig.

«iKommen Sie doch bald wieder in die Stadt der Frauentürme, gnädige Frau, wo man die Schatten

violett malt.i' - Der Zug fuhr aus der Balle. moriö Otto Baron Laifer.
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touis Schnieder & Co.,
Sründungsjahr 1873.

Celefon'flnfchlu^— no. 12

Qnsbach
(Bayern).

— Celegramm-Hdreile

:

Schmel}er Compagnie.

Fabrikation aller Hrten:

Kinderwagen, Krankenwagen, Puppen«, Puppenfport», Sporf-, Leiter- und Spielwagen,

Kinder« und Puppenmöbel, Schlitten, Curngeräte, Cransportwagen und «Karren, Kinder«

yelozipeds, WirtFctiaftsartikel, Ruheklappitühle, Ziegenbockwagen, Kinder-flutomobils,

Dnualiden-Selbltfahrer.

Berlin: S. F. Söert5og & Eie., alte üakobsftr. 20 21

Bergmannshof.

ßamburg, 3ohn Be^, neuer Wall C'4 66.

Leipzig zu den ITleffen : Petersltra^e 33/1.

Strasburg i. Clir. Bad^enfchmidt, Zixpla^.

niulterlager und Vertretungen:

flmiterdam: 3. C. W. Choolen jr., Singel 542.

Bruxelies: Charles Rongö, 30 rue de Curegliem.

Chriftiania: Ciiarles Candberg.

Kopentiagen:3. e. Dömel, Strandbouleuarden 72.

Bukarelt: fl. Feldmann, <) Strada Decebal.

üieferung nur an Wiederuerkäufer.
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Die Fabrik wurde im ^ahre 1873 zu Rothenburg o. Cb. durch den 18<)() mit Cod abgegangenen

früheren Befi^er Iiouis Schmetjer gegründet. 3m 3ahre 1 890/91 wurde die Fabrik infolge Ver=

grö^erung und der befferen Perkehrsuerhältniffe wegen nach Ansbach transferiert. — Die Firma hat

es bei kleinen Anfängen fchon nach den erften 10 fahren zu einer führenden Stellung in der Fabri=

kation uon Kinderwagen etc. in Deutfchland gebracht und geniest heute auf dem Gebiete der uon ihr fabrizierten

Spezialitäten einen Weltruf nicht nur in Europa, fondern auch in überfeeifchen Ländern. ' Die befte Gin»

richtung, ein großer Stab wohlgefchulter Arbeitskräfte, die uorzüglichften und modernften flrbeitsmafchinen,

die es überhaupt gibt, fowie ein wahrhaft großes hager in gewaltigen Vorräten uon Rohmaterialien, halb-
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mm litt

Koffer« und Cafchenfabrik Georg Stü^el
mauthalle

ndchit dem Kaiferpanorama

nürnberg Königsftra^e 1<?

gegenüber der ITlohrenapotheke

Ecke [jorenzerplat].

Karoli nen
Str. X Lorenz-Kirch

Diele Firma, die im dahxQ 1885 als ein kleines Laden« und Reparaturgefdiäft in Rürnberg gegründet

wurde, ift heute die größte ihrer Art, nicht blo^ in Bayern, [ondern in ganzSüddeutfch-

land, und He uerforgt, dank ihrer [treblamen Cüchtigkeit, einen weit über Deutfdiland, ja

Felbft über Europa hinausreichenden Kundenkreis. - Als äitefter Sohn des uor wenigen

fahren uerftorbenen, rühmiichit bekannten Koffer« und Carchenfabrikonten Wilhelm Stüt5ei in Halen



1862 geboren, wuchs 6eorg Sfüf5el in technifcher und kaufmännifdier Cötigkeit im uäterlichen Sefchcift

auf, nach deffen Erlernung er [ich an uerfchiedenen Plänen in Deutfchland, in der Schweiz, auch in Paris,

in der Reifeartikel- und Portefeuillefabrikation weiter ausbildete. 'Aus der Fremde heimgekehrt, wandte
fich Seorg Stü^e 1885 nach Hürnberg, wo {er am ^ofephspla^e einen kleinen Verkaufsladen

für Reife= und Portefeuillewaren mit einer Reparatur«

werkftdtte eröffnete. Durch aufmerklame und pünkt»

liehe Bedienung und durch treffliche Arbeit, namentlich

in Reparaturen und Erneuerungen, erwarb [ich die

junge Firma bald eine anfehnliche Kundfchaft, und

nach kurzer Zeit erfchien es geboten, das Gefchcift in

uergrö^ertem Rahmen nach der uom Reifeuerkehr

beuorzugfen Rönigsftra^e überzufiedeln. Bier ent=

wickelte es fich in gro^ftädtifcher Weile

zu einem Umfange, da^ es, unter Bei=

behaltung eines Verkaufsladens

in der Königs ftra^e, zur Ver»

grö^erung der Lager und Werkftätten

18<)8 in die zu einem modernen Kauf«

häufe umgebaute alte Illaut halle uer«

legt werden konnte.

Diefe neue Gefchäftseinrichtung ift wirklich fehenswert, und jeder Befuch ift auch ohne Kaufabficht

ftets willkommen. 3n dem Laden des Erdgefcho^es, nächft dem Kaiferpanarama, befinden fich,

au^er der Kaffe, die Annahme^ und flusgabeftelle für Reparaturen etc. und ein Verkaufs-
lager allgemein gangbarer Gebrauchsartikel für Schule, Reife, Sport, FTlarkt etc. -
eine bequeme Creppe führt zum 1. Stock in das Lager für Portefeuillewaren, eine erftaunliche

Fülle üon Portemonnaies, Brief= und ZigarrentaFchen, Rotizbüchern, Schreibmappen, flktentafchen, Alben jeder

Art, Bilderrahmen, Damengürtel, Bandbeutel, Reife- und Rcihetuis, Reifeandenken und all den taufend

Dingen, die aus Leder, Stoff, Pappe, Papier,

nietall, eifenbein etc. kunftuoll hergeftellt, in

handlicher Form dem periönlichen Gebrauch oder

der Anfchauung dienen.

Unter den gefchmackuoll ausgeftatteten

Budibinderei ' Erzeugniffen, die in Geftalt uon

Tage-, Poefie-, Zeichen-Büchern etc. zu

geiftiger und künftlerifcher Tätigkeit anregen,

fei befonders auf ein Gedenk buch aufmerk-

fam gemacht, das jeder liebenden ITlutter eine

fehr gro^e Freude bereiten und in jeder gebil-

deten Familie einen wertuollen GrinnerungsFcha^

bilden wird. Gs ift betitelt <iUnfer Kind»-,

und ftellt in fchönem, folidem Ledereinband ein handliches Buch dar, worin unter Vordrucken vom Tag der

Geburt an alle bemerkenswerten Lebensuorgänge, Umftdnde und Äußerungen eines Kindes während der

erften Jugendzeit eingetragen werden können. Für die eitern, die liebeuoll die entwicklung ihres Kindes

verfolgen, ift diefes mit ftimmungsuollen Gedichten und weifen Lehren untermifchte Buch ein trefflicher
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Wegweifer für tachgemä^e und gemütliche Aufzeichnungen, und für den Gegenftand ihrer hiebe und Sorge

i\>ird es [pciter eine rührende 6elaiidile der unbewufjlen und erinnerungsfernen Kindheit fein. Dos Buch

'lUnfer Kindt' darf als ein wirklich geift= und gemütuolier PortefeuilIe=flrtike! uon bleibendem Wert allen

hoffenden Frauen als das finnigffe Gefchenk empfohlen werden.

Vermöge ihres Werkftätfenbetriebes ift die Firma Georg Stütjel imftande, nicht nur Reiseartikel,

fondern auch Portefeuillewaren nach ganz befonderen Wünfchen herzuftellen oder dielen anzu«

paffen, was namentlich den Damen fehr an»

genehm ift, wenn fie Stickereien fowie

nialereien und andere Handarbeiten

in Schreibmappen, Brief= und Zigarrentafchen

und dergl, gefchmockuoll uerwendet wiffen

wollen. Um Übrigen ftehen der Firma die

leiftungsfähigften Spezialfabriken zur Seife,

wodurch es ihr möglicti wird, felbft die aufjer-

gewöhnlidiftcn Aufträge - grof5 oder klein —
in kürzefter Frift auszuführen.

Die gefamte weltliche Bcilfte des

2. Stockwerkes der mauthalle nehmen das

6ngroslager für Koffer und Catchen, die Werkftätten und die Konforräume ein, eine

Bodenfläctie uon 6t>0 qm umfaffend. ITlit ßunderten uon muffer« und Reifekoffern jeder Art und Gröfje,

und mit einer Unzahl uon föandfafchen und Etuis für llluffer und für Reifebedarf, ffcllf fich das Engros«

lager der Firma Georg Stütjel als das gröfjfe feines Faches in Süddeutfchland dar.

£ine weithin berühmte Spezialität bilden die fTlufferkoffer, die dank der reichen Erfahrung und

der eigenen Fabrikation der Firma für jeden Zwedi und Gebrauch hier zu finden, oder c\ai\z naän

befonderem Bedürfnis in kürzefter Zeit zu erhalten find. - Unter den Koffern für den Reifebedarf an

Kleidern, Wcifche, Schuhwerk ufw. find als eine äufjcrff prakfifchc Fleuheif die der Firma Georg Siüt3el

gefe(5lich gerchüt3ten Columbius- oder liängsbügelkoffer befonders heruorzuheben. Vermöge ihrer,

In der üängsridifung des Koffers angeordneten Schutjbügel, die aus hartem Bolz gebogen und mit einem

ITletallband befdilagen find, zeichnen fie fich uor jedem andern Koffer geringen Gewichtes

durch eine hohe Widerftandsfähigkeit gegen Zug und Sdiub, Stofj und Fall aus, fo da^

fie faft unuerwüftlidr find, und als ein gelöftes Problem den Flamen -iColu m buskoffen- uoll uer-

dienen. Schließlich fei noch bemerkt, daß fie mit einer uerftellbare n Fachabteilung zur druck-

fidleren flbfonderung uon Büten etc. ausgeftattet find, die ebenfalls der Firma Georg Stüßel gefet3lidi

gefchütjt ift. — Eine andere fehr bemerkenswerte Reuheit im Kofferbau find die Georg Stüt3el

patentierten probemäßigen Offizierskoffer, die bei den uorgefdiriebenen maßen eine circa

40 Prozent erhöhte Raumausnüßung den bisher gebräudilidien Ordonnanzkoffern gegenüber geftaffen,
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Unter den zahlreichen der Firma Georg Stü^ei gefchü^ten Reugeltaltungen feien noch

kurz erwähnt die ßutkoffer mit uerffellbaren Baltern, die eine druckfreie Einordnung der Büte ge«

hatten; ferner ßufkoffer mit einem Ginfa^ zur flusnu^ung des von den

Büten nicht beanfpruchten Kofferraumes, flis praktiFche Verbefferungen find auch

zu rühmen: Stü^els Reifekartons oder fogenannte Celefkopkoffer

einfal5ue rfteller zur druckfreien Verpackung des Kofferinhalts; weiter

Poftuerfandkof fer; die Charniere für Koffer und

Käften mit rückfeitiger Befeftigung; die Ruckfäcke

mit liuftkiffen und Verfchlu^ficherungen ; die

Wäfchfäckezum bequemen Poftuerfand ; die Wa g n e r fchen

Curnapparafe zur Streckung uerkrümmter Wirbelfäulen,

und aus jüngfter Zeit die leichten und doch fehr widerftands'

fähigen Kombinationsplatten für den Kofferbau, fowie

endlich die einbruchficheren Stahlpanzerkoffer. -

Beftehend aus einem mehrfach kreuzweife zufammen«

gepreßten, präparierten Gewebe aus einer feften Lteinen=

oder Hanfkette mit wechfelndem Draht=, HoIz= und Pappfchu^, bilden die Kom=

binationsplatten ein fehr leichtes, elaftifches, druck= und fto^feftes ITlaterial,

das uor den für den Kofferbau fo gepriefenen Rohrplatten den Vorzug hat, da^ feine

GinFchu^teile fich nicht durdi Sto^ und Druck uerfchieben, lockern und brechen, fondern

in einem feften, elaftifchen Zufammenhange bleiben. Diefe

Kombinationspiatten find der Firma Georg Stü^el gefet^»

lidi gefchüt5t. 3n manchen Ländern unterliegen Koffer, die

verlockend ausfehen und aus einem leichten ITlaterial be*

ftehen, auf der Gifenbahnfahrt oder im Gafthofe diebifchen

Angriffen, indem fie durchfchnitten oder ausgefägt und be»

raubt werden. Zur Sicherung gegen folche Eingriffe baut

Georg Stü^el nunmehr Koffer aus Stahlblech, das

teils zur Gewichtsverringerung, teils zur Befeftigung der

Umkleidung fein durchlocht iit und vollen Schu^ gegen

nieffer, Schere und Säge gewährt, fluch die einbruch^

fieberen Stahlpanzerkoffer find der Firma Georg

j
Stü^el ge[et5lich gefchütjt

^ Blies in Allem darf man fagen, die Firma Georg
Stüt3el ift immer beftrebt, in ihren Ausführungen höchfte

Zweckmäßigkeit mit Gefchmack, folider Arbeit und Billigkeit

zu vereinigen, und fo das möglichft Befte in ihrem Fache

zu teilten! L. e. Beck, nümberg.
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Celegramm'fldrc[[e

;

Importeur Lichtenfels.

Fernlpredi'flnfchluö

Ro. 24.

Finna D RambSrCISr ^"^^ PWIipp und ^xitz Bamberger

liicfifenJels. ==
PaInikorb= und möbeIkIopfer=?abrik, Korbmaterialien en gros,

Import und Fabrikafion von Korbmaterialien.

Leipzig 1897

Brüx 1878

Die Firma wurde im 3aiire 1825 durch Dauid Bamberger in niitwit}, Bezirl<samt Kronach,

gegründet und nahm als erfte um 1840 den direkten ^Import von Palmblättern aus Cuba zum

Anfertigen von Palmkörben auf, fo auch wurde von ihr die Ginfuhr von Korbrohren in allen

Stärken und Qualitäten, fowie uerfchiedenen anderen Korbmaterialien nach ITlitwit} in größerem fTla^Itab ein«

geführt. Das Sefchäft vergrößerte fich mit den fahren fo, daß 1875 eine Filiale in Lichtenfels errichtet wurde.

Sfammhaus in ITlitwiö.



flm 1. fluguff 1884 übergab der Senior der Firma das SeFchäft feinen

Fri^, die es dann im 3ahre 1887 im [Rai ganz nach [lichtenfels unter der

Unter kleinen fln=

Serchäft in befchei=

men mit [ehr er=

unermüdlichem 6ifer

je^igen Weltrufe auf=

an den 3 6ebäude=

erfichtlich ift. - Die

hauptfächlich mit3m=

Rohprodukten der

fowie Gngrosgefchäft

materialien, ferner

uonPalmkörben,ITlö=

uerfen Korbmaterialien,, in welchen Artikeln fie als die leiftungsfähigfte zu

ftammt größtenteils aus China, 5apan, Indien, Cuba, Egypten, Frankreich,

Öfterreidi ufw. Der Export erftreckt fich auf alle 5 Weltteile. Untenftehend

beiden Söhnen Philipp und

gleichen Firma verlegten,

fangen hat fich das

denen 6erchäftsräu=

fchwerter Arbeit und

und Fleiß zu feinem

gefchwungen, was

Skizzen fehr gut

Firma befaßt fich

port und Export von

Korbwareninduftrie,

uon fämtlichen Korb=

auch mit Fabrikation

belklopfern und di=

bezeichnen ift. Der Import

ßolland, Stallen, Schweiz,

folgen noch einige Skizzen

der beliebteften Palmkorbwaren und ^öbelklopfer und kann der größte Cell meiner Fabrikate und

Importartikel auf der diesjährigen Iiandesausftellung befichtigt werden. - Die Firma wurde bereits

mehrmals mit hohen ITledaillen ausgezeichnet.
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3. marlier >^
Großhandlung in ^^rif

Kohlen, Koks, Brikets

nürnberg.

Zweigniederlaffungen in Gera (Reuß) und Chemnifj i. 5.

Das Aufblühen der Snduftrie in den legten zwei Jahrzehnten iiatte einen fortwährend iteigenden

Verbrauch uon Brenn-ITlaterial zur Folge, in gleichem IHa^e uermehrten [ich aber auch, zumal in

den größeren Städten, die Klagen über Rauch- und Rufjbelältigung, ioda^ fich immer

mehr die flufmerklamkeit der zultändigen Behörden der Befeitigung dieies Übelitandes zuwenden mu[3te. -

ßierbei ift feftgeltellt worden, da^ weniger die induitriellen und gewerbHchen Feuerungsanlagen,

als uielmehr die uielen kleinen Feuerungsltätten im Baushalt an dem anerkanntermatjen höchlt gefundheitS'

Fchädlichen Zultand Schuld tragen, denn während die Unduitrie durch befondere Einrichtungen und rationelles

Verfeuern der Kohlen teilweife für Befferung forgt, gelangt an den kleinen Feuerltätten die Kohle meift

nur unvollkommen zur Verbrennung, fodafj mit dem Rauch uiel Ru^ durch den Schornftein entweicht,

eine gründliche Abhilfe ift hier nur möglicfi durch Verwendung eines Brennmaterials,

das rauch» und ruf5frei uerbrennt.

Diefe Eigenfchaft beiitjen nun

neben dem Bolz, das aber für den

allgemeinen Verbrauch uiel zu

kofttpielig ift und, abgefehen Don

Koks, der auch relativ teuer :ii

ftehen kommt, hauptfächlich die

aus deutfcher Braunkohle

gewonnenen

Brikets i^s
welche auf5erdem noch uerfchiedene

Vorzüge aufzuweiten haben, wie



3 '

—
'i:

reinliche Bandhabung, [chladtenfreier Brand und uerhältnismä^ig [ehr billiger Preis.

Die rege Cötigkeit der Geiundheitsbehörden in den legten Sahren hatte zur Folge, da^ man dieFem

Brenn^ITlaterial erhöhtes Intereffe zuwendete, namentlich feitdem einige Werke des Sächfifchen Braunkohlen»

Gebietes dazu übergegangen lind, au^er dem fchon allgemein bekannten länglichen Format auch Brikets

in Würfelform mit flbmeffungen uon ca. 45x45x45 mm herzuftellen. -

Diefe Brikets, die [ogenannten

(a](3](3](3]i3](S] nufebrikefs m^^^mm^^

eignen [ich fvorzüglich zur Verwendung in Dampfkefleln jeder Art und Grö^e, in der Con =

ünduftrie, [Ziegeleien, Kalkbrennereien, in Bäckereien, Konditoreien, außerdem aber

befonders in Botels, Reftaurationen, Baushaltungen fowohl für die Küchenherde als

auch für Zimmeröfen (ausgenommen logen. Amerikaner), Badeöfen und unter Wafchkeffeln.

Die Firma 3. Ularlier, Kohlengro^handlung in Ilürnberg, hat zu dem Verkauf der Produkte

aller anderen Reviere, insbefondere aus Weftfalen und Böhmen, auch den flileinuerkauf diefer Brikets für

Ilordbayern uon dem

Verkaufsuerein der Sächfifchen Braunkohlenwerke, 6. m. b. H., in Leipzig

dem 22 leiftungsfähige Kohlenwerke angehören, übernommen und ift dadurch in den Stand gefegt, allen

Anforderungen weitgehendft zu entfprechen.
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meUenbach RiKarth & Co.

Berlin m mündien ^ Iieipzig,

2u jenen Cediniken, welche durch ihre rapide Entwicklung zu Wahrzeichen unierer modernen Kultur

geworden find, zählen in erfter liinie die Reproduktionstechniken der Reuzeit in allen ihren Ver»

zweigungen. Die Anwendung der Photographie lowohl auf dem Gebiete des ßochdruckes und

Ciefdruckes fowie auf dem 6ebiete7, des Flachdruckes hat uns eine moderne Bilderiprache gefchaffen, wie

fie frühere Zeiten nicht gekannt haben, und es gibt kaum irgend ein Gebiet menfchlicher Betätigung, das

nicht reichften Ilutjen aus ihr zieht.
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Das gelamfe 6ebiet der WiffenFchaft, Illedizin, flnatomie, ITlikrofkopie, Archäologie, SeFchichfe,

Geographie, Zoologie, Chemie, Phyiik, ITlineralogie, Botanik, flffronomie, üngenieurwiffenFchaff uFw.,

lie alle find in der Ileuzeit mit einer Anzahl uon Werken hervorgetreten, in denen die photomechaniFche

Reproduktion uon Bildern aller Art das Wort in ausgiebigfter

Weife ergänzen. Flicht mindere Förderung hat durch diefelben

das geFamte Gebiet der Kunft erfahren. Gin Blick in unfere

KunftzeitFchriften und Kunftkataloge, fowie auf den Bilder»

Fchmuck zeigt uns fofort, in welch unendlicher Fülle uon Re=

Produktionen die Werke der Fllalerei, der Plaftik, der

Architektur und der angewandten Kunft dem Verftändnis des

Volkes nahe gebracht werden, uon den FTleifterwerken der

Alten bis herab zu den Werken unferer FTlodernen. ünduftrie

und Cechnik zeigen uns die gleiche ErFcheinung in ihren Fach»

zeitFchriften, ihren FTlufterbüchern, technoIogiFchen Werken ufw.

ßand in Band mit der ünduftrie und Cechnik hat fich natur»

gemä^ auch der Bändel diefer unuergleichlichen BilFsmittel

bemächtigt. Die illuftrierten Preiskourants, ünferate, Plakate,

FTlufterbücher etc. geben hieruon ein beredtes Zeugnis. Liand»

wirtFchaft, Viehzucht, Obftzucht, Gärtnerei, alle bedienen fich

des Bildes für ihre Zwecke. Gbenfo fteht die ITlode, das Ver»

kehrsieben zu Waffer und zu Land, der Sport in allen feinen

Abzweigungen im Zeichen der Reproduktion. Das eigentliche BerrFchergebiet der Uluftration ift aber das

Gebiet der illuftrierten Zeitfchriften und Zeitungen, die in unferer Zeit einen AufFchwung genommen

und eine Verbreitung gefunden haben, die kaum mehr zu überFchauen find.

Baupteinganq.

Telephon=Zentrale.

'

1.

II i
ni;

1»^ etJ* 1
Gmpfangsraum.

Zu den bahnbrechenden Unternehmungen auf diefem weituerzweigten Gebiete gehört in ^erfter

liinie die Firma FTleifenbach Riffarth & So., die mit ihren drei Bäufern in FTlünchen, Berlin und

Leipzig und ihrer Filiale in Dresden die größte Spezialfirma diefer Branche in DeutFchland repräfentiert.

Sämtliche Verfahren der modernen Reproduktionstediniken werden uon ihr ausgeübt, wobei fich

folgende Bauptgruppen unferFcheiden laffen:
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Sauptatelier für Sdiwarzautnahmen.

1. Das Sebief des Cief«

druck es umFa^f die Radierung,

den Kupferffich, den Sfahlltidi,

die Photograuure , die Belio«

graphie, die Fakfimilegrauure,

den Schriftitich und den Kupfer«

druck.

2. Das Gebiet des Flach-

druck es ift uerfreten durch die

Lithographie, den Steindruck,

den fliuminiumdruck, die Photo«

iifhographie und den Lichtdruck.

3. Das Gebiet des ßoch«

druck es reprälentieren : die

Zinkographie, die Autotypie, die

Doppelautotypie, der ßolzfchnitt,

der Buch« und Kunftdruck, [o-

wie die uerfchiedenen Farben«

drucktechniken: der Dreifarbendruck und Vierfarbendruck, die Chromotypie,

die Citochromie und die Hypochromie.

Als wichtige ßilfstechniken lind angegliedert: die ßaluanopiaftik, welche

wie die Bauptabteilungen mit allen Errungenfchaften der Heuzeit ausgeltattet

ilt; ferner die elektrifch betriebene Buchbinderei.

Die Srundiage fömtlicher uon der Firma ausgeübten photomechanifchen Reproduktionsuerfahren

bilden die photographifchen Ateliers, deren nach den neueiten Erfahrungen durchgeführte flusgeftaltung

eine Sehenswürdigkeit für fich bildet.

eiektrifche Kraft und elektrifches Liicht gelangen in umfaffendfter Weife zur Verwendung.

Zeichnungs« und Retuchierfäle dienen mit ihrem künftlerifchen Perfonal zur Söerfteilung uon Original«

entwürfen aller Art und zur Ergänzung und

Uerbefferung der einlaufenden Originale.

Zahlreiches Perfonal waltet in

den kaufmönnifchen Bureaus mit ihren

Spezialabteilungen für Propaganda, Acqui=

fition, Arbeitsuerteilung, Korrefpondenz,

Kaffawefen, Verpackung und Expedition.

3tt fämtlichen drei ßäufern ift

ftrengfte Arbeitsteilung durchgeführt. Be=

fchäftigt find über 600 Beamte und Arbeiter.

Die Firma wurde uon Georg

nieifenbach fen. begründet, der im

Sahre 1876 eine zinkographifche Anftalt

in ITlünchen errichtete. 5m 3ahre 1881

machte derfelbe feine erften Uerfuche, die

'

photographifche Reproduktion der Kunft ""^ lüchtdmck.flb.eiUjng.
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des Buchdruckers dienftbar zu machen und verband lieh 6nde desfelben Lahres mit dem damaligen

Architekten 3o[. Ritter uon Schmaedel zum weiteren Ausbau und zur Einführung der neuen

Crfindung, welche den Hamen MHutotypiei' erhielt.

eiidie-niontage.

Ende 1883 begannen mit einem Konforfium in England Unterhandlungen wegen Erwerbung des

flutotypiepatentes. 3m Frühjahr 1884 gelangten dielelben zum flbfchluf} und es konitituierie (ich in

London eine Seiellfchaft unter der Firma 'imeilenbach Eompantj", welche als die erite im Auslände

das Verfahren dafelbft zur Einführung brachte. Von da an gewann dasielbe immer größere Verbreitung,

eioktnidicr Sdicniwcnor an der Arbeit.

[o in Öfterreich, Frankreich, Deutfchland, Rußland, Stallen und Amerika. 3m 3ahre 18<?1 trat 6eorg

meifenbach uon den ßefchöften zurück; Inhaber der Firma 6. üleifenbach & Co. wurden

Auguft meifenbach jr. und 3of. uon Schmaedel. 3m 3ahre 1892 fchloffen fich die Firmen



G. nieilenbach & Co. in ITlünchen und Beinr. Riffarth & Co. in Berlin zufammen und begründeten

die Firma [Tleifenbach Riffartii&Co. Zwei üahre Fpäter erfolgte die Gründung des leipziger Baules.

1

1

Dretiictieibe iür i5eiiiülde=L-lufnuhinen.

Sterndruckpreile für Kupferdruck. Buchbinderei mit elektrifchem Betriebe.

Saal für Kupferretoucfie.

ünliaber der lieutigen Firma

find die Berren fl u g. FTl e i f e n«

bacti jr., ßeinr. Riffarffi,

3of. Ritter u. Schmaedel

und fluguft Spie^. Die

Leiftungen der Firma genießen

einen Weltruf und wurden

auf allen flusftellungen mit

den höchften Preifen gekrönt,

z. B. mit der ßeffifchen und

Preu^ifchen Staatsmedaille, mit

dem Grand Prix, Paris und

St. Louis ufw.
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anfernaüonales Kun[lgewerbe=IIlagazin (JSOrCI [LGUkQUf
@ig)igi@)3@)igigiigi@iigia(gi@ig)(g)iai@@)@)(gj@i@)eig)@iig)@)ei@jßia@ii3iia@i3@i@iei3ei j

Ecke Königs- und Karollnenftra^e IlÜrilberg gegenüber der liorenzkirche.

2u den Fchönlten und belebfeften Sfralgen uon nürnberg zählt bekanntermaf5en die Karolinenffra^e.

Hn den dortigen ausgedehnten Gebäuden werden zum Ceil Bändels« und Uerkaufsgefchäfte

betrieben, deren Ruf weit über DeutFchlands Grenzen geht. - flis das ardiitektonifch [chönfte

Gebäude diefer Strafe darf unftreitig das im Spötrenaiffance'Stil hergeftellte, palalfähnlidie Verkaufshaus

des Kunftgewerblichen ITlagazins Georg

Leykauf bezeichnet werden, jener Pracht-

bau, der, gegenüber der herrlichen St.

liorenzkirche gelegen, in feinen beiden

Fa?aden eine wirklich uornehme Ein-

führung zur Karolinen- und Königs-

ftra^e bildet.

nach den Plänen des Direktors der

nürnberger Kunftgewerbefchule, Profeffor

Franz Brochier, eines der feinfühligften

Künftler Deutfchlands, erbaut, geht bei

dlefem Gebäude Architektur und künft-

lerifche flusfchmüd^ung Band in Band.

Gin nach dem ITlodell des berühmten

Bildhauers 3ofeph v. Kramer- monchen

hergeftelltes, uon zwei gewaltigen Rund-

figuren flankiertes Steinrelief, welches

das Kunftgwerbe durch die Darfteilung uon

Pallas-flthene, minerua und hämmernden

Schmieden uerherrlicht, krönt den Baupt-

giebel des Baufes, während die mit einer

reizenden Choranlage ausgeftattete Oftfeife

in einem die Gefchäftsfirma mit zwei

allerliebften Putten zeigenden graziöfen

Giebel ausklingt, deffen Front noch zwei

Koloffalflguren <iKunft und ^nduffriei- trägt.

Die am Baufe angebrachten Kunttfchmiede- ßauptgiebeiyruppe.
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Arbeiten, die Portale, Balkone, liaternen

u\v). [tammen aus der bekannten Werk-

hätte der Gebrüder flrmbrüFter in

Frankfurt a. ITl.

Aber auch eine beträchtliche Zahl

von nürnberger Künitlern, ündultriellen

und Handwerkern hat bei dem Iieykauf»

fchen neubau 6elegenheit gehabt, ihre

Befähigung durch hervorragende Arbeiten

zu zeigen.

Um dem Publikum teilweife einen

Begriff zu geben, was das lieykauffche

Kunftgewerbe'ITlagazin alles bietet, weift

das Gebäude eine ftattliche Reihe üer=

ftändnisuoll eingefügter Schaufenfter auf,

welche, die 8 Wappen derjenigen Fürft»

lichkeiten tragend, deren Boflieferant

ßerr Georg lieykauf ift, in gefchmack=

uoller Anordnung eine Fülle koftbarer

Kunftobjekte und eleganter Gebraudis=

gegenftände uor Augen führen.

Diefe Ausftellung gibt in der Cat

ein uollgültiges Bild aus dem Gebiete

des bezüglichen internationalen Schaffens.

So können wir neben den reizenden

Grzeugniffen der Kgl. Porzellan^Fabriken

in Berlin, Ulei^en, Ilymphenburg und Kopenhagen die ftiluoll ausgeführten ITlajoliken uon Ginori,

Florenz und uon 3. v. Schwarz= Rürnberg bewundern. - Dann wechfeln Bronzegüffe deutfcher Uleifter mit

Werken franzöfifcher Künftler, wieChalon, Glatigny, Girondet, Barbedienne ufw., fowie Arbeiten

Baupfportal und Einqangsfor.

Wandteller, Fünfeckiger Curm mit Kaiferftallung. Wandteiler, Freiung auf der Burg.
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uon italienifchen [TleiFtern nach anfiken

Vorbildern ab. Ciffany»new»Vork ift

mit [einen unuergleichlich Fchönen Glölern

uertreten und die angefügten amerika-

nifchen Kryftallfchliffe lind in ilirer ge=

nauenflusführung uon packender Wirkung.

nicht uergeffen feien die technifch

uollendet hergeftellten italienifchen rHar«

mor=flrbeiten und die unnachahmlich

fchönen, foliden Fabrikate uon Chriftofle

& Co. in Paris und Karlsruhe.

Desgleichen erwähnen wir eine

gro^e flusftellung uon Schmuckgegen«

ftänden, Wiener und Parifer Portefeuille»

undjonftige liederarbeiten.

Aber auch die eigenen, auf den

meiften großen flusftellungen mit heruor«

ragenden Preifen ausgezeichneten Stahl-

waren-Fabrikate des Berrn Iieykauf

empfehlen fich durch ihre langjährig

erprobte Solidität. Der Inhaber hat es

fich feit einer Reihe uon fahren an«

gelegen fein laffen, nicht allein auf

nürnberg bezügliche ßegenftände nach

eigener Angabe, fondern auch flach-

bildungen von in Rürnberg allfeitig

bewunderten Originalen alter Kunfthand-

werken in uortrefflicher Weife fertigen zu

laffen.

4
flbteilunii für Bron:c und Skulpturen.

riürnbercier Schnaubenkanne. nilrnbcrycr rTiadcnnu. [lürnbcrfler odnicmännchcii.

r.
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Abteilung für Kunitporzellan und marmorgruppen.

Die ünnenräume des 6eorg

und zweckmäßigen Ginrichtung und

[fände find für den Belucher uon überraFchender Wirkung und

dürfen als eine hervor»

ragende Sehenswürdig»

keif unferer Stadt be=

zeichnet werden. — Gr=

wähnen wollen wir noch

befonders das uon Pro»

feffor Kips der Königl.

Porzellan=manufaktur

Berlin entworfene üouis

XVI. »Zimmer für die

Kunftporzellane, fowie

das magifch ausge»

UattQtQ fog. eiektrifche

Zimmer, üntereffenten

find ohne jeden Kauf»

zwang zur Befichtigung

höflichft eingeladen.

J5aupffQ[[ade.

üeykauffchen Gtabliffements mit ihrer neugefchaffenen prächtigen

bei der großartigen Auswahl der erwähnten Verkaufsgegen»

nürnberger Originial-Crichferleudifer, gefe(3lich

gefchütjt, ff. Porzellan, fllk. 7.-
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Die flktiengefellfchaff Vereinigte Kunffmühlen Iiandshuf, uormals Krämer- ITloos

in Iiandshut, Riederbayern, welche nach uollendetem Umbau das größte ITlühlenwerk in

Bayern rechts des Rheins iü, wurde im 3ahre 1898 durch Erwerb der pormals 3. Krämerfchen

Kunftmühle, der alten Spitalmühle, der früheren ITlünlterer.ITlühle, fowie der Kunitmühle uormals F. ITloos

& Co. gegründet; das flktienkaptal beträgt zur Zeit 1 ITlillion ITlark.

Das 6e[amtanwelen mit [einen imponierenden hohen, meift neuen Bauten liegt in der Korn-

kammer des liandes, mitten in der Kreishauptitadt Iiandshut, direkt an der !)[ar und

umfaßt einen Flächenraum uon 8200 Quadratmeter, wovon mehr als die ßälffe überbaut ilt.

Das zu »erarbeitende Getreide gelangt zunädift in einen logen. Silo, welcher rund 200 Gilenbahn-

doppelladungen Frucht zu je 10 000 kg in lofer Schüttung aufnimmt, wird hier uorgereinigt, auf einer

großen automatifchen Wage gewogen und nadi Bedarf den ßauptreinigungsanlagen zugeleitet, wo es auf

einer Reihe uon mafchinen, wie flfpirateur, Ulagnetapparnt, Crieuren, Schäl- und BürftmaFchinen ufw.

intenfiu gepult und uon allen Beimengungen (Staub, Eilenteilchen, Unkrautfämereien etc.) befreit wird;

auch eine Getreide wäfcherei mit Crodtenkolonne ift vorhanden.

Das reine Getreide wird alsdnnn auf geriffelten {5artgu^walzen fechsmal gefchrotet und auch der

weitere Zerkleinerungsproze^ ganz allmählich auf glatten ßartgu^walzen, Porzellanwalzen und franzöfifchen

niahlgängen (Champagnerfteinen) nach dem Syftem der Bochmüllerei vorgenommen, wobei die Zwifchen-

produdite in forgfältigfter Weife abgelichtet, fortiert und die Weizengriefe auf befonderen Ulafchinen extra

gereinigt werden.

Die Fabrikate der Gefellfchaft erfreuen fich allenthalben des heften Rufes und finden fchlanken

flbfal3; die Direktion hat feit 1<?00 Berr Friedrich Fifcher inne.

r
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Bayerifdie Kun[t[and[teinu)erke

6. m. b. ß.

Celefon.Ruf Hr. 2 Behringersdorf bei nürnberg Celefon.Ruf Hr. 2

m 3ahre 1<)00 wurde in Behringersdorf, unweit Ilürnbergs eine in Bayern leinerzeit neue ^nduffrie,

I eine Kalklandfteinfabrik unter der Firma: Bayerifdie Kunitfandfteinwerke, 6. m. b. B.,

%0 gegründet. Das dort fabrizierte neue Baumaterial bradi fidi durch fein fchönes flusfehen, feine

gleichmäßige und fcharfkantige Form, fowie durch feine Froft- und Wetterbeltöndigkeit bald überall Bahn,

namentlich wird diefer weiße Backftein in flürnberg, Fürth etc. mit Vorliebe als Vorfetjer zu Boffaffaden

benüßt, da durch die helle Farbe des Steines ein befferer liichteffekt erzielt wird, als mit andersfarbigen

Verblendern, und das FTlauerwerk aus dem Kalkfandftein fich billiger ftellt als Verpu^* oder anderes

Vorfeßmauerwerk.

Die bayerifchen Kunftfandfteinwerke in Behringersdorf find mit den modernften mafchinen dieier

Branche ausgerüftet und haben eine jährliche lieiftungsfähigkeit uon ca. 18 fTlillionen Backfteinen. Die

Firma ift FTlitglied des Kalkfandfteinuereins, welcher unter anderem auch die Qualität der Fabrikate feiner

niifglieder uon Zeit zu Zeit prüft und feine FTlitglieder uerpflichtet, nur gutes, den Vorfchriften des Vereins

entfprechendes ITlaterial auf den fTlarkt zu bringen.
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Bayerifche

Kun[f[and[feinioerke

6. m. b. 5.

Behringersdorf bei Rürnberg
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nürnberger tebensuerficherungs^Bank.
^ Gefchäftsräume im eigenen ßaufe —

liQufertorgraben 3 RÜmberg liaufertorgraben 3

fluffichtsbehörde:

Kailerliches flufliditsamf für Priuatuerlidierung in Berlin.

flufflchtsraf:

Fr. von Grundherr, Gro^kaufmann und kgl. S. Bloch, Priuafier.

Kommerzienraf, Uoriitjender. Benno uon Grundherr, niederländlfdier Konful

D. Hilpert, kgl. flduokat und ^uftizrat, ftell. und kgl. Kommerzienraf.

vertretender Vor[it3ender. Ltothar Kugler, niagiftratsrat.

Ehr. Schmidmer, Fabrikbefil^er und kgl. Kom- Julius FTlarlier, kgl. Kommerzienraf und

merzienrat. Bandelsrichfer.

Direktion:

W. eiauien, I. Direktor. G. liey, II. Direktor.

Prokurilten:

P. eiau^, Chefmafhemafiker. ITlax Schulz, Staatsanwalt a. D.

C
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Die nürnberger liebensuerfidierungS'Bank, gegründet im 5ahre 1884, ift eine Aktien»

gefellFchaft mit einem Grundkapital von drei ITlillionen FTlark. 3n heruorragender Weife beteiligte

[ich an ihrer Gründung Berr üothar Freiherr von Faber in Stein, Erblicher Reichsrat der

Krone Bayern, einer der bedeutendften Förderer der bayerifchen 3ndultrie, welcher auch bis zu feinem im

3ahre 1896 erfolgten Ableben als Vorli^ender des fluffichtsrates an der Spit5e des Snftituts ftand. fln

feine Stelle trat dann ßerr Kommerzienrat Friedrich uon Grundherr, welcher feitdem den Vorfi^ im

fluffichtsrat geführt hat.

Die Bank, welche bald in allen Ceilen Deutfchlands ftaatlich konzeffioniert wurde, hat fich die

Aufgabe geftellt, auf folidefter finanzieller und fachwiffenfchaftlicher Balis fiebens- und Rentenuerficherungen

aller Art, fowie Unfalluerficherungen abzufchlie^en und dabei ganz befonders das 3ntereffe der Verficherten

wahrzunehmen. Zu diefem festeren Zweck ift in den Sa^ungen der Bank unter anderem auch beftimmt,

da^ uon den jährlichen Überfchüffen nur ein engbegrenzter Cell den Aktionären, der ganze andere Teil

aber den mit Gewinnanteil Verficherten zufliegen foll.

Diefe ihre Aufgabe hat die nürnberger liebensuerficherungs = Bank, unabläffig fort-

Fchreitend, unentwegt im Auge behalten; bei fparlamer Verwaltung wuchs der Verlicherungsbeftand uon

3ahx zu 3ahr an und bei reichlicher Referueanlammlung erhöhte fich von 3ahr zu 5ahr der Gewinn, foda^

die Dividende der Aktionäre im 5ahre 1003 den höchften nach den Sa^ungen zuläffigen Sa^, nämlich

zehn Prozent des baar eingezahlten Celles des Aktienkapitals, erreichte, auf welchem Satje fie bisher

uerblieb und aller Vorausficht nach auch in Zukunft uerbleiben wird; denn der Anteil der Aktionäre kann

nach obenerwähnter Beftimmung nicht weiter anwachfen, in umfo höherem ITla^e aber wächft infolgedeffen

der Anteil der Verfidierten an den jährlichen Überfchüffen.

Die nürnberger l^ebensuerficherungS'Bank bemi^t die den einzelnen Verficherten

zufallenden Dividenden nicht nach einem gewiffen Cell der eingezahlten Prämien, auch nicht nach der

rechnungsmäßigen Böhe der Prämienreferue, fondern nach der Gefamtfumme aller jeweils auf die betreffende

Verficherung eingezahlten vollen 3ahresprämien. Gegenwärtig beträgt der Diuidendenfatj zwei Prozent,

lodaf5 alfo für eine zwanzig 5ahre beftehende Verficherung vierzig Prozent, für eine einundzwanzig Sahre

beitehende zweiundvierzig Prozent einer 3ahresprämie als Dividende vergütet werden; Itatt 100 Illark

tarifmäßige Prämie hat demnach der betreffende Verficherte nur 60 FTlk. bezw. 58 nik. zu bezahlen.

es können bei der Bank Ltebens», Auslteuer-, Renten- und Unfallverf icherungen

in jeder für den einzelnen Fall gerade am heften geeigneten Form abgefchloffen werden. Wer z. B. nur

den Zwedi verfolgt, für einen gewiffen Betrag, welchen er jährlich für Prämie aufwenden kann, ein möglichft

hohes Kapital zu verfichern, welches an die Seinigen bei feinem Ableben, mag diefes früh oder fpät ein«

treten, ausgezahlt werden foll, der fchließt eine einfache liebensverficherung auf den üodesfall ab.

Will man aber in dem Falle, daß man etwa ein hohes Alter erreichen follte, dann nicht immer

noch Prämienzahlungen leiften, fo nimmt man eine für das 3ahr nicht erheblich mehr Prämie bean-

fpruchende üe b e nsverficheru ng mit abgekürzter Prämienzahlung und kann dabei nach

r
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Belieben belHmmen, bis zu welchem Alter man die Prämien bezahlen will, fofern man nicht vorher

fterben [ollte, in welchem Falle ja das Kapital foforl ausgezahlt wird und die Verlicherung beendet ilt.

3n der Regel wünfcht aber der Verlicherungsnehmer mit Eintritt eines gewiilen Lebensalters nicht

blos üon jeder Prämienzahlung befreit zu fein, fondern auch felbft in den Befit3 des uerficherten Kapitals

zu kommen, welches er gerade dann gut wird gebrauchen können, wenn er fich etwa uon feinem 6efchäft

oder Amt zurückziehen und feinen Lebensabend in Ruhe genießen möchte, oder wenn der inzwifchen

herangewachfene Sohn zur Gründung eines Gefchäftes, die Cochter zu ihrer flusfteuer eines Kapitals

bedarf, flm meiiten werden daher fogenannte abgekürzte Iiebensuerficherungen abgefchloffen.

bei welchen das Kapital ausgezahlt wird, fobald der Uerficherte ein uorher beftimmtes Alter erreicht hat;

erlebt der Uerficherte den feftgefe^ten Cermin nidit, fo bewährt [ich diefe Uerficherung nicht weniger, denn

alsdann wird den ßinferbliebenen das Kapital fofort ausgezahlt.

Weitaus die meiften Verficherungsnehmer fehen den flbfchlu^ einer fiebensuerficherung nicht nur

als eine für den Fall ihres uoizeitigen Todes zugunften der ührigen getroffene ITla^nahme an, fondern

zugleich als eine Sparkaffe; fie wollen aus ihren jährlichen Einkünften einen gewiffen Betrag ficher an

die Seife legen und fie können dabei, wenn fie fich mit flnfpruch auf Anteil am ©ewinn der Bank

uerfichern, die ihnen zufliegenden Dividenden als Verzinfung ihrer Einlagen anfehen. Auch für den Fall,

da^ der Verficherungsnehmer infolge uon Krankheit eine Einbuße feiner Erwerbsunfähigkeit erleiden lollte,

kann man dei der nürnberger fiebensuerficherungs-Bank Fürforge treffen, und zwar kann man bei derfelben

[lebensuerficherungen in der Weife abfchlie^en, da^ bei eintretender Unualidität nicht allein die Prämien-

zahlung aufhört, fondern dem Verficherten auch noch bis zu feinem Code oder bis zur Auszahlung des

uerficherten Kapitals uon der Bank eine Rente gezahlt wird.

Entwicklung der Bank in den zehn 3ahren 1896- I<?05.

Verlicherungs"

[umme

in der lieben?-

uerficherungs'

Abteilung am

£nde des 3ahres

Prämien-

Einnahme

Prämien-

Relerue

Kapital*

und

Gxtrareferue

Überfdiu^

Hk

diu

tlondr-

idende

Betrag

6ewl

an Ve

gezahlt

nnanteil

rfldierfe

der Gewinn-

relerve

Oberwlelen

ßewinn-

Referue

der

Derfidierfen

1896 12 706 029,05 828 957,73 2 176 502,17 44 064,30 74 437,34 39 000 32 167,01 18 337,77 21 505,97

1897 13 824 612,55 842 799,77 2 545 247,76 54 (122,04 91 437.83 7 42 000 40 685,67 26 865,22 42 506,51

1898 15 548 942,60 923 925,20 2 944 658,85 65 896,93 97 111,54 7
'Ii 45 000 47.145.01 29711,15 62 173,23

1899 17 658 088,22 1 057 077,38 3 333 111,73 78 432,56 107 085,74 8 48 000 52 035.00 34 714.21 80 536.54

1900 19 191 790,10 1 049 016,92 3 778 608,82 87 398,36 128 082,84 8'/.- 51 000 56 815.01 54 959,94 III 341,10

1901 20 613 821,80 1 161 565,95 4 214 220,77 97 025,92 187 536.61 9 54 000 58 864.78 60 138,43 143 151,84

1902 21 635 863,35 1 226 332,32 4 695 255,45 107 793,11 153 886,15 9';-. 57 000 62 760.00 69 102.43 184 358,77

1903 23 146 648,30 1 427 631,17 5 219 466.00 120 579,07 184 207,78 10 60 000 68 232,88 94 918,67 221 931,92

1904 25112 989,10 1 581 067,47 5 713 144,81 134 916,58 204 821,64 10 60 000 76 546,11 109 492,73 273 585,63

1905 27 493 085,25 2 006 639,66 6 312 859,50 150 731,82 225 931,92 10 60 000 86 213,65 138 941,72 338 061,73

Als eine fehr wohltätige Einrichtung bewährt fich fort und fort die Rentenuerficherung.

Befonders geeignet ift diefelbe für ältere Perfonen, welche fich eine uon allen Schwankungen des Zinsfußes

und des Geldmarktes ganz unabhängige regelmäßige Einnahme bis zum Ende ihres Lebens zuuerläffig
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fichern wollen, ohne die ITlühe und das Rifiko eigener Vermögensuerwaltung übernehmen zu müHen. Die

nürnberger [lebensuerücherungs = Bank zahlt den bei ihr Verficherten die Renten je nach getroffener

Abmachung jährlich, halb» oder vierteljährlich aufs pünktlichfte aus und zwar in einer den üblichen Zinsfuß

weit überfteigenden ßöhe ; je nach dem Alter, in welchem jemand eine Rentenuerfidierung abfchlie^t,

beträgt die Rente lehr oft mehr als das doppelte, ja mehr als das dreifache der bei anderen foliden

Anlagen zu erreichenden Perzinfung.

ün der Unfalluerficherungsbranche uerfichert die Bank nach den uon dem Verbände der

in Deutfchland arbeitenden Unfalluerficherungsgefellfchaften aufgeftellten und uom Kaiferlidien fluffichtsamt

für Priwatuedicherung genehmigten, für die Verficherten äu^erft vorteilhaften Verficherungsbedingungen.

ende 1905 beftanden bei der Bank 7 187 Unfalluerficherungspolicen mit einer Verficherungsfumme

uon über m. 627 000 000 auf den Codesfall, III. 533 000 000 auf den ^nualiditätsfall und ITl. 37 000

TagesentFchädigung.

3m üahre 1905 lagen der Bank 15 961 UnfallFchäden zur Regulierung uor, darunter nicht weniger

als 898 Fälle, welche den Cod des Verlebten zur Folge gehabt haben.

Wer fich für die Einrichtungen der Bank intereffiert, insbefondere wer eine liebens«, flusfteuer«,

Renten» oder UnfalNVerficherung abzufchlie^en gedenkt, der wende fidi an die Direktion der nürnberger

liebensüerficherungs=Bank in nürnberg oder an eine der durch das ganze deutfche Reich verteilten

Agenturen derfelben.
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Kathreiners ITlalzkafJee^^Fabriken.

Der gefunde ^nftinkf des Volkes hat fchon in alter Zeit zu dem Verfuche geführt, aus unferen

elnheimifchen 6etreideIorten ein unfchädliches, kaffeeähnliches tägliches 6etränk zu gewinnen,

welches in hygienifcher, wie ökonomifcher Binlicht einen 6r[at5 für den fchcidllchen ausländifchen

Bohnenkaffee zu bieten uermag. Schon iängft bereitete man vereinzelt, namentlich auf dem bände, loldien

Kaffee aus 6erfte oder anderen 6etreidearten. Diefe lobenswerten Beftrebungen kamen aber niemals

über vereinzelte Verfuche hinaus, führten niemals zu einem allgemeinen und dauernden Erfolge. Daran

war vor allem die inbezug auf Gefchmack und Aroma höchft mangelhafte Befchaffenhelt diefer primithJen

Getreide-Kaffees Fchuld, bei deren Bereitung eben jede feinere Technik, jede auf fyftematifchem Wege

gewonnene Erfahrung, jede zielbewußte Fabrikationsmethode größeren Stils gänzlich fehlte.

Wie oft im lieben, trat auch hier der Fall ein, daß ein Ltaie - ein dem Bauernftand entffammter

Geiftlicher, Pfarrer Kneipp - die Veranlaffung zu einer ernftlichen Bewegung in diefer Sache gab. 6r

lenkte die flufmerkfamkeit weiterer Kreife auf den Tchädlich wirkenden Bohnenkaffee und empfahl malZ'

kaffee als Erfatjgetränk I

Die Vorträge und literariFchen Veröffentlichungen des Pfarrers Kneipp hatten begreiflicherwelfe in

den Kreifen der Bohnenkaffeehändler einige Aufregung hervorgerufen und der damalige Prokurlft Otto

Pfäffle der im Bohnenkaffee ftark beteiligten Firma Franz Kathreiners Hachfolger in fTlünchen fuchte

daher gelegentlich feines Aufenthaltes in Wörishofen das Vorurteil Pfarrer Kneipps gegen Bohnenkaffee

zu befeitigen.

Als Saulus zog Pfäffle aus, als Paulus kehrte er zurück mit der 3dee, einen Knelppfchen Gefund-

heitskaffee herzuftellen, der zur Bälfte aus gemahlenem, geröftetem FTlalz beftehen Mite.

Kneipps Gefundheitskaffee hatte fich nur eines kurzen Dafeins zu erfreuen. Wie alle gemahlenen

Röftprodukte verlor er bald fein Aroma und konnte lieh deshalb einen größeren Kreis von Koniumenten

nicht erringen ; die Anhänger Kneipps aber konnten fich nicht damit befreunden, daß in dem Kneipp

Gefundheitskaffee der von ihnen verabFcheute Bohnenkaffee enthalten war.

Es wurde daher befchloffen, der Anregung Pfarrer Kneipps enffprechend einen Kaffee=£rfaß und

Zufaß aus reinem fTlalz herzuftellen. - Den Verfuchen des technlFchen Leiters der Firma Franz Kathreiners

üachfolger, Heinrich Trillich, langjährigen Affiftenten des berühmten Bygienikers FTlax von Pettenkofer,

und der kgl. Unterfuchungsanftalt für Flahrungs« und Genußmittel in FTlünchen, glückte es, eine rationelle

inälzungs° und Glaiierungs-ITlethode zu finden und damit zugleich die Berftellung des ITIalzkaffecs in

ganzen Körnern zu ermöglichen. So hatte man zunächFf die ftchere, maßgebende innere und äußere
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ßrundForm des ITlalzkaFFees geFchaffen, die, bei appetitlichem fluslehen, em gut halfbares Produkt von

porzüglichfter Befchalfenheit verbürgte.

Das Erzeugnis litt aber trot5 aller Fortfchrifte noch an einem elementaren IPiangel, der die ollgemeine

Verbreitung und dauernde Einbürgerung des ITlalzkaffees in weiteren Volkskreilen in Frage zu [feilen

drohte. Dieler ITlangel war lein 6efchmadt. Um den nialzkaffee beim Publikum als «iKaffcei» zur Geltung

und Beliebtheit zu bringen, mu^te ihm der unangenehme [übliche malzgefchmadt genommen und dalür

auf irgend eine Weile der charakteriltifche Seruch und 6efchma* des Bohnenkaffees wenigltens annähernd

r?rliehen werden.

Da kam Kommerzienraf Brougier, ein Ceilhaber der Firma Franz Kathreiners üachfolger, auf

die 3dee, die beim Rölten des Bohnenkaffees entweichenden aromatifchen Dämpfe zu einem Saft zu

kondenfieren und hiermit das ITlalz zu imprägnieren, hierdurch wurde dielem ein charakteriftifcher Kaffee»

gefchmadi verliehen - und «i Kathreiners Kneipp»IIlalzkaffee mit eefchmad? und Aroma des Bohnenkaffeesi»

erblidtte das üicht der Welt. Leider mu^te man lieh bald überzeugen, da^ dieler ITlalzkaffee bei längerem

Lagern durch diele Imprägnation lieh derartig verhärtete, da^ es nicht nur Ichwer war, ihn zu mahlen,

fondern es auch eines langwierigen Kochens bedurfte, um ein aromatifches Getränk zu erhalten.

£s handelte lieh allo von neuem darum, Verluche zu machen, um einen ITlalzkaffee herzultellen,

^der zwar die charakteriftiFchen GigenFchaften des ITlalzes befa^, bei dem aber der [übliche ITlalzgeFchmadt

Jdurch einen aromatlFchen Kaffee=(5eFchmadi erfe^t wurde.

Das Problem wäre ja leicht zu lölen gewefen, wenn man ein gemahlenes Produkt eingeführt

hätte, aber gerade durch die ganzen Körner follte den Konfumenten die Garantie gegeben werden, einen

reinen und unuerfäIFchten Kaffee-Zufatj und «Grfa^ zu erhalten.

Iladi allen Ridifungen hin wurden Verluche unternommen, u. a. auch die Imprägnation mit einem

aus der KaffeekirFche hergeffellten Extrakt. - Diele Verluche wurden durch den Eintritt des Bamburger

Kaufmanns Bermann flult in die Firma, der jahrelang in den Cropen tätig gewelen, ganz belonders

gefördert und es gelang Fchlie^lich, einen 3mprägnationsltoff zu finden und zu beFchaffen, der lidi in den

Kaffeeplantagen im Groden gewinnen lielg. Dieler ümprägnationsitoff iff in der Bauptfache ein Extrakt

aus dem rohen Fruditfleifche der KaffeekirFche, der bei einer entiprechenden Behandlung den beliebten

würzigen Geruch und GeFchmadi des Bohnenkaffees gibt, ohne ihn auch nur im geringften mit deFlen Schöd»

lichkeiten zu behalten. Zum Zwed^e der Gewinnung dieles Extraktivifoffes aus der KaffeekirFche wurde einer

der tediniFchen Beamten der Firma, der 6 Sahre lang auf 3ava als GeFchäftsführer auf einer Kaffee-

Plantage tätig war, im Sommer 1892, mit den nötigen ITlaFchinen ausgerülfef, nach 3am entlandt, um
dort die Fabrikation von KaffeekirFdien=Exfrakt aufzunehmen. -

So erfreulidi es nun anfangs für die Kaffee=Pflanzer auf lava audi war, das bisher unbraudibare

Kaffee-KirldienfleiFch anzubringen, lo Fdilug die Stimmung dodi bald cm, nadidem durch die hoIländiFche

Prelle bekannt wurde, welche Rolle der ITlalzkaffee zu Ipielen berufen fei, und da^ der Extrakt zu deffen

Berltellung gehöre; die Feindleligkeiten, die lieh das Unternehmen in 5ava zuzog, nahmen derartige

Dimenllonen an, daf5 dellen Einltellung notwendig erFdiien. Es wurde dann eine Extraktionsanlage in

St. Denis auf der ünlel ha Reunion eingeriditet, welche durch die Feine Qualität ihres Kaffees berühmt ilt.

Die Firma hat lidi das eigenartige ümprägnationsverfahren in den uerFdiiedenen Ländern durch

Patente Fchüt5en lallen. 3m Laufe der 3ahre hat lieh die Fabrikationsmethode immer weiter entwidielt,

denn die gelammelten Erfahrungen wurden naturgemäß nicht unbenü^t gelallen.

Die vollkommene BeFchaffenheit von Kathreiners ITlalzkaffee in Bezug auf Gefundheitswert und

WohlgeFchmadi hat auch dadurdi ihre klalliFche Beltätigung erfahren, daß Pfarrer Kneipp, der eifrige und

überzeugte Gegner des Bohnenkaffees, von dem die ganze Propaganda für ITlalzkaffee überhaupt aus«
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gegangen ilt, und der gerade an diefes tägliche Getränk die höchiten und ftrengften ernährungshygienifchen

Hnforderungen [teilte, wiederholt und öffentlidi Kathreiners FIlalzkaHee als den helfen Gr[at3 für Bohnen«

kaffee bezeichnet und ihm allein lein Bild und feine Unterfchrift - ein beredter Ausdruck feiner Aner-

kennung und ßochrchät3ung ~ als Schui^rnarke uerliehen hat.

Die Verbreitung, die Kathreiners ITlalzkaffee gefunden hat, veranlagte naturgemäf5 audi eine

gro^e Zahl von Konkurrenten, das Kathreinerfche Fabrikat nachzuahmen und durch fllifchungen mit

gebrannter Gerfte — vielfach entblödet man fleh fogar nicht, einfach gebrannte Gerfte als ITlalzkaffee zu

verkaufen — das Publikum zu täufchen. —

Bei der immer größeren und wichtigeren Rolle, die Kathreiners ITlalzkaffee in der Ernährung und

dem täglichen lieben unferes Volkes zu fpielen begann, war es nur eine Frage der Zeit, da^ fich auch

die Wiffenfchaft gründlich und eingehend mit ihm befchäftigfe. Die hervorragendften Chemiker beftätigten

allmählich durch zahlreiche flnalyfen die Reinheit und Güte feiner Befchaffenheit, die hygienifchen ünititute

deutfcher Univerfitäten und die erften Autoritäten der Gelehrtenwelt des Dn- und Auslandes ftellten ihm,

auf Grund forgfältigfter Verfuche und Unterfuchungen, In amtlichen wiffenfchaftlichen Gutachten überein-

[timmend das glönzendfte Zeugnis aus und verfchmähten es nicht, auf den hohen Wert diefes neuen

Genu^mittels öffentlich hinzuweifen. Aus der grof5en Zahl maßgebender Attefte und Gutachten fei hier

nur das von Dr. v. Pettenkofer und Dr. v. Ziemffen angeführt, welches in den Worten gipfelt, daß

«iKathreiners ITlalzkaffee durch feinen kaffeeähnlichen Gefchmack, feine appetitliche Außenfeite nnd feine

für jeden Käufer fofort erkennbare Reinheit alle anderen Kaffee-Surrogate wefentlich überragti-. 3n

gleichem Sinne äußerten fidi die geheimen ITledizinalräte Profeffor Dr. Bofmann, lieipzig; Profelfor

Dr. ITlansfeld, Wien, und andere Forfcher erften Ranges. Gbenfo Ift die Zahl der praktifchen Ärzte und

Spezialiften täglich im Wachfen begriffen, die Kathreiners ITlalzkaffee als weitaus wertvollften £rfal3 für

den auf ßerz und Ilerven nachteilig wirkenden Bohnenkaffee erprobt und fchäßen gelernt haben und ihn

Kranken wie Gefunden als beftes tägliches Getränk empfehlen. Deshalb ift es kein Wunder, daß Kath-

reiners ITlalzkaffee auch immer mehr Eingang findet in Krankenhäufern, in Sanatorien, in der Armee-

Verpflegung, in ^nftituten und Anftalten Jeglicher Art.

eine befonders erfreuliche und ermutigende Förderung hat die Kathreinerfche ITlalzkaffee-

Fabrikation erfahren durch das jederzeit wohlwollende und . vcrftändnisuolle Entgegenkommen der kgl.

bayerifchen Regierung und vor allem auch durch das teilnehmende Untereffe und die gnädige Gunft, die

dem aufblühenden ünduftriezweige von allerhöchlter und höcnfter Stelle ftefs entgegengebracht worden find,

mehrmals geruhten ITlitglieder des Bayerifchen Königshaufes das Kathreinerfche Etabliffement in TTlünchen

perfönlich in Augenfchein zu nehmen. So beehrten ^hre Kgl. Boheiten Prinz Ludwig und Prinzeffin

Therefe und im ITlärz 1895 S. Kgl. ßoheit der Prinzregent die Fabrik mit ßöchftihrem Befuche. Ferner

bekundeten S. ßeiligkeit Papft Leo XIII., das italienifche Königspaar, verfchicdene ITlitglieder des öfter«

reichifchen Kaiferhaufes und andere Fürftlichkeiten ihr lebhaftes ^nfereffe für den Kathreinerfchen ITlalz«

kaffee und deffen Fabrikation. 3m fchönften Einklang mit dielen vielen Beweifen und Anzeichen der

Wertfchäßung und Gunft, deren fich Kathreiners ITlalzkaffee überall zu erfreuen hat, ftehen dann auch

die zahlreichen und bedeutfamen Auszeichnungen, welche diefem Erzeugniffe deutfcher Ilahrungsmitteltechnik

und deutfchen ünduftriefleißes auf verfchiedenen großen Ausftellungen zuteil geworden find. Allein in den

fahren 1891 bis 1894 - feit diefem 3ahre ift das Produkt auf deutfchen Ausftellungen außer Preisbewerb -

wurde Kathreiners ITlalzkaffee mit 10 goldenen ITledaillen und 3 Ehrenpreifen gekrönt ; dazu kommen

noch verfchiedene ausländifche Preife und Auszeichnungen wertvollfter und ehrenvollfter Art.

Bei mehreren internationalen Ausftellungen war die Firma auch als ITlitglied der 3ury tätig. Die

immer wachfende Ausdehnung des ITlalzkaffee-Gefchäftes machte es fchon im Sommer 1893 notwendig.
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die Grundlagen des Ganzen zu erweitern und zu befeffigen, eine Umgeftaltung und Vergrößerung der

Firma uorzunefimen ; He wurde in eine Gefelifchaft mit befdiränkter ßaftung - «Kathreiners malz«

kaffee = Fabriken G. m. b. Bj» - umgewandelt. Die fo umgeitaltete neue ßandelsgefelifchatt verfügt

gegenwärtig über ein Stammkapital von 2 ITlillionen ITlark.

Aus den gefchilderten VerhältniHen ergab lieh uon felblt die üotwendigkeit einer bedeutenden

Vergrößerung des Fabrikations=Betriebes. Zu dielem Zwecke wurde neben der nicht mehr ausreichenden

Illünchener Fabrik ein zweites großes Fabriketabliffement erften Ranges, unter Benußung aller Fortfchritfe

und errungenfchaften modernlter induftrieller Cechnik, errichtet und zwar in Ürdingen am Rhein. Bei der

Wahl diefes Plaßes war vor allem deffen überaus günftige Verkehrslage entfcheidend. Der dort von See-

fchiffen befahrene Rhein geftattet weitreichende billige Wafferfrachtung, die Hähe des Kohlengebietes gibt

billige Kohlen, der dichtbevölkerte rheinifch=weftfälirche ünduftriebezirk ift ferner ein großes Verbrauchs«

gebiet für ülalzkaffee. Die Ürdinger Fabrik, die am 1. flpril 1895 ihren Betrieb eröffnete, ift eine umfang»

reidie Anlage, die in Gebäudegruppen zerfällt, deren jede ein befonderes flrbeitsftadium umfaßt. Die

urfprünglich auf die Verarbeitung von 120 000 Zentner Rohprodukt eingerichtete Fabrik ift feither viermal

erweitert worden und kann jeßt jährlich ca. 250000 Zentner Rohmaterial verarbeiten, fie ift fonach eine

der größten ITlälzereien und Röftereien der Welt.

Die Kraft wird von einem Illafchinenhaus geliefert, das zwei Kornwallkeffel zu je 100 qm, zwei

Dampfmafchinen zu je 100 PS, die elektrifchen ITlafchinen für Kraftübertragung und Beleuchtung, das eigene

Wafferpumpwerk und die Sciilolfer« und Reparaturwerkftätten enthält.

Von befonderer Vollkommenheit und technifcher Reuheit find die umfangreichen Anlagen zum

Reinigen, Sortieren, Weichen und Keimen der Gerfte, fowie die 3mprägnler=, Röft», Kühl- und Pußerei«

Anlagen für die Weiterbehandlung des ITlalzes.

Daran fchließen fich die Verpackungsräume, fie enthalten eine mit drei Schnellpreffen arbeitende

Druckerei und 5 Paketanfertigungsmafdiinen zur Berftellung der notwendigen Düten — es werden davon

täglich oft bis 120 000 Stück gebraucht - den Packfaal mit einem Syftem finnreicher, automatifcher Wagen

und Paketverfchluß- ITlafchinen - die Kiftlerei mit drei automatifchen Ragelmafchinen, die täglich bis

1000 Kiften herftellen.

Ein ausgedehntes Lagerhaus für die fertige Ware fchließt dann die Fabrik ab, die außerdem

zahlreiche Rebengebäude enthält. Croß der umfangreichen mafchinellen Einrichtung befchäftigt die Fabrik

über 300 Arbeiter, für deren Wohl in praktifcher und umfichtiger Weife geforgt ift durch Erbauung hübfcher

Arbeitshäufer, durch große, helle, luftige Arbeitsräume, eine eigene Kantine mit Speife= und Erholungs-

fälen, durch Wannen» und Braufebäder ufw. Das Perfonal hat eigene ßilfskaffen, Fabrikkrankenkaffe,

Sterbe- und Unterftüßungskaffe, zu denen die Firma reiche Beiträge zufteuert.

Eine aus Beamten und Arbeltern gebildete, wohl ausgerüftete und fciilagfertig organifierte Fabrik-

feuerwehr hat fich in Ernftfällen auch bei Bränden außerhalb der Fabrik Fchon mehrfach trefflich bewährt.

3n der Fabrik befindet fich ferner ein nach dem Stande modernfter V^iffenfchaft eingerichtetes

chemifches Laboratorium zur Vornahme von Rahrungsmittel- und tedinifchen Unterfuchungen, zur ftändigen

Kontrolle der eigenen Fabrikate und zur Ausarbeitung von Verbefferungen; aus dlefem Laboratorium find

bereits mehrere wiffenfchaffliche Veröffentlichungen hervorgegangen.

Einen intereffanten Einblick in den Umfang und die Größe diefes Betriebes gewähren noch folgende

Zahlen : im üahre 1897 vor Einführung der Dütenfelbftherftellung mußten beifpielsweife für 15 ITlillionen

Pakete 17 Wagenladungen Düten bezogen werden, deren Berftellung allein 150 fremde Arbeitskräfte

ftändig befchäftigten. Beute, wo der Bedarf gerade um die Bälfte geftiegen ift, gelangen jährlich zirka

20 000 000 Pakete zur Verpackung, für die zirka 250 000 Zentner Gerfte zu ITlalzkaffee verarbeitet werden.
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Die Verfendung diefer ungeheuren Warenquanfitäfen erforderf Jährlich zirka 200 Waggonladungen fertig

zugefchniftener Kiftenfeile. DieFe wenigen, aus der Fülle des [fatiftiFchen ITlaterials herausgegriffenen

Zahlen dürften Fchon eine genügende Vorftellung geben uon dem Umfange des Betriebs.

Tro^ der großen üeiftungsföhigl^eit der Ürdinger Fabril< fteht die Firma uor einer Ileuanlage, zu

welcher nach jahrelangem Vorarbeiten diesmal in Binficht auf Frachtuerhältnilfe der Often Deutfchlands

Quserfehen ift. Außerdem exiftieren aber noch konzeflionierte Fabriken, die nach KathreinerFchem Patent

arbeiten, in der Schweiz, in Öfterreich, Frankreich, Schweden, florwegen und Rußland. Seit 18<)6 hat

Kathreiners ITlalzkaffee auch in den Vereinigten Staaten uon Flord-Amerika mit immer wachfendem Erfolge

Eingang gefunden. Für Bolland befindet fich ein Generaldepot in Rotterdam, für Belgien ein folches in

Antwerpen, für Italien in FHailand ; ferner ift in Berlin eine felbftändige Verkaufsfiliale eingerichtet worden.

Die Centrale, uon der aus der ganze gro^e SeFchäftsorganismus geleitet wird, in der alle

Fäden des lehr verzweigten inländifchen und ausIändlFchen Betriebes zulammenlaufen, ift das Baupt-

bureau der Firma in FHünchen. Gs nimmt die ganze erfte Etage des Cafe Liuitpold-Baufes ein. Das

Bureau fet3t fich aus folgenden ßaupfabteilungen zufammen: 1. Einkauf und technifcher Betrieb, 2. Verkauf,

3. Spedition, 4. Buchhaltung und Kaffe, 5. Reklame und literariFches Bureau, 6. Ausland, Export, Patente

und Fchlie^lich die ftatiftiFche Abteilung, welche auch über das Kleinfte zahlenmäßige RechenFchaft gibt und

als zuuerläffigftes Barometer alle Bewegungen in dem Artikel -'Kathreiners fHalzkafreei' mit minufiöfer

Genauigkeit anzeigt, ün der Tätigkeit der Reklame»Abteilung gibt [ich das Beitreben der Firma kund,

die für den modernen Gefchäftsbetrieb nun einmal unabweisbar gewordene Propaganda ftets gewiflenhaft

auf die folide Grundlage ftrengfter Catfächlichkeit zu bauen und durch ihre künitlerifche Veredlung in Bild

und Wort auch auf den GeFchmack des Publikums bildend zu wirken.

3n dem Bauptbureau find im ganzen 70 Perfonen beFchäftigt ; 22 Reifende find allein in Deutfeh-

fand tätig.

Die Oberleitung des ganzen gewaltigen und uieluerzweigten Betriebes liegt feit 1892 in den

bewährten Bänden des Berrn Kommerzienrats Bermann Auft.

Aus dem Vorgeführten lälgt fich unFchwer erkennen, welche große wirtFchaftliche Bedeutung Kathreiners

nialzkaffee-Fabrikation für unfer ganzes Liand und Volk Fchon gegenwärtig befitjt, und welche weiten, aus--

fichtsreichen Perfpektiuen fie noch in diefer Richtung für die Zukunft eröffnet. 3ft einerfeifs der enorme

jährlich wachfende Verbrauch an Gerfte ein wertvoller und wichtiger Faktor, der zur Hebung und gefunden

Förderung der LandwirtFchaft kräftig mitzuwirken vermag, io bedeutet andererfeits die Begründung und

Erweiterung uon Kathreiners ITlalzkaffee-Produktion nicht weniger als die Schöpfung einer neuen mächtigen

Snduftrie, die nicht nur felbft taufenden einheimifcher Arbeitskräfte dauernden und lohnenden Verdienft

Fchafft, fondern auch anderen 3nduftriezweigen und Gewerben, der Buchdrud^erei, der Papierfabrikation,

der Bolzinduftrie ufw. Arbeit und reichlichen Gewinn zuführt, ja fogar durch den künftlerifchen Stil ihrer

Plakat« und Bilderpropaganda der heimiFchen Kunft mannigfache Anregung zu praktiFcher Betätigung gibt

und ihr auch materielle Förderung zuteil werden läßt. Es ift demnach wohl nicht zuviel getagt, wenn man

behauptet, daß die Kathreiners FTlalzkaffee-^nduftrie dazu beftimmt zu fein fcheint, künftig im ganzen

wirtFchaftlichen lieben Deutfchlands und der gefamten Kulturwelt eine hervorragende Rolle zu fpielen.

Flicht minder groß aber als die wirtFchaftliche ift die hygienifche Bedeutung von Kathreiners ITlalz»

kaffee, fein Wert für die Gefundheit des Volkes. Schritt für Schritt mit der Erkenntnis, daß der Bohnen-

kaffee — ganz abgefehen uon der betrübenden Tatfache, daß er jährlich Unfummen unferes nationalen

Vermögens dem Auslande zuführt — wegen feiner fpezififchen Fchleichenden Giftwirkung (Coffein) auf

Berz und llerven ein heimlicher und gefährlicher Feind der körperlichen und geiftigen Gefundheit und

damit der üeiftungsfähigkeit und Lebenskraft unferer llation ift, bricht fich in wiffenFchaftlichen Kreifen die

" C
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Überzeugung immer mehr Bahn, da^ dem nKathreineri' infolge feiner hervorragenden hygienifchen Eigen«

fchaften - namentlidi für die Frauen« und Kinderernährung und feines fympathiFchen, den täglichen 6enu^

begünftigenden Wohlgefchmackes, als den uollkommenften Erla^ des Kaffees ~ die Zukunft gehört. Dies

bezeugen nicht nur die fchon angeführten, übereinftimmenden Gutachten der erften wiffenfchaftlichen

Autoritäten, fondern auch die in allen Schichten der Bevölkerung fich immer lebhafter und erfolgreicher

geltend machenden Beftrebungen, uon Ärzten wie liaien, Kathreiners Ulalzkaffee als tägliches Getränk

bei Boch und niedrig, flrm und Reich einzuführen. Welchen fchönen Erfolg diefe Beftrebungen für die

Zukunft uerfprechen, trot5dem es hier gilt, ganze Berge uon altem Vorurteil und alter Gewöhnung zu

überwinden, das zeigen Verfuche, die Kathreiners Ülalzkaffee-Fabriken auf den großen flusftellungen in

nürnberg, Leipzig und Düffeldorf (1896, 18<)7 und 1<)02), mit einem eigenen Kaffeehaufe zum <iRothen=

burger Grken- bezw. <iZur fchönen flusfichti- gemacht haben. Bei diefen Gelegenheiten wurden

bis zu 10 000 Portionen Ulalzkaffee täglich ausgefchenkt.

So kann man fagen, um alle Bauptpunkte kurz zufammenzufaffen, da^ Bayern in Kathreiners

ITlalzkaffee'Fabriken, die fchon iet3t zu den erften Weltfirmen der Rahrungsmittelbranche zählen, ein

induftrielles Unternehmen befi^t, welches durdi die Eigenart feines £rzeugniffes, fowie durch die Voll«

kommenheit feiner Organifation, nicht nur für das engere Vaterland, fondern für das ganze deutfche Volk

uon immer einflußreicherer Wirkung, uon täglich wachfender ökonomlFcher und fozialer Bedeutung ift.

r
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Pereinigte Ulardiinenfabrik Hugsburg und

mafdimenbaugefeilFchaft Rürnberg H.«G.
abgekürzt

Diefes wohl grö[3te induftrielle Unternehmen Bayerns ift aus der 1898 erfolgten Vereinigung der

ITlafchinenfabrik Augsburg, gegründet 1840, und der mafdiinenbau-flktien-ßelell«

[chaft riürnberg, gegründet 1837, nebff Zweiganftalt 6u[tausburg heruorgegangen. Die

M. A. N. befitjt etwa 23 millionen Rlark Aktienkapital und Referuen, hat einen Uahresum[at3

üon gegen 40 ITlillionen FTlark und befchöftigt in ihren drei Werken Augsburg, Rürnberg und

Drcifach-GxpaniionS'Dampfmardiine - Dierzylindcr-ITlafdiinc - mit Dynamo.

6u[tausburg über 10 000 Beamte und Arbeiter. Die Werke uerfügen über (104 -f 44 + 72) 220 ha

Grundfläche, haben ein eigenes Sleisnet5 uon (5,4 + 8 + 6,3) - 19,7 km Länge, erzeugen in ihren

Kraftwerken (2000 + 1500 + 900) 4400 PS, mit welchen (200 + 205 + 96) 501 Elektromotoren,

(3000 + 3200 + 1400) 7600 Glühlampen und (780 f 750 - 382) - 1912 Bogenlampen betrieben

werden. Das Sefamtüermögen ihrer Wohlfahrtseinrichtungen, wie Beamtenpenfionsuerein, Arbeiter-Penlions»

kaffe, Unterftü^ungskaffen ufw. beträgt etwa 3 ITlillionen ITlark. - Die M. A. N. uerfertigt in ihren mit den

modernften Einrichtungen ausgerülteten Werkltätten hauptfächlich Wärme- und Wafferkraftmafchinen,

Dampfkeffel, ITlechanifche Kohlenförderungs= und Roftbefchickungs-Anlagen, Költeerzeugungsmafchinen,^ C
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Pumpwerke, Buchdruckmafchinen , etikettiermafchinen für Fadenfpulen, ITlaterialprüfungsrnarchinen,

ßydraulifche Anlagen, WaffergaS'Schweilganlagen DeIlwik=Flei[cher, Brauerei» und Ulalzerei^einrichtungen,

Gilenbahn' und Straßenbahnwagen, Elektrifche Isokomotiuen, ITlilitärfahrzeuge, Bebe» und Cransportein»

richtungen, fowie Brücken» und Gifenhochbauten jeder Art und Sröße, über deren Erzeugung im Folgenden

einige kurze Angaben gemacht find.

nürnberger 6asmafdiine mit Dynamo.

Die Herftellung uollftöndiger Dampfkraftanlagen wurde feit den früheften Zeiten gepflegt. Die

Erzeugung erftreckt [ich auf Dampfkeffel jeder Art, uon welchen über 3000 Stück geliefert wurden, ein»

Fchließlich der neuerdings uiel uerwendeten Dampfüberhi^er und mechanifchen Feuerungsanlagen. Dampf»

mafchinen liegender und ftehender Anordnung für mechanifchen und elektrifchen Betrieb, mit Schieber» und mit

Ventilfteuerung wurden über 3700 mit etwa 600 000 PS Sefamtleiftung gebaut, darunter ftehende mafchinen

bis 2500 PS und liegende bis 6000 PS Einzelleiftung. Die ßerftellung befchränkte fich aber nicht nur

auf die erwähnten mafchinen, fondern umfaßte uielfach auch Bau und Einrichtung ganzer Dampfkraft»

Zweicijlinder=Wcirme=rnotor "Patent Dieleli' - mit Dynamo. DoppeI=Francis-Turt)ine mit lieqender Welle.



Zentralen mit [ämtlidiem Zubehör. Die langjätirigen Erfahrungen im Bau lolcher grof3en Dampfmafchinen

befähigten in heruorragender Weife die M. A. N., mit Erfolg den Bau uon Sro^'Sasmafchinen

aufzunehmen, welcher dem Bedürfnis der Bütten» und Bergwerks=3nduftrie nach wirtfchaftlicherer

flusnü^ung der 5och= und Koksofenabgafe entfprang. So wurden denn auch im kurzen

Kälteerzeugungs=[nafdiine 'iSijftem Iiindei' für

Transinillionsbetrieb.

Schiffskühl-niaidiine «Syltem üindo'

mit Dampfmaidline.

Zeitraum uon 3 fahren über 200 000 PS in nürnberger Gasmafchinen geliefert bezw. beftellt, die uor«

nehmlich dem Bütten« und Bergwerksbetrieb dienen, aber auch in gröf5eren Elektrizitäts-Werken in Ver-

bindung mit Generatorgasanlagen zur Verwendung kommen, fluch hier wurden in uielen Fällen nicht

blos die Gasmafchinen, fondern die gefamte Gaskraftanlagen mit fämtlichen flebeneinrichtungen entworfen

und ausgeführt. Gleichzeitig entwickelte die M. A. N. auch die kleineren Gasmafchinen, die namentlich

In Verbindung mit Sauggenerator-Gasanlagen in zahlreichen kleineren und mittleren Betrieben als Kraft-

quelle flbfatj gefunden haben und durch die erfolgreiche Verwendung uon Braunkohlen Generatoren

uorausfichtlich noch ein weiteres grofjes Cätigkeits-Gebiet finden werden.

Eine Baupt-Fabrlkations-Spezialität ift der Wärme»niotor <iPatent Diefeh-, welcher im Werk Augsburg

enfftanden und nach

und Erfahrungen mit

heutige Vollkommen«

Der Diefel . motor ift

Betrieb mit flüffigen

insbefondere auch mit

her nicht explofions-

Stoffen; in Deutfchland

Braunkohlen=Ceeröl,im

uerwendet. Der Brenn«

für 1 PS-Stunde 0,185

betrage uon '/i bis

des niotors bezw. Örtlichkeit

GhromctypiC'SctinclIprcfic.

uieljährigen Verfuchen

grof3en Opfern auf die

heif gebracht worden ift.

eine Kraft-rTlafchine für

Brennftoffen aller Art,

Fchwerentzündlichen, da-

und feuergefährlichen

wird faft ausfchlie^lich

Ausland rohes Erdöl

ftoff -Verbrauch beträgt

bis 0,220 kg im Koften-

2 Pfennig, je nach Grö^e

Die Vorzüge des Diefel-motors werden in immer weiteren Kreifen anerkannt,

foda^ fich die nachfrage immer mehr fteigert. Bisher find uon der M. A. N. geliefert und in Ausführung

begriffen: rund 1100 Diefelmotoren mit über 55 000 PS., darunter Anlagen bis zu löOO PS.

neben der Ausbildung der Wärmekraftmafchinen hat die M. A. N. auch den neueften Fortfchritt

in der Dampfuerwertung, die Dampfturbine, nicht uernachläffigt. Die Dampfturbine, deren Berftellung
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Kohlentriditerwagen.

Befonders hervorzuheben find die an «iKrönhoIm

6 üonual'Curbinen uon je 1250 PS., fowie 5 moderne,

Doppel'Curbinen (uon je 1500 PS.) mit liegender Welle für

mit dem Bau Fchnelllaufender Francis»

Curbinen, welche vermöge ihrer hohen Umlaufs»

Gefchwindigkeif für unmittelbare Kupplung mit

Dynamos befonders geeignet find, befaßt

fich die M. A. N. uorzugsweife, fowie auch

mit dem Bau uon mechanifchen und hydrau=

lifchen Präzifions» Regulatoren für Wafferkraft»

mafchinen.

Für Brauereien und IRälzereien hat die

M. A. N. zahlreiche Brauerei» und IHölzerei»

Ginrichtungen ausgeführt, fie hat ferner für

über 2000 Kühlanlagen in Brauereien, Schlacht»,

Kühlhäufern, auf Schiffen ufw. Kälteerzeugungs»

maFchinen, Syftem binde, geliefert, über

1000 Pumpwerksanlagen mit Pumpmafchinen

uerfehen und Behörden und FTlaterialprüfungs»

anftalten mit gegen 100 ITlaterialptüfungs»

mafchinen ausgerüftet.

Ein weiteres Erzeugnis der M. A. N.,

das nur durch genauefte f5erftellung feinen

komplizierten Dienft einwandsfrei uerfehen kann,

find die Buchdruckmafchinen , die unentbehr»

liehen Bilfstruppen der Groigmacht <iPreffei'.

ebenfalls eine äu^erft genaue

Werkftattarbeit erfordert, erobert

fich dank ihres geringen Dampf»

Verbrauchs , Plat3bedarfs und

ihrer fehr einfachen Bedienung

ein immer weiteres Feld. Die

M. A. N. hat daher auch den

Bau von Dampfturbinen, Syftem

Zcelly, aufgenommen, uon wel»

chen bereits über 100 000 PS. in

Betrieb bezw. in Ausführung find.

Zur flusnüt3ung der Waffer»

kräfte, die namentlich für Bayern

uon befonderer Bedeutung find,

hat die M. A. N. durch den

Bau uon Wafferturbinen beige»

tragen und etwa 600 Anlagen

mit über 60 000 PS. ausgeführt,

nianufakturi', Rarua bei St. Petersburg gelieferten

für felbfttätige Regulierung eingerichtete Francis»

'([iech»eiektrizitätswerkei' Serfthofen bei Augsburg.

turin--Dri;hkran.
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Werkifatt in Eiienkonffruktion

En dielen mafchinen hat die

M. A. N. bisher nahezu 8000

Stück geliefert und in Hrbeit,

darunter 497 Rotationsdruck«

mafchinen aller flrt.

Auf dem wichtigen Gebiet

des Verkehrswelens hat [ich

die M. A. N. feit langen

fahren durch [iieferung uon

Fahrmitteln aller Art betätigt.

3n ihren ausgedehnten Werk-

[tätten find über 68 000 Eilen'

bahnwagen uom einfachlten

Güterwagen bis zum elegan»

feiten Salon» und Luxuswagen

und über 1500 Straßenbahn»

wagen neben Dielen Sonder«

konftruktionen, wie elektrifcti

betriebene Schneepflüge, Sprengwagen, Lokomotiven ufw. hergeltellt worden.

Ferner hat lie zahlreiche Bebe- und Cransportuorrichtungen geliefert, und zwar 650 Lauf- und

Drehkrane, 315 Drehfcheiben, 200 Schiebebühnen, außerdem Verladebrücken, Kohlenkipper, Spills, Förder-

mafchinen und Bochofenbegichtungsmafchinen. Befondere flufmerkiamkeit hat die M. A. N. der Aus-

bildung uon Cransportanlagen für FTlaffengüter zugewendet, welche für den zeitkürzenden liöfch-

und liadeuerkehr zwifchen Schiffen, Eifenbahnen und Liagerplät3en uon größter Bedeutung geworden find.

Eine eigenartige Befonderheit entwickelt iie neuerdings in dem Bau uon Cheatereinrichtungen; fo wurden

u. fl. die Bühneneinrichtungen des neuen Stadttheaters in flürnberg, fowie in Sao Paulo und Dülfeldorf

uon der M. A. N. ausgeführt. Erwähnenswert find auch die nürnberger flblaugungsanlagen, die [ich infolge

ihres außerordentlich geringen

Kraftbedarfs rafch eingeführt

haben, und ein wichtiges Bilfs-

mittel zur Bekämpfung der

Staubgefahr und ihrer gefund-

heitsfchädlichen Folgen bilden.

Von dielen Anlagen waren bis

ITlai l-OOt^ 244 ausgelührt und

in Arbeit.

Auf dem Gebiete des

Bauingenieurwefens hat

die M. A. N. uon jeher,

unter[tüt3t durch einen Stab

willenfchaftlich gebildeter In-

genieure, ein gefchultes Ar-

beiterperlonal und zweckent-

Schwebebahn. fprechende Werkeinriditung



Kaifer Wilhelm^Brücke bei (Tlünglten.

namhafte Bauwerke in allen

Weltteilen ausgeführt.

Unter den zahlreidien Qus-

Führungen des Brückenbaues

find berühmte Bauwerke erifen

Ranges, wie die Kailer Wilhelm^

Brüdie bei ITlünglten. Weiter

feien erwähnt die eifernen Bau-

werke der Schwebebahn Giberfeld'

Barmen, die Glbe-Brücke bei

ßarburg, die neuen Rheinbrüdten

bei Worms, Illainz (Kaiferbrüdte)

und Ruhrort (zur Zeit in Aus-

führung begriffen, wohl die größte

der neueren Rheinbrücken). 5m

Auslände zeugen die Bauten für

die flnatolifche Bahn, die Bagdad-

bahn, die nördlichfte Brüdie der Welt in florddalsenden, die [lieferungen für deutfche Schu^gebiete Cogo

([iandungsbrücke üome) und Deutfch'Oltafrika (Bahnbauten Daressalaam) uon der erfolgreichen Beteiligung

des Werks an der Verforgung des Weltmarktes, flu^er den eifernen Überbauten felbft wird auch die Aus-

führung von Pfeilergründungen in uerfchiedenfter Art, insbelondere pneumatifche Gründungen gepflegt.

Weiter führten die Aufgaben der Reuzeit zur ßerftellung beweglicher Brücken (Drehbrüdten und Klapp-

brücken) und zu hervorragenden liöfungen für Ausrüftung uon fSäfen wie eilerner Wehrüerfchlüffe, Schleufentore

und Dodifchiebetore (Bauten für die Kaiferliche Werft Wilhelmshauen). Audi im Wafferbau ift mit der

Konftruktlon der Walzenwehre D.-R.-P. ein neues und wichtiges Gebiet mit ausgefprochenem Erfolg für

den modernen Gifenbau gewonnen worden.

Rieht minder bedeutende Leitungen hat die M. A. N. im Gifenhochbau zu verzeichnen. 3ns-

befondere hat der Werkitättenbau im weiteften Sinne eine der Gntwidtlung der gefamfen 3nduftrie

entfprechende bedeutende Ausdehnung gewonnen. Auf dielem Gebiete ift die M. A. N. mit der eigenen

Herftellung uon Bimsbetonded^en ihres Syftems

in Verbindung mit der zugehörigen eifenkon«

ftruktion bahnbrechend gewefen, und die uon 3ahr

zu 3ahr fteigenden Erfolge haben die Zwedt--

mä^igkeit ihrer Konltruktion dargetan. Genanntes

Dedtenlyltem betrifft eine befonders leidite und

wirtfchaftliche IRafliudedie für Dödier und Zwifchen=

böden,dle erheblidie Vorteile in der Gilenkonftruk=

tion eines Bauwerkes erzielen lö^t. Die Aus-

führung erfolgt durdi eigenes gefchultes

Perfonal. Über 600 600 qm Bimsbetondedten

find insgefamt in diefer Weile hergeftellt

bezw. in Ausführung. Von neueren Bauten

feien nur angeführt die großartigen Werk«

ftötten der Firma ßeinrich üanz in Rlannheim eiieme sdiitfsheiiinge.
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(zufammen 44 500 qni Srundflädie). fluch die neueren Süterhallenanlagen in Freiburg und Bafel (zufammen

36 500 qm), die Bahnhofshallen in Dresden^fleultadt, Ula'mz und Worms lind hier z j erwähnen, moderne

Konftruktionen für Zechen« und ßüttenwerke (uollftändige Bauwerke nebft Fördergerülten der Zeche ITlath.

Stinnes, Bochofengerüfte Rheinhaufen und in ITlaizieres, Walzhallen und Stahlwerkshallen), neuartige Aus-

bildungen üon Gaswerksbauten (Ilürnberg, Köln, ITlünchen, Fürth), Gasbehältern, Canks (50 Stück für Südafrika

Walzenwehr.

geliefert), Eowpers, Schiffshellinge (die gewaltigen eifernen ßellinge des Vulkan in Stettin) laffen erkennen, wie

umfaffend die M. A. N fich dem Eifenhochbau und feinen Aufgaben widmet. Das Warenhaus der Grof3'

ftadt, wie Gifenkonftruktionen für architektonifche Bauwerke find natürlich ebenfalls in ihren Ausführungen

vertreten. Auch bei reinen nut5bauten fieht neuerdings die M. A. N. auf geeignete architektonifche Wirkung

und hat damit außerordentlichen Anklang gefunden.

Die 3ahreserzeugung der M. A. N. an fertigen Gifenkonftruktionen aller Art beträgt zur Zeit etwa

30 000 Connen.
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Vereinigte mafchinenfabrik

Augsburg

und niarchinenbaugeiellichaft

Rürnberg fl.-6.



mardiinenfabrik 3. 6, Kayier

nürnberg-ßlaishammer.

Das Werk zählt zu den älteften FTlarchinenbauanftalten Flürnbergs; feine Gründung datiert fchon vom

3ahre 1850. - 3n den erften Jahrzehnten wurde dasselbe nur in befcheidenem Umfange betrieben ; es

wurden hauptfächlich kleinere Spezialmafchinen für die leonifche Drahtbranche, die Reif^zeug« und Spiel»

wareninduftrie hergeftellt. - ITlitte der 80er Jahre wurde der Bau uon fTlafchinen für die Draht-

induftrie aufgenommen und auf diefem Sebiete ift die Firma heute eine der leiftungsföhigften und geniest

einen Weltruf. Es werden hergeftellt: Illafdimen zur Erzeugung aller Arten uon Draht ftiften,

r

Pabrik-Gtablüfement in riürnberg.Glaishammer.

Dachpapp ftiften, Korfett« und Verband ftiften, Rieten, Klammern, Splinten, Schuh-

nägeln, Sohlennägeln, flbfat5 ftiften, Cacks, Stukkaturnägeln, Stiefeleifen, Stacheldraht,

Drahtgeflecht, gekröpftem Draht, Speichen, föaken, Bolzen, Bolzfchrauben, £ifen =

gewindfchrauben, Ringfchrauben, Schraubhaken, Schraub ftiften, ferner zum Richten

und flbfchneiden uon Draht, zum Walzen uon Gifen- und ßolzgewinde, Ginrichtungen

für Drahtziehereien etc.

C
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Bei jeder einzelnen diefer ITlafchinen war die Firma 5. G. Kay [er uon jeher beffrebf, leiffungs-

fäliigfte, uorzüglichffe Konftruktion mit [orgfälfigüer, gediegenfter Ausführung zu verbinden. Befonders

erwähnenswerte Refultate hat diefelbe auf dem Gebiete des ßolzfchraubenmafchinenbaues zu

uerzeichnen. 3hre fortgelegten Bemühungen, diefe mafchinen zu uerbeffern und zu ueruollkommen, waren

uon fehr gutem Grfolge begleitet, foda^ ihre zum Ceil patentierten Konftruktionen als die heften und

die leiftungsfähigften ihrer Art in Fadikreifen allgemein anerkannt werden. Gine Reihe ganzer Fabriks»

einrieb tu ngen wurden hieuon in den leisten fahren nach dem 3n= und Auslände geliefert.

Hauptmontierungshalle.

flu^er dem Bau von mafchinen für die Drahtinduftrie befa^t^fich die Firma 3. 6. Kayfer noch

befonders mit der Fabrikation modernerCransmiffionen und Aufzüge, und auch in diefen Spezialitäten

hat fie fidi einen vorzüglichen Ruf zu erwerben gewußt.

3m 5ahre 1805, bis zu welcher Zeit die Fabrikation in mehreren Werkftätten in der inneren

Stadt betrieben wurde, wurde das neue Gtabliffement im Vorort Slaishammer bezogen. Seit jenem !lahre

hat das GeFchäft auch einen derartigen Auffdiwung genommen, da^ faft alljährlich Ver»

grö^erungen vorgenommen werden mußten. Es werden heute zirka 200 Arbeiter befchäftigt

und die Fabrik ift mit den modernften flrbeitsmafchinen, Werkzeugen und Einrichtungen ausgeftatfet.

Der flbfat5 der Kayferrchen Grzeugniffe erfolgt nadi der ganzen Welt ; überall erfreuen [ich diefelben

gleidi großer Beliebtheit ; überall find fie gefchä^t wegen ihrer vorteilhaften Konftruktion, hohen [leiftungs«

fähigkeit und exakten Ausführung.
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niafchinenfabrik,

Werkzeug» und Qpparate=Bauan!fait für die gelamfe graphüche Dndultrie

Celegramm-Hdrelle : -iFuetterer nürnbergi-, ITlerkelsgane. - Celefon-flnFchlu^ no. l«?34.

mt praktiFchem Sinn und Verftändnis für das, was dem Gewerbe noftut, begründete im 3ahre 18«?3

Friedridi Wilhelm Fuettererdas heute eines großen Renommes [ich erfreuende Unter«

nehmen. Schon zuvor, in einer mehrjährigen Praxis als mafchinenmeifter hotte Genannter dem

Gewerbe durch eine reiche Begabung zweckmäßige Ileuerungen und Uerbellerungen zugute gebracht, was in

noch erweitertem rnaf5e heute der Fall ilf. Unermüdlicher Schaffensdrang, das Beftehende zu ueruoll-

des befchränkten Raumes halber hier aufgeführt werden, alle laffen jedoch in dem Erzeuger den erprobten

Fachmann erkennen. Es find daher nachffehende Zeilen einer wohlwollenden Durchficht und die aufgeführten

Artikel der fachmännifchen Prüfung und flnfchaffung empfohlen.

Gin allen Anforderungen entfprechendes Schlief5material ift das unter Ho. 100 53C> D. R.-G.'fTl.

gefchü^te uerbefferteJ'iCriurnphi'-Schlie^zeug, uollftändig in fchmiedbarem Guf5 hergeftellt und ein

Zerbrechen unmöglich. Durch die nur geringe Steigung der Schraubengewinde ift ein Lockern oder

F. Fuetierer, nümberg.

Aufziehen der Schlietizeuge ausgefchloffen. Die Rollen find in ihren Dimenfionen

genau nach ITlarinoni gearbeitet und können alfo mit diefem in faft allen älteren

Betrieben^allgemein eingeführten Schließzeug und Schlüflel gemeinfam benüßt werden.



Die Schnellpreflen wie Ciegeldruckpreffen in neueren Syftemen geltatten in ihrer maHiuen, Üabilen

Bauart eine uolle flusnü^ung der Druckfläche. Dieler Umftand veranlagte die Firma F. W. Fuetterer,

ein Ichmales, dabei zu uerlälliges Schlie^zeug zu konitruieren und ilt ihr dies, wie obige Abbildung zeigt,

in vollendeter Weile gelungen. Das SchmalFchlie^zeug nCriumphi. ilt nur 15 mm breit und wird in allen

gangbaren liängen hergeltellt. Gs kann vermöge leiner Bauart auch als Formatiteg Verwendung finden

und wirkt in dieler Verwendung als Schlie^lteg nach beiden liängsleiten. Der Sa^ kann allo demzufolge

bis an den Rand des Schlie^rahmens oder bis an die äu^erlte Grenze der Einfärbung gelteilt werden.

Gin Kommentar zum Lobe dieles mit Recht den Hamen «(Criumph»- führenden Fabrikates erübrigt lieh.

Weitere vorzügliche Fabrikate der Firma lind Schlie^zeuge in bewährten, beliebten Syltemen mit

Rollen» wie auch Keilverlchlu^, ferner eilerne Format»Fa(;etten und Unterlag Itege für Stereo«

typen- wie flutotypieplatten, genau lyltematilch jultiert und aus beltem, durablen FTlaterial gefertigt.

Schiffe, Winkelhaken in jeder gewünichten Art wie alle Gebrauchsgegenitände in belter Ausführung.

Eine leiltungsfähige flkzidenzdruckerei ilt ohne praktifch eingerichtete Stereotyp-Ginrichtung

falt unmöglich, fluch auf dielem Gebiete hält die Firma F. W. Fuetterer mit den belten Fabrikaten der

Konkurrenz gleichen Schritt.

Wie in allen Celle n ilt die Firma F. W. Fuetterer lelblt im Kleinen gro^. Dies beweilt

wiederum ein neues falt unfcheinbares Erzeugnis des Baules. Es ilt dies die fln lege» ITlarke. in dem

Frölchchen Stabil bietet lie dem Drucker eine flnlege-ITlarke, die nur rohe Gewalt zerltören kann.

Einem Zerdrücken durch Stege ilt dadurch vorgebeugt, da^ die ITlarke lo konitruiert ilt, da^ lie mit dem

Stege zulammen die Schrifthöhe nicht erreicht. Wir verweilen auf die Fachprelle, die auch dielem Artikel

die gebührende Beachtung zuteil werden lä^t.

Die 'iCriumph = Conplatte I' ilt ein weiteres bewährtes Produkt der Firma F. W. Fuetterer

und bleibt widerltandsfähig lelblt bei hödilten Auflagen und ilt unempfindlich gegen Farben in jeder

chemifchen Zulammenlet3ung. Die Platten werden hochglanz poliert geliefert und können mit dem ITleller

wie mit dem Stichel leicht bearbeitet werden.

Ein Baupterfordernis für einen guten einwandsfreien Druck ilt eine tadellole Farbwalze und

mit Recht lagt der Drucker: «Eine gute Walze bedeutet halbe Zurichtung.i- Die Walzeng u^»AnltaIt

F. W. Fuetterer ilt auf das Belle eingerichtet und bietet jede Gewähr für exakten Gu^ und beltes niaterial.

mit der ITlarchinenfabrik F. W. Fuetterer ilt auch eine Reparatur»Werkltätte verbunden

und werden fchadhafte Schnellprellen wie auch Ciegeldruckprellen unter 1'/'« jähriger Garantie von nach»

Hebenden ITlängeln befreit und fachgemäß brauchbar hergerichtet

:

und gegen lonit vorkommende Uebelltände. Ebenlo wird fchadhaftes Kleinmaterial, wie Schlie^zeug und

Schlie^rahmen, Schiffe und Winkelhaken etc. wieder wie neu hergerichtet, ßilliglte prompte Bedienung.

Anerkennungen über reparierte niafchinen beltrenomierfer Firmen zu Dieniten.

Schlechten Auslaß, ungenaues Regilter, Schlagen der Ulalchine,

Erichüttern des Druckcy linders, Ichlechte Anlage, Schmiden

Q E
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Fabrik diemifcher und technifdier Produkfe W, Fue^ferer, Ilürnberg«

Jpezial'^abrlkate:

Roft' und 6rün[pahnentferner «Dauerglanz»

® Roft« und öriinfpahnFchü^er »Tlntioxyb» ®

«ruetterin.. cuurbc ausgezeichnet mit ber
KeffeI[teinfchÜt5er «SdiaDIOS«.

golbenen niebaille u. Clirenbiploin Köln a. Rt]. IQ03.

Unter den diemifirfien erzeugnillen der Firma F. W. Fuetterer darf mit uollem Recht an eriter

Stelle und als eine epocfiemadiende Erfindung genannt werden das

I
jniuertal =

[J|
aiienreinigungsprodukf fuSttSnil ^>

R. R. W. Z. F. 4483 34.

•iFuetterim- ift frei uon allen Fdiädlidien Beftandteilen, daher das befte, biiligfte und yielfeitigfte

Reinigungsmittel für alle nur möglichen Zwecke im ßausbedarf, in gewerblichen und indultriellen, [owie

ftaatlichen und kommunalen Betrieben und flnftalten.

Allgemeines 3ntereffe erregt «tFuetterini- dadurch, indem es die bisher allgemein gebräuchlichen

Reinigungsmittel, wie Put5ö1ife;tJPf tfbleum, Benzin, CerpenUnöl-ßrlatj, Salmiak, Soda,

Wafferg las, SchmierfeifeX, ^ds^^eifenpuluer infolge feiner Vollffändigen Unfchödlichkeit und

Billigkeit erlebt. l!

Das neue Uniuerfal-Reinigungsprodukt hat die hervorragende Gigenfchaft, da^ es ohne jegliche

fchädlichen flachteile zur Reigung aller lackierten, polierten, ölgeftrichenen und bemalten

Flächen inßolzundCifenblech ^ic.., ferner für Pol ff er, Plüfchftoffe, l^ederbezüge, Ceppiche,

Linoleum, Parkettböden, Spieg^f lilld Fenfter, wie auch für die Reinigungen uon fTleffing, Kupfer

und fonftigen ITIetallteilen, demonierten, fchmiijjlgen und perrofteten mafchinenteilen, Exzenter, Ketten,

Gehäufen und Schrauben etc. als billiges fHaffenreinigungsprodukt zur uorteilhaften Verwendung gelangt,

ohne bei metallen Roft oder fonftige Oxyde nachträglich wieder zu uerurfachen.

•iFuetterim- dient fpeziell Buchdruckereien als uollfändiger Erfatj für künftliches Cerpentin,

Benzin, Petroleum, liauge ufw. mF u e tte ri m- übertrifft die genannten Reinigungsmittel an Ausgiebigkeit

und üntenfiüität.

3ndem aber bisher die gebräuchlichen Reinigungsmittel eine ftändige Schädigung und ftete Bh-

nü^ung der gefamten ^nuenturwerte ueriirfachen, lo wird das Fuetterin« Produkt allgemein willkommen

fein, weil es eine effektive Grfparnis von über 50^, bedeutet. Auskunft und Zeugnilfe hierüber felbft

uon in* und ausländifchen £ifenbahnueiiäaltun8«n find zur Stelle, ferner beweift die Statiftik der vielen

taufend Firmen aller möglichen Branchen, daf5 -(Fuetterim- fich auch in der Praxis wirklich bewährt

und demgemäß überall gerne gekauft wird.

Bis jel^t wurden uon '(Fuetterim- gegen 000,000 Kilo uerbraucht und zwar in allen europäifchen

Ländern. Dasfelbe kommt als konfiftente FTlafle in 10, 30 und 50 Kilo-Korbkannen zum Verfandt und

wird für den Verbrauch mit dem 8 -20 fachen Quantum heilen, nicht kochenden Waffers aufgelöft. Diefe

gebrauchsfertige Flüffigkeit kann zur Reinigung uon Stoffen, ©eweben und metallen auch warm oder hei^

"I r
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uerwendet werden, dagegen für polierte, lackierte und bemalte Flädien nur in kaltem

Zuftande.

Das konliftente 'iFuetterini- wird uon 100 Kilo an zu FTlk. 150.- netto frachtfrei geliefert.

Somit ftellt ficti das uerdünnte <iFu e tte r i m- im Verbrauch je nach der Verdünnung auf 6-15 Pfennig

per Kilogramm.

nFuetterim- ift im Hahrs 1<)05 in Eöln a. Rh. mit goldener ITledaille und Ghrendiplom

ausgezeichnet und wird mit Vorliebe uerwendet uon Königlichen und Fürftlichen Hofhaltungen, ftaatlichen

und ftädtifchen Betrieben, 5taats= und Pnuat^Gifenbahnen, öro^induftriellen, Fabriken, gewerblidien

Anlagen, ßof= und Stadttheatern, Varietes, fowie uon großen BoteUGtabliflements und nicht zum mindeften

uon uielen Priuat=Haushaltungen.

Ausführliche Profpekte und 6ebrauchsanweifungen werden jedem Untereffenten gratis und franko

zugefandt.

wird während der 3ubiläums=flusftellung

in^den uerfchiedenften Uerwendungs»

arten uorgeführt und in kleineren

Probepackungen ä 30 Pfg.

<(Fuetterin)>

abgegeben.

4/
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G. m. b. B.

mm^ Rürnberg«

Der ökonomifche Dampfbetrieb«

Der [ich immer mehr Iteigernde Wettkampf in der gefamten ünduftrie macht es zur Bedingung, da^

alle lieh bietenden Vorteile, in welcher Form fie lieh auch zeigen mögen, auf das beftmöglichfte

ausgenüt3t werden, um gleichen Schritt mit der Konkurrenz zu halten und gewinnbringend arbeiten

zu können. - Reue Fabriken mit den modernlten Ginrichtungen werden gefchaflen in der richtigen

Erkenntnis deHen, da^ ein rationeller Fabrikbetrieb und eine rationelle Fabrikationsmethode unerläßlich

ift für die Profperität eines jeden Unternehmens, es mag heifjen wie es will.

Von den Betriebseriparniflen wiederum ift es in der Bauptfache die Antriebskraft, bei welcher

in erfter Linie ungemein uiel eingefpart werden kann, und haben wir hierbei uor allem die Dampf«

kraft im finge.



Unfere modernen Dampfmafchinen Ffehen zwar auf einer ßöhe, welche weitere Perbefferungen

nahezu ausFchlie^t, foda^ der Dampftediniker fein ßauptaugenmerk auf die Dampferzeugung richtete und

hier ein großes Feld nu^bringender Cätiglteif fand.—=— Dampfüberhi^er.——

=

Vor allem find es die Dampfüberhi^er, von dem genialen Birn in Solmar im 3ahre 1876

erfunden, welche berufen find, in der Dampftechnik eine uollftändige Umwälzung heruorzurufen, und

unzählige Fälle haben bewiefen, da^ mit erfteren geradezu verblüffend günftige Refultate zu erzielen

find, wenn nur die Konftruktion der Überhi^er eine richtige und ihre Anordnung eine zweckmäßige ift.

Allerdings haben Unberufene Konftruktionen herausgebracht, welche mehr als geeignet waren, die

Dampfüberhißung in ITlißkredit zu bringen, und nachdem auch Firmen, welche in der Überhit3erfabrikation

führend fein wollten, klägliche ITliigerfolge mit ihren Apparaten zu verzeichnen hatten, war die Gxiftenz

und Zwed^mäßigkeit der fo hochwichtigen Überhitjer eine Zeitlang fehr gefährdet.

Radi längeren Verfuchen und infolge der uerfchiedenften Erfahrungen bildeten fich alsdann uer=

fchiedene Syfteme uon Überhi^ern heran, weldie größeren flnfpruch auf Betriebsficherheit und gute Wirkung

machen konnten, und heute dürfte kaum mehr eine Dampfanlage gebaut werden, deren Keffel nicht mit

Dampfüberhißer armiert find.

£in mit dem Prädikat 'igutf zu bezeidinender Überhlßer muß folgenden Hauptforderungen

Rechnung tragen:

[leiciiter Ginbau in beftehende Keffelanlagen,

flusfchließliche Verwendung uon Stahl bezw. Schmiedeeifen,

Geringe Raumbeanfpruchung,

Kleine ITlauerabkühlungsflädien,

flusfchluß üon Dichtungsmaterialien am Überhißer felbft,

Bequeme Cemperaturregulierung,

[leidite Reinigung mittels Dampfgeblöfe,

flbfoluter Sdiuß der Rohrfchlangen gegen Glühendwerden,

Jederzeit mögliche ein» und Susfchaltung des Überhißers,

Sidiere Erreichung der gewährleifteten Dampftemperatur

ufw. ufw.

Von diefen Gefiditspunkten aus haben wir auf Grund

einer langjährigen praktifchen Erfahrung einen Apparat auf

den markt gebradit, welcher den weitgehendften Anforderungen

Rechnung trägt, und deffen fieiftung uon keinem anderen

Syftem auch nur annähernd erreicht, gefchweige denn über»

troffen worden ift.

Wahrhaft glänzende Zeugniffe und erftklaffige Refe-

renzen beweifen zur Euidenz die Vorzüglidikeit unferer Apparate,

und ftehen erftere ernftlichen Reflektanten gerne zur Verfügung.

Beiftehende Abbildungen zeigen den Einbau eines Dampfüberhißers unteren Syftems in einen

Zweiflammrohrkeffel, und zwar liegt der Überhißer im zweiten Keffelzuge oberhalb des Keffels. Bei diefer

Anordnung können, je nachdem, Kohlenerfparniffe bis SO^/o erreicht werden; folche Erfparniffe uon IS-lö^/o

oder Steigerung der Iieiftungsfähigkeit der Dampfanlage um 307o zählen nicht zu den Seltenheiten, fodaß

die verhältnismäßig geringen Anfchaffungskoften in ganz kurzer Zeit amortifiert werden.
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ein befonderes flugenmerk richteten wir auf die Rauchklappen, welche bisher immer in ganz kurzer

Zeit reparaturbedürftig wurden ; untere befondere kräftige Konftruktion, wobei Iiuftkühlung in Anwendung

kommt, ift in der Cat hervorragend zu nennen.

Gewarnt fei jedoch auch hier an diefer Stelle uor billigen, unzweckmäfligen Überhif3er-Konftruk-

tionen, welche dem Befi^er nicht nur keinen Ru^en bringen, wohl aber manchen Schaden verurlachen können.

Weitere, ebenfo bedeutende Erfparniffe können gleichfalls bei der Dampferzeugung gemacht werden,

und zwar durch Verwendung geeigneten Keffelfpeifewaffers.

Gin folches fteht jedoch in den wenigften Fällen zur Verfügung, und mu^ daher durch chemifche

und mechanifche Aufbereitung für die Brauchbarkeit desfelben gelorgt werden. Ungereinigtes und fchlechtes

Speilewafler führt zur Bildung von Kelfelftein, welcher au^er dem bedeutenden Kohienmehruerbrauch, durch

die ifolierende Wirkung der Sedimente bedingt, auch noch Korrolionen der Kelfelbleche und Armaturen zur

Folge hat; außerdem leidet der Keflel bei der öfteren vorzunehmenden Reinigung nicht wenig, foda^ uiele

Dampfkeffel nach relatiu kurzer Zeit aulger Betrieb gefegt werden mülfen.

Es ift ferner auch nicht au^er Acht zu laffen, da^ während der Reinigung und auch einige Tage

uor derfelben der Kelfel kalt liegen mu^, wodurch in den meiften Fällen das Vorhandenlein eines oder

unter Umftänden mehrerer Referuekelfel geboten ilt.

Um nun ungenügendem Speilewaller die Kellellteinbildner zu entziehen, werden verfchiedene

Syfteme von fogenannten Wafferreinigern gebaut, uon welchen jedoch bei genauer Prüfung ein großer Cell

wegen Unzulänglichkeit ausFcheiden mu^.

Wie foll nun ein guter Wafferreiniger befchaffen fein ? Vor allem loll er möglichlt einfach lein,

ohne vielen und komplizierten FTlechanismus; dann foll er keine Bedienung benötigen, londern er mufj

automatifch die Zugabe der Reagentien bewirken und zwar in richtigem ITla^, foda^ mit Sicherheit auf

reines, keffelfteinfreies Waffer gerechnet werden kann ; er foll auch keiner Reparatur bedürfen und endlich

foll der Apparat in allen feinen Ceilen gut zugänglich lein.

ein Wafferreiniger, der allen diefen Anforderungen entfpricht, kann lehr wohl uon ganz bedeutendem

Wert im Dampfbetrieb fein und zur Ökonomie desfelben beitragen, und lolcher Art find auch die von uns

in verfchiedenen Cypen gebauten Apparate, Syltem «iRathi«, deren Konftruktion mehrmals patentamtlich

gefchü^t ift.

Verfchiedene Cypen bauen wir deshalb, weil wir unfere Reiniger immer den örtlichen Verhältniflen

und dem zu reinigenden Waffer entlprechend herltellen, und nicht, wie das wohl meiftens gefchieht, dielelben

nach einem Schema bauen; die Gepflogenheit, einen Apparat wie den andern zu bauen, ohne jede Rü(k-

ficht auf oben genannte Umitände, ift entfchieden zu verwerfen, und können derartige Reiniger nie unbedingte

Gewähr für tadellofe Funktion und liieferung reinen Walfers geben.

Die Abbildung auf Seite 252 veranfchaulicht einen Reiniger Syftem 'iRathi> Cype -iBk und genügt für

eine ftündliche [leiftung von 1,5 m^ Größere und größte Apparate wurden von un^ gebaut und befinden

fich in Arbeit. Für die Dampfkeffelanlage der Bayerifchen Jubiläums-, liandes-, ünduftrie-, Gewerbe« und

Kunftausftellung 1<)06 liefern das Speifewaffer ebenfalls Wafferreiniger Syftem «iRathi- und kam hierbei

eine ftündliche fieiftung von 25 m^ in Frage.

Zur Ausarbeitung von Projekten und Koftenanfchlägen find wir gerne bereit, wie wir auch auf

Wunfch einen unferer Ingenieure an Ort und Stelle beordern, um die Verhältniffe kennen zu lernen und

mit gewünfchten Auskünften zu dienen.

Wafferreiniger.

Q
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Das Renomee unferer Firma bürgt für die 6üte unferer Fabrikate und Lieferungen in jeder

Bezietiung, foda^ die Herren Beiteller für die Zweckmäßigkeit und exakte flrbeitsweife unferer Speziah

fabrikate, als:

3entralt,eizungen § Damprübert,it,er
Staubabfaugungs=nnlagen

|

IDafferreinjger |

abfolute Sicfiertieit haben.

flutomofifcher Wafferreiniger uSyltem Rafhi-,



vorm ,
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'f^ennwegerglacisstrasse^.

yiwd^lM VRheiü

Gegründet 1875.

Fernlprecher Ho. 322. = Celegrarnm-fldrefle; 6ebr. Buxbaum.
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D
ie flktiengefelifchflft für landwirüchafniche ITlaFchinen uorm. Gebr. Buxbaum,

Würzburg, fabriziert als Spezialität in hödifter Vollendung die neuefte Drillmafdiine

'iWürzeburgiai', neueftes gefet}licfi gefchü^tes ITlodell.

Wer gut saeh, wird gut ernten.

Die widitigften Vorzüge diefer Drillmafcfiine oder ReifienfäemaFcfiine find:

6infactifte Regulierung für fämtlicfie Fruditgatfungen,

ohne fluswechfelung der 5äe=Räder.

Direkte Entleerung des Saatkaftens,

ohne denfelben zu kippen.

Gleicfimä^ige Husfaat felbft auf Bügelland,

fiöctiffe einfacfitieitder Konffruktion und Bandfiabung.

Keine Saatgufbefchädigung mehr.

[lieferung in allen Gröben prompt.

Huf allen befchickten flusftellungen erhielt die mafchine nur erfte Auszeichnungen.



Die flkfiengefellFchaft für landwirtfchaffliche niafchinen vorm. 6ebr. Buxbaum, Würzburg, liefert

ferner in nur allerbeften neueften Konftruktionen:

6ras» und Getreidernäher, Pflüge, £ggen, Ringelwalzen, Schrotmühlen

Beuwender und Beurechen, DreFchmaFchinen, Kartoffeldämpfer

Söpel, Setreide«ReinlgungsmaFchinen, BäcklelmaFchinen, RübenFchneider, Keltern

Fowle alle übrigen in der liandwirtFdiaft gebrauchten ITlaFchinen.

Kataloge und Preife gratis und franko,

ßändler höchfte Rabatte.



BS Dampf»

DrerdimaFchinen

neuerer KonHrukMon

und jeder Srö^e ftets

üorrätig. Gbenfo großes

liager in gebrauchten

üorzüglidi reparierten

Drefchmardiinen.

GTrofsep Laaervorrath sämmtl. Gfattungen.

Lokomobilen

neu und gebraucht aus

den renomierteften Fa-

briken des 3n» und

des Auslandes.

BeHchtigung ohne

Kaufzwang

jederzeit geitattet.

Die Beleuchtungsabteiiung der flkfiengefellfchaft Für landwirtFchaftliche ITlarchinen uorm. Gebr. Buxbaum,

Würzburg, liefert als Spezialität den Gaserzeugungs=Luftgas'=flpparat «iDiamanti' für Beleuchtung mittelft

Sasglühlicht und übrige Brennerarten, iowie für Reizung und FTlotorenbetrieb.

Sieger über flcetijlengas.

Pollltändig gefahrlos, a

Keine Konzeffion.

Keine Reinigung.

Das Uorzüglichfte zur Beleuchtung überall da,

wo kleine Gasanftalt oder eiektrizitätsanlange.

= Billigfte Preife. =
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Fabrik malhemaHfdier anHrumenteCIeilienS RlSHsr

ReKelwang und Illündien.

A # ^^'^^^ Cechniker kennt aus eigener Erfahrung die Rieflerfchen Reißzeuge, die, uon

Bayern ausgehend, auf dem ganzen Crdkreile Verbreifung gefunden tiaben, und es wird gewi^

mandiem Lefer willkommen fein, darüber einiges zu erfahren. Die Firma Clemens Riefler,

Fabrik muthematifcher Unftrumente in fleffelwang und münchen, wurde 1841 uon dem ITlechaniker

Clemens Riefler zu FTlaria-Rain bei Kempten gegründet. Riefler befaßte fidi mit der ßerlteilung uon

Reißzeugen nach dem fogenannten flarauer Syftem. Un kurzer Zeit gelang es ihm, feinen Erzeugniffen

in Zeichenburenus und technifchen Itehranftalten des ün- und Auslandes Gingang zu uerfchaffen, und

heutzutage kann man noch Reifjzeuge mit dem Stempel 'iRieflen- aus der damaligen Zeit in Gebrauch

finden, welche Zeugnis geben uon der forgfältigen und haltbaren Ausführung der ünftrumente.

nach dem Code des Gründers (1876) wurde das Gefchäft uon deflen drei Söhnen Sigmund, fldolf

und Cheodor Riefler übernommen und nahm fofort (1877) einen bedeutenden fluffchwung durch die Gin-

führung der nach dem Rundfyftem ausgeführten Zirkel, D. R. P. 2'-)s)7, welche uon Dr. phil. Sigmund
Riefler, Ingenieur in ITlünchen, konftruiert wurden und fein geiftiges Eigentum find; f. Fig. 1. Der

Erfolg diefer Konftruktionen war durchfchlagend ; das Rundfyftem hat infolge der mannigfachen Vorzüge,

die es gegenüber den älteren Zirkeln uon eckiger Form mit dreikantigen Spieen befitjt, diefe festeren zum

großen Cell uerdrängt und wird jeßt, nach Ablauf der betreffenden Patente, auch uon den meiften anderen

Reißzeugfabrikanten mit mehr oder weniger Erfolg und Verftändnis ausgeführt.

Die ftetige Zunahme der Erzeugung hat wefentliche Erweiterungen des Betriebes erforderlich

gemacht, welcher (1878) uon ITlaria-Rain nach fleffelwang uerlegt wurde, wofelblt geeignete Waflerkräfte

und mehr Arbeiter zur Verfügung ftanden. Die Firma befchäftigt gegenwärtig etwa 100 größtenteils felbft

herangebildete Arbeiter. Von den zahlreichen ünftrumenfen, welche Riefler im Liaufe der Sahre für die

uerfchiedenften Zwecke des technifchen Zeichnens konftruiert hat, mögen hier Erwähnung finden : Rullen-

Zirkel mit Selbftfalluorrichtung Fig. 2, Präzifions-Reißfcdern mit feitlich zu öffnender Zunge, Fig. 3, Band«

Zirkel mit auswechfelbaren Spißen, Kartenzirkel, Fig. 4 und Kilometerzirkel (Syftem Oberft föeiler), Fig. 5,

Punktierinftrumente, Fig. 6, Schraffierapparate, Fig. 7, Ellipfographen, Fig. 8 und ••), Dreifpißzirkel mit

ITlikrometereinftellung ufw. Die Schweizer Reißzeuge, welche früher als das befte Fabrikat galten, wurden

mehr und mehr uerdrängt. Die Dahreserzeugung belief fich in den leßten fahren auf rund 160 000 uer-

fchiedene Zirkel, Reißfedern und andere Zeichengeräte. Der jährliche Verbrauch an Reufilber, Hleffing,

Ciegelgußftahl und flickelftahl betrug rund 10 000 kg.
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Einen weiteren Fabrikationszweig

Jahrzehnten die Berftellung uon aftro»

mit uollkommen freier Bemmung (D. R. P.

pendel (D. R. P. 60 059) oder nickel=

R.--P. 100 870). Die ßemmung, Fig. 13,

der Firma bildet feit etwa eineinhalb

nomifchen Uhren, Fig. 10 und 11

50 739) und Qued{[ilber=Kompen[ations=

ftahNKompenlationspendel, Fig. 12 (D.

diefer an zahlreichen Sternwarten und

anderen willenfchaftlichen ünftituten des

3n= und Auslandes mit beftem Erfolg

eingeführten Uhren beruht auf einer

wefentlich neuen Grundlage, die von

Pig. 1.

Dr. Sigmund Riefler im Jahre 1868 gefchaffen ift. Allein eingehende Verfuche waren erforderlidi, ehe es

gelang, für dielen eigenartigen Grundgedanken eine konftruktiue fiöfung zu finden, die mit der höchften

theoretifchen Vollkommenheit auch die für praktifche Zwed^e erforderliche Einfachheit vereinigt. Das Bekannt»

werden diefes neuen Syftems, Fig. 13, das 1889 zuerft praktifch an= ^
gewendet worden ift, hat in den beteiligten Kreifen großes fluffehen

hervorgerufen. Das Pendel wird nämlich hier nicht durch die flnkergabel

Fig. 6. Fig. 7.

IL
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angetrieben, die gänzlich fehlt, londern durch die Pendelfeder lelbft,

welche bei jeder PendelFchwingung eine kleine Biegung und dadurch

eine Spannkraft erhält, die den Antrieb gibt. Durch die Einführung

diefer uollkommen freien Bemmung ift eine wefentlich größere 6e»

nauigkeit des Sanges der Uhren erreicht, als man bis dahin kannte.

Gin weiterer heruorragender Fortfchritt in diefer Richtung war die

im Söhre 1891 erfolgte Einführung des Queckfilber-Kompenfations-

pendels, beftehend aus einem dünnwandigen, auf Zweidrittel feiner

Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12.



ßöhe mit Quecklilber gefüllten Ülannesmann-Stahlrohr. Dieler [ehr erfolgreichen Konitruktion folgte 1808

das nickelftohl'^Konipenfationspendel, Fig. 12, nachdem Guilleaume in Paris einige Zeit uorher auf die

eigentümlidie ErFcheinung aufmerkfam gemacht hafte, da^ eine Ilickelftahllegierung uon 35,7 Prozent Ilickel-

geholt lieh durch einen außerordentlich kleinen Wärmeausdehnungskoeffizienten auszeichnet. Die Wärme-

beträgt für 1 " C 0,005 Sekunden täglich. Die Schwingungsgdauer eines Pendels ift jedoch auch vom

[luftdruck abhängig, und zwar beträgt die liuftdruckkonftante eines Sekundenpendels je nach der Form

desfelben (ob linfenförmiger oder zylindrifcher liinfenkörper) 0,012 bis 0,018 Sekunden, d. h. um diefen

Betrag bleibt das Pendel täglich zurück, wenn der Luftdruck um 1 Illillimeter ffeigt. Diefe Werte

wurden durch Verfuche an mehreren Pendeln pon Rief1er feftgeftellt, der 1895 die Uhr in einen luftdichten

61asüerfchluß, beftehend aus einem Glaszylinder zur Aufnahme des Uhrwerkes und einer aufgefchliffenen

Glasglocke, einbaute und fie auf diefe Weife uon den Schwankungen des liuftdruckes unabhängig machte,

fln Uhren in freier üuft, Fig. 10, brachte Riefler 1899 eine fiuftdruckkompenfation, Fig. 14, an, beftehend

aus einem mit dem Pendel uerbundenen flneroid uon befonderer Ginrichtung. Für die dironographifche

Vergleichung find die Uhren mit elektrifchem Sekundenkontakt uerfehen. Seit IV2 fahren liefert die Firma

diefe Uhren auch mit einem neuen elektrifchen Aufzug. Fig. 11 zeigt eine folche Uhr unter luftdichtem

Glasuerchluß mit Ilickelftahlpendel, elektrifchem Aufzug und mit Luftpumpe zum Entleeren des Glaszylinders.

Von den Gangergebniffen diefer Uhren, welche uon uerFchiedenen Sternwarten uorliegen, fei die zulegt am

11. fluguft 1902 uon ProfeFfor ßowe im flftronomical Journal Ho. 524 ueröffentlidite Gangtabelle der an

der Sternwarte zu Cleueland, 0., aufgeftellten Uhr Riefler Ilo. 56 mit luftdichtem GlasuerFchluß, Ilickel-

ftahlpendel und elektrifchem Aufzug hier erwähnt, hiernach betrug die mittlere tägliche Abweidiung dieler

kompenfation diefer Pendel wird auf Grund der uon

der PhyfikaliFch-TechniFchen Reichsanftalt in Charlotten-

bürg oder Feit einiger Zeit im Bureau international

des poids et mesures zu Saures beftimmten Aus-

dehnungskoeffizienten der Pendelftäbe nach dem uon

Dr. S. Riefler eingeführten, die höchFte Genauigkeit

ergebenden Vorfahren berechnet. Der mittlere etwa

noch uerblelbende Kompenfationsfehler der Pendel

Fig. 13. Fig. U.



Uhr 0,015 Sek. und die grö[3te während der ganzen mehrere FTlonate umfaHenden Sangzeit uorgekommene

Abweichung erreichte einen Betrag uon 0,022 Sek. Es find dies die heften von irgend einer Uhr bis je^t

bekannt gewordenen ergebniffe, wobei in Betracht kommt, da^ es fich hier um unmittelbar beobachtete

Gänge handelt, an welchen keinerlei Umrechnungen in Bezug auf Schwingungsbogen, Temperatur ufw.

üorgenommen worden find. Von der Firma Riefler find bis je^t 80 aftronomifche Uhren für Sternwarten,

fowie 200 Queckfilber^Kompenfationspendel und 400 nickelftahUKompenfationspendel hergeftellt.

Separat^nbbru* aus '.3eitfct]rift bcs Dereins Deutfclier Ingenieure»

Ilr. 27 Dom 4. Juli 1903: «Die g e fdi i dl 1 1 i d] e ent =

roidtlung bcrTedinil? im fü b I i die n B a y e r n» pon

Profeffor P. Don Coffoa?.
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medianirdie BaumwoII^Spinn«

und Weberei Kempten fl,«6,
Kempten, mmm

lÄ^^or uier üahren feierte die ITlechanifche Baumwoll-Spinn' und Weberei Kempten ihr

/ 50 Jähriges Jubiläum. Zur Zeit der Gründung rauFchfen da, wo [ich heute die großartigen Bauten

des etabliilements im Walfer des durch die Kunft gebändigten Gebirgsflulfes [piegeln, die Weilen

der 3IIer noch wild und ungezügelt uorüber, am Ufer ftand eine l<leine Weberei mit 44 Webftühlen,

daneben eine Sägemühle und eine Papierfabrik. Der fluffchwung, deflen [ich die Cextil-Ünduffrie im

benachbarten Augsburg erfreute, die ausgiebigen Wafferkräfte, welche die flatur hier zur Verfügung ftellte.

rnechanifdie Baumwoll-Spinn- und Weberei Kempten (Ebbecke'fdies flnwefen 1852).

der wadifende Verbrauch an Baumwollerzeugniffen, ließen bei mehreren Kemptener ßerren den Gedanken

reifen, hier eine Baumwoll'Spinn« und Weberei anzulegen und dieles Projekt fand in ßerrn Paul uon

Stetten, dem Chef des renommierten flugsburger Bankhaufes, einen eifrigen üntereffenten.

Die aufgelegte Subfkription hatte fo guten Erfolg, daß die auf 17. Februar 1852 nach Augsburg

einberufene Generaluerfammlung die förmliche Konftituierung einer flktiengefelifchaft zur Errichtung der

mechanifchen Baumwoll-Spinn- und Weberei uornehmen konnte. Die Gründung erfolgte mit einem

n r
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Kapital uon fl. 700 000, eingeteilt in 700 Aktien ä 1000 6ulden. Das oben erwähnte flnwefen Ebbeckes

wurde erworben bezw. der prouiforifche Ankauf genehmigt.

nach erfolgter Einigung über den Weiterbetrieb der ebbedtefchen Weberei und der Sagemuhle

wurde die Ausführung der Bauten durchweg Kemptener Firmen übertragen. Die Cransmiffionen, fowie

zwei Curbinen lieferte die flugsburger IHafchinenfabrik Reichenbach & Buz, die flufftellung uon 20 000

Spindeln und den dazugehörigen Vorwerken wurde der Firma €fcher, Wy^ & Co. in Zürich übertragen.

Gbenfo gro^e Sdiwierigkeiten wie der Wafferbau bot die Ginftellung uon Arbeitern, die erft all»

mählidi aus der Schweiz herangeholt werden mußten. Crot5dem konnten fchon 1853 ein Ceil der Spindeln

in Betrieb genommen und weitere 200 Webitühle aufgeftellt werden, doch dauerte es immer noch bis

1854, ehe uon einem normalen Betrieb die Rede fein konnte, üm Felben Sahre erwies fich auch die

erriditung eines eigenen Schlichtereigebäudes als notwendig. Um das Gtablifiement auf ca. 33 000 Spindeln

und 400 Webitühle zu bringen und überhaupt die Betriebsmittel zu erhöhen, wurde beim Bankhaus

£hinger & Co. in Bafel ein ßypothekkapital uon fl. 500 000 aufgenommen. Crotj Krimkrieg, Lebensmittel«

teuerung und wachfender Konkurrenz brachte doch der Ru^en des erften normalen Gefchäftsjahres den

Beweis von der Lebensfähigkeit des Unternehmens.

nachdem im 3ahre 1857 das Aktienkapital um fl. 350 000 erhöht wurde, finden wir im 3ahre

1858 das etabliffement mit 34 824 Spindeln, 566 Webftühlen und 946 Arbeitern im Betrieb. Das Unter»

nehmen ftand nun in fidi uollendet und finanziell gefiebert da.

Verfchiedene Crübungen am politiFchen Firmament, wechfelnde Konftellationen auf dem markte,

die Folgen des amerikanifchen Krieges, der Bruderzwift uom 5ahre 1866 brachten vorübergehend Störungen

mit fich, ohne indeffen Krifen herbeizuführen, mit dem 3ahre 1870 trat die deutfche Baumwoll»3nduftrie

in eine neue Aera ein. nachdem die während des Krieges aufgetretenen Stodtungen und die Vermehrung

der Spindel und Webftuhlzahl, die durdi £lfa^=liothringen herbeigeführt wurde, überwunden waren, folgten

fechs 3ahre, die durchweg fehr fchöne Erträgniffe lieferten. Speziell das 3ahr 1875 brachte uolle 300/o

Gewinn, nach Einführung des deutfchen f5andelsgefet5es wurde ßerr Paul uon Stetten, feit Gründung

erfter Vorfi^ender des AusFchuffes, zum Vorfi^enden des neu gebildeten Aufflchtsrates ernannt. Leider

erfolgte der Cod desfelben noch im felben üahre und die Gefellfchaft hatte den Verluft eines mannes zu

beklagen, der ihr in manch fchwleriger Zeit mit Vorausficht und Catkraft zur Seite geftanden hatte. An

eine Stelle trat Berr Carl uon Stetten.

Eine für die weitere Gntwidilung des Gtabliffements hochwiditiges Ereignis trat im 3ahre 1882

ein, nämlich die Erwerbung der gegenüberliegenden BaumwolNSpinu' und Weberei A. Sandholz Söhne,

welche einen Zuwachs uon 11 104 Spindeln und 208 Webftühlen bedeutete, mit dem Ausbau der Waffer»

kräfte und der engeren Zufammengliederung beider Werke ging die Ausführung uieler Bauten und die

Anfchaffung zahlreicher neuer mafchinen Band in Band. Es wurden in den fahren 1883 — 1890 rund

700 000 mark für Immobilien und 800 000 mark für mafchinen aufgewendet. Diefe üahre geftalteten

fich auch erfreulicherweife zu fehr günftigen, teilweife glänzenden Refultaten. 3m Uahre 1896 ftellte fich

das Bedürfnis ein, das Etabliffement um ca. 8000 Ringfpindeln und 200 Webitühle zu uergrö^ern. Zur

Entlüftung des Bauptgebäudes bezw. zur Unterbringung uon 700 Webftühlen wurde auf dem Territorium

der Filiale ein Shedbau aufgeführt. Der hiezu wötige Aufwand uon einer million konnte den laufenden

Betriebsmitteln und einem Referuefonds entnommen werden, foda^ es nicht nötig wurde, neues Kapital

dafür zu befdiaffen.

Der Wandel der Zeiten brachte auch für die mechanifche Baumwoll'Spinn= und Weberei Kempten,

wie es ja die wechfelnden Konjunkturen auf dem Cextilmarkte mit fidi bringen, auf= und abfchwankende

Erträgniffe, dodi nie wurde die gedeihliche Entwicklung des Unternehmens aufgehalten. Dank einer, auch
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uon den jeweiligen ßeneraluerfammlungen gebilligten, weifen ITlölgigung in flusFchüttung der Sahres«

Gewinne wurde von lichteren ein großer Ceil zu Extra = flbfchreibungen verwendet, ohne da^ dadurch

die flusfchüttung anlehnlicher Dividenden verhindert wurde. Diefer Caktik \lt es zu verdanken, da^, ohne

da^ die Aktionäre neue Kapital=Zuzahlungen zu machen hatten, einerfeits das Gtabliffement ftets technifch

verbeHert und mafdiinell auf der ßöhe gehalten werden konnte, wodurch die ßerftellung verbilligt, das

Fabrikat aber wefentlich vervollkommnet wurde, andererfeits aber feine finanzielle I^age erftarkte.

Während ITlitte der fünfziger Sahre 35 000 Spindeln und 600 Webftühle in Betrieb waren, arbeiten

heute 59 000 Spindeln und 1350 Webftühle, alle neuefter Konftruktion mit einer jährlichen Produktion

von circa VU Illillion Kilo Garnen und 250 000 Stück Geweben.

Der Verbrauch an Baumwolle, durchwegs amerikanifcher Berkunft, beträgt jöhrlidi 6000 Ballen.

Fabriziert werden baumwollene Garne in der Durchfchnittsnummer 36 englifch, woraus alle möglichen

glatten, geköperten, gemufterten und ^acquard'Gewebe gefertigt werden.

Die flrbeiterzahl beträgt je^t 1100, an welche jährlich rund Fllk. 700 000 Löhne gezahlt werden.

Die Dividenden betrugen, wenn fie audi zwifchen 5 und 1272 % fchwankfen, während des fünfzig^

jährigen Zeitraumes 1854- 1904 durchfchnittlich ^'/aVo.

Sdion bei Gründung des Unternehmens war man fich bewußt, da^ es im üntereffe des fozialen

Friedens liegt, für die Arbeiter auch in Zeiten der Ilot und Krankheit nach heften Kräften zu forgen.

3n welch reichlidiem ITla^e dies gefchah, beweift die im 3ahre 1853 gegründete flrbeiterkranken= und

Unterftü^ungskaffe, zu welcher kein Arbeiter vor und nach dem Verficherungsgefe^ einen Pfennig zu leiften

hat, das beweift ferner die aus großherzigen Schenkungen der Generalverfammlungen hervorgegangene

Unterftüt5ungskaffe, welche Ende 1901 einen Fond von fllk. 355 543 aufweift, das beweifen die Penfionen

für ca. 80 invalide und alte Arbeiter mit rund ITlk. 20 000, ferner wird es bewiefen durch den Beamten»

Penfionsfonds, durch die fchönen und gefunden Arbeiterwohnungen und viele andere Wohlfahrtseinrichtungen,

zu denen auch die Badeanftalt gehört. Die Firma kann mit Stolz lagen, daß fie einen treuen, tüchtigen

und anhänglichen Arbeiterftamm befit3t. Unter den ca. 1100 Arbeitern haben 20 ein Dienftalter von mehr

als 40 fahren, 50 ein folches von mehr als 30 fahren und 108 ein folches von mehr als 20 fahren.

möge diefes fchöne Verhältnis auch ferner fo bleiben und das Unternehmen, welches zu den

bedeutendften der Branche nidit nur Bayerns, fondern Deutfchlands gehört, noch viele üahre blühen und

gedeihen als Zierde unferer vaterländiFchen ünduftrie.



B. P, Polkamers Wwe. & ForWer, E!i±ii

ITleHings Walz= und ßammerwerk
Fabrik: Bammer bei Hürnberg. asasa

Fernfprech'flnfchlu^ llo. 1510 Comptoir und Fabriktelephon. Ilo. 3140 StadNiTlagazin.

Celegranim=fldre[[e: Volkamer Forfter [lürnberg. • • • Fabrikmarken eingetragen. • •
•

Dünne Ulelfingbledie in jeber Cegierung unb in allen Stärken oon 0,50 mm abroärts, roeidi, blank unb poliert. Stimmenmefpng,

Febermeffing, etlquettenbledi für Konferoen. Prima Raufdigolb (Orfibetr) unb Brafi Sheets für ben Cxport.

Prämiiert: lDelt=f1usftellung IDien 1873. Fadi^flusfteliung Flürnberg 1879. Facti=Flusftellung Paris 1881.

Silberne ITIebaille : Berlin 1844. 6olbene mebaillen unb Diplome 1. Klaffe: Fllündien 1840. Caicutta 1883 1884.

nweif nürnberg ca. 7 Kilometer uon der altehrwürdigen früheren Freien Reichstädt entfernt, liegt

im grünen, lieblichen Pegnit5grunde ein kleiner Fabrikort, -iBammeri' genannt, der feinen Flamen

i von dem feit uralter Zeit dort befindlichen Kupferhämmern erhalten hat.

Der kleine Ort refpektiue Weiler <iBammeri- wird fchon im 15. Jahrhundert in den alten Akten

als niarkgräflich flnsbach'fches liehen aufgeführt und hatte fchon zu diefer Zeit eine ITlahl- und Schleif-

mühle, fowie einen Kupfer- und Eifenhammer befeffen.

anno 1400 werden die Berren uon Stromer

1544 „ „ „ uon Baller

„ 1663 „ „ Langen

als Lehensuafallen genannt.

üm Jahre 1724 kam der Kupferhammer und das gefamte liehensgut in den Befit3 der Volkamer,

die das Bammerwerk mit einem gewiffen Degenkolb und einem Lorenz Forfter unter der Firma Volk =

amer & Co. 1733 führten.

Diefe Genannten hatten die Gerichtsbarkeit und Schule für Bammer und Umgegend als liehens«

Pflicht unter fich, bis durch König liudwig im Jahre 1834 das Patrimonialgericht aufgehoben wurde und

das gefamte Fabrikgut in den freien Befii^ des damaligen flileininhabers (feit 1804) Berrn Georg

ehriftoph von Forfter überging. Das Patronat über die Schule, die in fpateren Jahren nach dem

benachbarten Ort Laufamholz verlegt wurde, befteht heute noch.

Souiel über die Gefchichte des kleinen Fabrikortes 'iBammeri'.

1804 wurde die alte Fabrikationsweife ubgefctiafft, das heifjt anftatt des Bömmerns der meffing-

tafeln wurde das Walzen derfelben probiert und gewalzte Bleche zur Zufriedenheit der Kundfchaft in den

Bändel gebracht. Die Walzwerke felbft wurden uon dem wohlbekannten Techniker namens Kupfler gebaut

und find heute noch in gebrauchsfähigem Zuftand.

E



nur das ßämmern des fogenannfen Rnurch« oder [lohngoldes erinnert noch an den Ramen

<ißamnieri», doch mu^te auch hier der Forffchritt mit dem Altgewohnten aufräumen und eine modernere

flrbeitsweife eingeführt werden. Die derzeitigen fllleininhaber des ITleffing-, Wnlz» und Hammerwerkes

find die ßerren Chriftoph von Forfter und Bans uon Forfter. Betriebsleiter ift der derzeitige

Prokurilt ßerr Ernft uon Forfter. Das getarnte Werk wird durch eine Curbine in 6ang gefegt und

ffehen 180 Pferdekräfte dem Werk zur Verfügung, wouon fie ca. 30 BP der angebauten ülahlmühle

abgiebt, festere ift Eigentum der von Forfterfdien Familie. Das ITleffingwerk felbft beftehf aus einer

nieffinggie^erei, einer größeren Walzenftra^e, wofelbft die gegoffenen Cafein zu Bleche verarbeitet werden,

ferner aus einem Bammerwerk mit vier großen Bämmern, die das weithin bekannte Raufchgold per-

fertigen. 6lühöfen, fowie die nötigen Bilfsmafchinen, Scheere, Sdilofferei ueruollftändigen die Ginrichfung.

3n den legten fahren wurde eine elektrifche Zentrale eingeriditet, die mittels Bochfpannleitung

Wechfelftrom nach den umliegenden OrtFchaften [laufamholz, Schwaig, Behringersdorf liefert und dortfelbft

in ßleidiftrom umgewandelt für elektrifche Beleuchtung der Strafen, Wirts« und Wohnhäufer forgt.

Die Fabrikate des ITleffing», Walz» und ßammerwerkes find weithin bekannt und durdi viele

in Wien 1873

„ Ilürnberg 1879

„ Paris 1881,

dann mit der goldenen ITledaille und Diplom I. Klaffe

in IRünchen 1840 und

„ Calcutta 1883/84.

3nsbefondere ift das VF Raufchgold überall aner=

kannt, fo ganz befonders in Indien gefucht und eine

rege direkte gefchäftliche Verbindung nach dorten feit

uielen fahren eingeführt. Crot3 vieler Bemühungen der

Konkurrenz ilt heute noch die eingeführte Schu^marke

für VF Orfidew (Raufchgold) die erfte und angefehenfte.

Für das Unland liefert das Werk, das feit den

letjten fahren als Spezialität nur ganz dünne Bleche

uon 0,50 mm abwärts, herftellt:

Stimmenmeffing

Federmeffing

6tikettenblech und fonftige Spezialbleche für

elektrifche Zwecke in folider, tadellofer

Qualität.

So hat das ältefte bayerifche ITleffingwerk bis auf heute feinen foliden Ruf und flnfehen tro^ der

Stürme der Reuzeit zu erhalten gewußt.

möge es wachfen und gedeihen zur Freude feiner Inhaber.
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3n Piihfir (Inhaber: ?rUz eyfeer)

ßoEmöbelEabrik und kuntfgewerbliches 6tabli![enient

nürnberg, Pellerhaus.

eineHeits durch kühnen Unternehmungsgeift, andedeits durch kluge Vorlicht zu flnfehen und grolgem Reich-

tum zu bringen uerftanden. Ein Beweis für den Letjteren wird uns in Rürnberg durch eine Anzahl fchöner

alter Patrizierhöuler gegeben, die lieh würdig jedem feudalen Schloß an die Seite ftellen können.



eine Perle unter diefen Baudenkmälern und eines der Fchönften überhaupt exiftierenden Patrizier=

häufer ift unftreitig das <iPeIlerhausi', das noch heute feiner urfprünglichen Beftimmung treu geblieben

und ein Bandelshaus uon Weltruf ift.

3n feinen altberühmten ITlauern befinden fich je(3t die flusftellungs= und Verkaufsräume der

Firma 3. fl. Gy^er, ßofmöbelfabrik und kunftgewerbliches Gtabliffement, welche diefelben zu einem

hochintereffanten Kaufhaus für ITlöbel und kunftgewerbliche Gegenftände eingerichtet hat.

Eine großartig angelegte Fabrik mit Dampfbetrieb, die mit den bewährteften mafchinellen Bilfs=

mitfein der Reuzeit ausgeftattet ift, fowie Werkftätten für Polfter= und Dekorationsarbeiten befchäftigen

eine ganz bedeutende Anzahl uerfchiedenartigfter Arbeitskräfte, Außerdem unterhält die Firma ein eigenes

technifches Atelier, in welchem künftlerifch ausgebildete Architekten die mannigfaltigen zur Fabrikation

notwendigen Entwürfe und Zeichnungen herftellen.

Das etabliffement leiftet ganz ßeruorragendes in der ßerftellung kompletter Wohnungseinriditungen

jeden Genres, denn die Firma uerfteht es mit feltenem Gefchicke, auch den einfadiften möbeln eine

gefchmackuolle, gediegene Eleganz und Behaglichkeit zu uerleihen, während fie auf der anderen Seife

im Stande ift, den raffinierfeffen Anfprüchen zu genügen, die man in unferer Zeit an luxuriöfe

Ameublements ffellt.

Reben kompletten Einrichtungen werden aber auch einzelne Rlöbelftücke jeden beliebigen Stils

angefertigt ; ebenfo widmet die Firma ihre befondere Aufmerkfamkeit der uerftändnisuollen Rachahmung

r
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üon intereffanten alten Originalen aus uerfchiedenen ITluIeen, Schlöflern und Priuathäufern und erfreuen

fidi ihre üelftungen auch auf diefem Gebiet eines weituerbreiteten Rufes.

Die £rzeugniffe des rühmlichlt bekannten ©efchäffshaufes finden nicht nur in allen Ceilen DeutFch«

lands guten flbfal^, londern es zählt auch alle au^ereuropäiFchen Staaten, hauptföfchlich Amerika und

England, zu feinen Abnehmern.

flu^er der mündlichen und fchriftlichen Anerkennung, die der Firma von ihren Abnehmern, fowie

uon feite hoher und höchfter ßerrfchaften zuteil geworden, hat dielelbe für ihre heruorragenden Leiftungen

auf den uerFchiedenften uon ihr befchickten Ausftellungen des Hn^ und Auslandes erfte FTledaillen und

ehrendiplome erhalten, ebenfo wie den kgl. bayer. und kgl. rumän. föoflieferantentitel.

Der Befuch des Gtabliffement uon 5. A. 6g^er im Pellerhaus ift für GinheimiFche wie Fremde uon

großem 3ntereffe, umfomehr, da ja Fchon die Ausftellungsräume felbft großen kunfthiftoriFchen Wert

befil3en; auch ift die Befichtigung jedermann in zuuorkommendfter Weife unentgeltlich und ohne jeden

Kaufzwang gerne geftattet.

"1
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3* fl. eyfeer

(Inhaber: Frifj Gy^er)

=— ßofmöbelFabrik —
und kunitgewerbl. Gfabliffement

nürnberg
(Pellerhaus).



Otto FriöFche, mündien
Kgl, bayer. BoS=IIlöbeIJabrik,

u denjenigen müncfiener Firmen der möbelinduftrie, deren hcruorragende Iieiftungen fich im

Un» und Auslände die wohluerdienfe Anerkennung errungen iiaben, iit das etablliiement uon

Otto Frit5[cfie als eines der bedeutenditen zu zählen.

Otto Fri^fche gehört heute zu den eriten meiltern der gewerblichen Arbeit auf dem Gebiete der

möbelinduftrie und der dekorativen Architektur. Der Beginn feiner Wirkfamkeit war ein harter Kampf

mit den Anforderungen des täglichen Lebens, ein fchweres Ringen um den erften £rfolg. mit fettem

Vertrauen auf die eigene Kraft, mit unerfchütterlicher Ausdauer uerfolgte Fril3rche fein Ziel, fich durch

künftlerifche und gefchmadtuolle Arbeiten einen Hamen zu erwerben und fich aus kleinen Verhältniffen

emporzuarbeiten. Aus der Anftalt Pöfjenbachers hervorgegangen, ift föerr Otto FritjFche, welcher als Sohn

eines Cifchlers 1847 in Altenburg geboren wurde, im !]ahre 1870 nach münchen gekommen, wurde, nachdem

er zuerft als Cifchlergefelle arbeitete, Schüler des Architekten Ad. Seder in der Schule des Kunffgewerbe-

Vereins, befudite nachdem dann noch die kgl. Kunftgewerbefchule und Akademie, bis er alsdann als

Zeichner bei Pö^enbacher eintrat und hier bald einen hervorragenden Plat} einnahm. 3m 3ahre 187'-)

richtete ßerr Otto Fri^fche felbft ein Atelier für Kunftgewcrbe ein und übernahm das 6cfchäft die ßer»

itellung kunftgewerblicher Entwürfe der möbelbranche und folcher für dekorative Architektur, flehen der

regen Cätigkeit, welche der junge meiiter hier entwidtelte, wirkte derfelbe noch als Zeichenlehrer für

Architektur und Kunftgewerbe an der Fachabteilung der ftädtifchen gewerblidien Fortbildungsfchulen. Schon

nach zweijähriger, emiiger Cätigkeit war Friljfche in den Stand gefetjt, eine eigene Werkitätte für Cifchlerei

und Bildhauerei, fpöter auch für Drechslerei zu errichten.

mit den ftetig wadifenden Erfolgen nahm das Unternehmen Fritjfches einen lolchcn Umfang an,

da^ fich diefe Räumlichkeiten fchon nach Verflu^ von 5 fahren als zu klein erwiefen. 3m 3ahre 188t>

baute Frit3rche ein für feine Zwed^e paffendes vorzüglich eingerichtetes 6efchäftshaus, in welchem heute

durchfchnittlich 30 Schreiner, fodann Bildhauer, mafchiniften ufw. befchäftigt find. Zum Betriebe der zahl-

reichen ßolzbearbeitungsmafchinen neuefter Konftruktionen ift eine eigene mafchinenhalle vorhanden. Das

Werkftattgebäude, aus zwei Stod^werken und vier grofjen Speicherräumlichkeiten beftehend, ift ganz unter-

kellert und können fämtliche Werkftätten und Räume von dem Keller aus geheizt werden ; zum Crodinen

der ßölzer dient ein großer praktifcher Crodtenofen. Alle Räume find mit ausgiebiger Ventilation mittels

huftkanäle, welche über das Dadi des Gebäudes hinausgeleitet find, verleben.

3n der heutigen Ausdehnung befchäftigt fich das Etabliffement Fritjfche uorzugsweife mit der ßer»

ftellung uon ßolzarbeiten, welche zur Innendekoration gehören, fowie mit ganzen Interieurs in allen

-I r
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hiftorifchen SHIarten und in modern, uon der einfachffen bis zur reichten Ausführung. Von der lieiftungs»

Fähigkeit des ßerdiäftes zeugen die zahlreichen und großen Aufträge, welche demfelben in den legten

fahren zugekommen und alsbald ausgeführt worden find. Wir nennen hier den Speife^Saal der Veffe

ßeldburg für den Berzog uon fTleiningen, uier der größten Säle des fürftlichen Schloffes St. Gmmeran in

Regensburg, die uollftändige Einrichtung des fürftlichen Sagdfchloffes im fogenannten Tiergarten in Regens»

bürg, einen großen Speife=Saal und zwei Salons für das herzogliche Schloß flitenftein, die 6efamt=

Einrichtung inkl. Plafonds, Vertäfelung etc. des Schloffes Grubhof bei Iiofer, das Speife= und Arbeitszimmer

fowie die Bibliothek des Schloffes Uersfeld, die ganze Ginrichtung des ^agdfchloffes Repten des Fürften

ßenkeNDonnersmarck, diuerfe Räume der [Villa Baron Franchelli in Baden=Baden, ebenfo uerfchiedene

Räume der Villa Geheimrat Vaickenberg in Worms, Bensheim etc. etc.

Ein Beweis für die Uorzüglichkeit der Arbeiten der Firma Otto Frit3fche ift der, da^ mehr als die

Bälfte diefer Fabrikate in alle Länder hinausgehen und den guten Ruf der Firma feft begründet haben.

Als weitere Anerkennung fei hier angeführt, da^ auch uerfchiedene ITlufeen, wie z. B. das in Stockholm,

in Bafel, fowie in Philadelphia diejerzeugniffe der Firma Otto Fri^fche in ITlünchen als ITlufter ankauften.

Viele, befonders in Fachkreifen;beliebte kunftgewerbliche Entwürfe finden fich in den renommierteften

Fachzeitfchriften, wie Innendekoration (Darmftadt), Kunft^ßandwerk (Illünchen), Kunftgewerbeblatt (Berlin)

und uerfchiedene andere.
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Bei der deutfch-nationalen Kunffgewerbe-flusftellung in ITlünchen 1888, bei welcher Otto Fril^fche

als Preisrichter fungierte, gehörte ein uon der Firma ausgeftellter Salon zu den heften und frifcheften

Grfcheinungen der ganzen flusftellung. 3n der Chronik diefer flusftellung äußerte fich Dr. Stockbauer in

feinem Referat über das FTlünchener Kunftgewerbe bezüglich diefes Objektes dahin : nCine der Perlen der

flusftellung ift der uon Otto Fri^fche ausgeftellte Salon. Er bewegt fich in den breiten und angenehmen

Formen des Übergangs uom Barock zum Rokoko. Wie alle flrbeiten aus der kunftgewerblichen Werkftötte

des flusftellers, fo zeichnen fich auch die im genannten Zimmer durch künftlerifche Phantafie und

Originalität aus, und in einheitlicher Zufammenftellung des Ganzen zeigt fich ein großes, dekoratives Calent.i-

Die Schöpfungen Otto Fri^fches wurden bei uerfchiedenen flusftellungen und Konkurrenzen, auf

welchen die Firma vertreten war, ausgezeichnet, fo in Dresden, Bremen, ITlünchen, Flürnberg, Paris,

Chicago, als ehrendes Zeugnis für die kunftgewerbliche Gediegenheit und den guten Gefchmack, welche

.die Produkte des Gtabliffements in jeder Binficht auszeichnen.





Iii mm
5, Schöberl

ßoflieferanf 5r. Kgl. ßoheit des

und herzoglich

Prinzen Ludwig von Bayern

Bayer. BoHieferant

En gros.
(3]i3]^^(33(3] niündien i^is]!^]!^)^^

ßerzog Rudolfftra^e 21 und 23, frühere Kanalltra^e.
6n detail.

US kleinen Anfängen zu Beginn der 70er ^ahre heruorgegangen, haf die Firma 3. Schöberl zuerft

in Bayern und felbft Deutfchland uerwandelbare und ueriteilbare Schlaf- und Ruhemöbel erzeugt

und ift als erltes und dWeftes Spezialgefchäft nicht nur uorbildlich in diefer den modernen

Bedürfniffen angepaßten Branche geworden, fondern lie hat lieh auch durch ihre gediegenen und

Bus der Sarfenmöbel-flusttellung im 6arten der Firma Sdiöberl

preiswerten Fabrikate einen Weltruf erworben und es dadurch auf ihre heutige Böhe gebracht. Eine

jahrelange Erfahrung zeitigte auch auf dem Gebiete der Kranken-FTlöbel und SanitätS'6eräte ganz erhebliche

Fortfehritte, fodaß die Firma in der liage ilt, den weiteftgehenden Anforderungen zu entfprechen.



Bekannt ift, da^ die Firma Schöberl

zuerlt in ITlünchen eiferne Zimmer» und

Sarten=inöbel eingeführt hat und noch

heute unterhält diefes etabiiffement die

reichhaltigfte Auswahl aller Gifeu' und

ITleHing^ITlöbel. Einen Blick in die Per=

kauFsräume gewähren die Abbildungen

auf Seife 280, während auf diefer und

nächfter Seite dem uerehrl. Lefer einige

der modernften und praktifchffen Erzeug»

niffe üor flugen geführt werden.

Die immer teuerer gewordenen

Wohnungen und der dadurch bedingte

Raummangel gaben die Veranlaffung,

Schlafmöbel zu konftruieren, deren Zweck

als Bett am Cage nicht erkennbar ift.

Hus der Auswahl folcher Konftruktionen

ueranfchaulichen wir einige der neueften

und modernften derartiger ITlöbel, die

nicht nur bei befchränkten

[Landaufenthalt, bei Befuch

Es werden alle Arten

[le^terer uon beiden Seiten zu öffnen und daher

BettsTifd]e. BettsKommoDen,

Wohnungen, Fondern auch für Botels, zum

etc. uortreffliche Dienlte leiften.

Verwandlungs=rnöbel fabriziert, z. B.

:

Sd]Iaf=Dloans.

PatenUBettsSofas für einen oder

zwei Schläfer.

PatenUBettsCaufeufen,

PatentsBett=?auteujls.

lie^tere befonders auch als

Kinderbetten benü^bar.

Ferner

:

Patent=öttomanen ohne und mit

großem Bettraum,

beliebig aufftellbar. D. R. 6. ITl. ==
Bett=Sd]ränke.

flis Betf 220 cm lang und 130 cm breit.
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Eine der erlten und weituerbreitetlten, wegen feiner Bequemlichkeit

und Billigkeif in aller ßerren Länder eingeführten Konftruktionen war

der vom uerftorbenen Berrn Seheimrat Dr. uon Pettenkofer rühmlidift

empfohlene Uniuerfal» oder Schöberlftuhl, wouon heute über 20 000 Stück

im Gebrauche find, flu^er den einfachften Ruhe% [iiege= und Klappftühlen

werden auch die eleganteften Ausführungen geliefert.

Unerreicht fteht auch heute noch SchöberlsITlono»

p 0 1 f a h r ft u h 1 da, der Caufenden uon Kranken zum Segen

gereichte und zahlreiche hohe und aller^

höchfte Anerkennungen eingebracht hat.

Aber auch alle übrigen Fahrftühle für

Zimmer und Strafe für Erwachfene

und Kinder, die S e I b ft f a h r e r etc. ftehen

auf der ßöhe der Zeit. Praktifch und uor=

trefflich find ferner Schöberls Doktor«

Wafchtifche D. R. P., Operations«
UnterfuchungS'Stühle, Unftru«

menten'Schränke und alle Kranken«

möbel und Sanitätsgeräte nehmen es

mit jeder in= und ausländifchen Konkurrenz in ieder Beziehung auf. Einer befonderen Beliebtheit erfreuen

fich auch Schöberls gefe^lich gerchüf3ten Re form^Leibftühle und Bidets in 6ondelform, die in

allen Bolzarten geliefert werden, ferner moderne Klofetfauteuils

mit uerfenkbarem Sit?. D. R. 6. m.

flu^er den umfeits genannten Artikeln erzeugt das Etablilfement

das beftbewährte aller Syfteme uon Zugfeder^Hlatratjen mit federn«

den liängskanten (D.

R.«P. angemeldet)

mit und ohne
Gegendruck und alle

es.&o

fluto-nafifdier Kuheituhl.

Sdiöberl-Sluhl.

Betten, Rof5haarkiffen, Woll« und Daunendecken.

Eifen-, Stahl« und IIleffing«Bettft eilen für Erwachfene und Kinder.

eiren= unö mernng=Tonettetirctie

eiren= unö niernng=lDarditirclie

eiren= unb niefnng=nadittjrct)c

eifen= unö meffing^etageren

eiren= unö niernng=KornÖor=niöbel

efren= unö niefnng=noten= unö JournaU

ftänöer

Reform=KmÖerbett mit Geh« und Spielraum,

Staatspreis IH«-)?

Reform=KjnÖerrtülile

Reform=Kjnöerpulte

Reform=Klappftüfile

Reform=BiÖets=rejbftülife etc. etc.
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möbettabriken em, Wei^, münchen
k. und k. ßoflleferant.

aus kleinen Anfängen wurde vor zehn fahren diefes Serchäft gegründet. Der Inhaber hat fein

flugenwerk darauf gericfitet, in der [Tlöbelinduftrie reformatorifch zu wirken, und war er in

münchen der erfte, welcher Wohnungseinrichtungen derart zur Veranfchaulichung brachte, da^

[ich der Käufer ein genaues Bild machen konnte, wie die Einrichtung in feinem eigenen Beim ausfehen

V
^^""^ -

.

J
flniidit vom aiarforplü^.

wird. Die Firma hat mit einfachen ITlitteln reizende Interieurs gefchaffen, die es ermöglichen, fich bei

kleineren Aufwendungen eine entfprechende Einrichtung anzufchaffen.

Das Unternehmen ift auf fehr großer Grundlage aufgebaut und wird fpeziell auf die fozialen

Verhältniffe Rückficht genommen, indem die Zahlungsweife derart geregelt ift, da^ ohne Preisauffchlag ein

Kredit gegen 5 "A Verzlnfung pro anno gewährt wird, infolge der anerkannten Solidität der Fabrikate

C
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haben fehr gro^e Korporationen, wie der Bayerlfche Verkehrs^Beamten-Verein mit zirka 8000 ITlifgliedern, der

Bayer. Perkehrs=Verein mit 4000 ITlitgliedern u. fl. mit der Firma Verträge für ihre ITlifglieder abgefchloHen.

3n den ausgedehnten Räumlichkeiten des liagers find zur Zeit 225 uerfchiedene Interieurs auf-

geftellt, die fidi in den Preislagen uon 100 ITlk. bis zu 10 000 ITlk. bewegen; es find [ämtliche klaffifchen

Stilarfen, fowie ein großer Ceil der modernen kunffgewerblichen Richtung vertreten. Es ift eine eigene

Abteilung für Kunffgewerbe, wie Porzellan, echte Bronzen, Creibarbeiten u. dergl. vorhanden, ferner eine

Abteilung für Plaftik, wie ITlarmor, Cerrakotta ufw., endlich eine Gemälde=Galerie ITlünchener und aus«

Wärtiger Künftler. Das Sefamtlager befteht aus über 600 Einrichtungen. Es kann gefagt werden, da^ das

Gefchäft in feiner Art wohl einzig in Deutfchland dafteht.

Die Gefamträume umfaffen einen Flächeninhalt uon 8000 qm, die liänge der Räume, welche in

einer Flucht fortlaufen, beträgt insgefamt 600 m.

Der rührige Inhaber beablichtigt in nächfter Zeit feinen Betrieb derart zu erweitern, da^ fein

Gefchäft über die Grenzen Deutfchlands hinaus den guten Ruf, den es im liande felbff geniest, fortpflanzt.
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HM mm
nürnberger

nioiorfahrzeuge«Fabrik <* Union
6. m. b. B.

mmm Rürnberg, mmm

auch die neuefte unter den 6ro^induHrien, die flutomobiI«3ndu[trie, hat in Bayern eine

heruorragende Repräfentantin gefunden in der nürnberger rnoforfahrzeuge»Fabrik

«iUnioni> G. m. b. B., riürnberg, mit ihrem rührigen Direktor h. ITlaurer an der Spi^e.

Die auch unter der kurzen Bezeichnung niaurer-Llnion bekannte Firma, welche heute

als einzige in Bayern ITlotorwagen rationell fabrikmäßig herftellt, wurde gegründet im üahre \S^<^. FTlit

zwei Gehilfen errichtete in diefem Uahre der derzeitige Direktor Ii. FTlaurer in Ilürnberg eine Reparatur«

werkftätte für Automobile und ITlotorräder. Schon in den erften Hlonaten des Beftehens feiner Werkltötte

wußte er ein Konfortium für feine Sache zu intereffieren, das lieh mit ihm in offener ßandelsgefellfchaft

etablierte und wieder einige ITlonate fpöter erfolgte die Gründung einer G. m. b. B., welcher ITlaurer

auch heute noch als Direktor uorfteht und die nunmehr mit ca. 400 Arbeitern auf eigens erworbenem

ausgedehnten Grundftück arbeitet.

Die ITlaurer-Wagen, anfänglich etwas geringfchößig von der Seite angefehen wegen ihrer durchaus

einfachen, den bisherigen allgemeinen fluffaffungen etwas widerfprechenden, eigentümlichen Konftruktion,

[fehen heute mit unter den erftklaffigen Fahrzeugen und bieten jeder Konkurrenz bei gleichen Verhältniffcn

die Spitje, was in erfter Linie der genialen Erfindung des Gründers, fodann aber feiner nimmermüden,

raltlolen Cötigkeit in der Ausarbeitung und Vervollkommnung feiner Konftruktion zuzufchreiben ift.

Was dem ITlaurer-Union'Wagen zu feiner heutigen dominierenden Stellung uerhalf,

ohne zu einer marktfchreierifchen Reklame greifen zu muffen, ift feine uollftändige Abweichung

pon der Schablone. ßerr Direktor ITlaurer verwendet nämlich bei ßerftellung feiner Wagen
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Original^iriourer-Union^einzylinder-niotor

und gerade die außerordentliche Einfachheit,

die es dem Laien ermöglicht, nach wenigen

niinufen den ITlechanismus zu kennen und

das Fahren zu erlernen, brachte und bringt

dem inaurer=Wagen täglich neue Freunde.

Die Jahresproduktion ift denn auch

heute fchon auf etwa 350 IDagen gewachfen,

was in der flutomobil=3nduItrie Fchon eine

lehr bedeutende Ziffer uorftellt, und die Union

lieht fich trot5 bisheriger ftändiger Vergrößer»

ung wiederholt genötigt, an umfangreidiere

Erweiterung zu denken, um der nachfrage

genügen zu können. Dabei ift zu berückfidi'

tigen, daß eine Anzahl großer und ange=

lehener Firmen nadidenlTlaurerfchen

Patenten und Schußmuftern, die in=

zwi f che n auf zirka 45 angewachfen find,

ebenfalls inaurer»Union»Friktions-

wagen in üicenz fabrizieren.

Wahrlidi ein erfreuliches Bild uater»

ländifdien ^nduftriefleißes und ein ehrendes

Zeugnis für die Direktion und ihre ITlitarbeiter.

als Kraftübertragungsmittel nicht die a\U

hergebrachten Zahnräder oder Treibriemen,

fondern er griff zu dem bisher für Automobile

noch nidit zur Anwendung gekommenen

Reibrad (Friktionsrad) und fqh feine

an fich fchon hochgefpannten Erwartungen

noch erheblich übertroffen. Ferner war es

aber auch das äußerft folide und zuuer-

läffigeFabrikatder nürnberger niotorfahr-

zeuge=Fabrik «lUnioni', welche fidi fozufagen

unter der Band von felbft empfahl, ohne einer

künftlidien Bebung zu bedürfen.

Beute ift das Etabliffement nicht in der

liage, fämtlidie einlaufenden Aufträge zu be-

wältigen, und gar mandies ßefchäff muß in

Anbetracht der notwendigerweife zu bedingen-

den langen liieferfriften ausgefchlagen werden.

Die Vorteile des Reibradgetriebes, wie es

nach der Erfindung niaurers uon der nürnberger

motorfahrzeugefabrik «lUnioni' zur Anwendung

kommt, leuchten fofort audi dem Liaien ein,

OriginaMnaurer-Union^lJierzylinder.niotor.
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eine Anzahl Cliches, die uns die Firma zur Verfügung geltellt hat, ueranfchaulichen zur Genüge

die außerordentliche Einfachheit und heruorragende lieiftungsfcihigkeit der rT]aurer'Union«Wagen und es ift

diefer rührigen Firma ein weiterer fluffchwung ihres Gtabliffements und die weitgehendite Verbreitung

ihrer Grzeugniffe wohl zu gönnen und zu wünfchen.

Gin 6 BP. [Tlaurer=Union-Wagen nimmt eine Creppe uon 52 "/o Steigung-

Gin 4 BP. niaurer=Union=Wagen auf unebenem Cerrain und Sandboden bei Ueberlaltung.
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Rothenburger UluFdielkalkWem^SnduWrie

^emy Eckarf (Simon Eckarts Sohn)

Bau- und Steinmefjgefchäft, Sfeinfäge- und Brechwerk mit elektrirdiem Betriebe

Rothenburg o« C*

er dem früheren freien Reichsftädtchen Rothenburg im weltlichen Bayern, hart an der Württemberger

liandesgrenze oberhalb des Cauberfluffes gelegen, mit lierrlidier Umgebung und Feltenen Ilatur-

fchönheiten, fchon einen Befudi abgeftattet und die uerfchiedenen Baudenkmäler mit reichen

architektonifchen Beftandteilen bewundert hat, der wird auch ein 3nteref[e für die Gefteinsart bekunden

muffen, die hier zur Verwendung gelangte, welche fchon 3ahrfiunderte lang dem Zafin der Zeit getrot3t und

das flite dem fluge in wahrer, unuerkünftelter Form überliefert tiat - es ift dies der Tnufd)elkalkftein,

welcher hier hauptfächlich zur Verwendung gelangte und in der Umgebung von Rothenburg gewonnen wird.

Der Kothenburgcr irTufctjelhalhrtein - welctier früher fehr feiten nach auswärts geliefert

wurde — ift heute ein gefuchtes Baumaterial, das jährlich nach Caufenden uon Kubikmetern auch über

Deutfchlands Grenzen hinaus, Schweiz und Rußland, zum Verfand kommt, und der moderne Stein

genannt wird.

Diefen ünduftriezweig in Rothenburg o. C. auf die ßöhe gebracht zu haben, ift der Firma

3emy Gckart bezw. deffen Vater Simon Eckart, Baumeifter in Ansbach, zu verdanken. Von fietjterem

wurde vor ca. 15 fahren in richtiger Erkenntnis, da^ diefes wetterbeftändige und fchöne Baumaterial

weiteren Baukreifen zugeführt werden mü^te - eine Filiale zur Bearbeitung und den Verfand uon

Werkftücken am Bahnhofe in Rothenburg o. C. errichtet und zur Gewinnung des Rohmaterials in der

nähe Rothenburgs befindliche Steinbrüche erworben oder folche neu eröffnet.

Der Stein fand in Baukreifen immer mehr Anklang, foda^ fich die Firma fchon nach einigen

üahren zur Vergrößerung des Betriebes veranlaßt fah und zu diefem Zwecke das bisher gemietete

Bahneigentum aufgab und gegenüber dem Bahnhof «empfangsgebäude mehrere Grundftücke ankaufte

und darauf einen mit Bebekranen und Bahnanfchlufjgeleife uerfehenen Steinme^werkplaö errichtete, ferner

Steinfäge und Steinbrecher mit elektrifcher Antriebskraft zur flufftellung brachte und pon nun ab eine

größere Anzahl Steinmeßgehilfen mit Bilfsarbeitern befchäftigt.

Der Rotlienburger nTufdielhalkrteln, ein äußerft wetterbeftändiges ITlaterial pon gelblich

und graublauer Farbe, findet für Baudenkmäler aller Art Verwendung und wird uon obiger Firma feit

Sahren an Citl. Staats- und Kommunebaubehörden, fowie Prioate in Werkftücken, fertig nach Zeichnung

bearbeitet, geliefert.
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Durch eine größere Anzahl uon Ileubaufen, als z. B. gro^herzogliches ITluleuni in Darmftadt,

Villa ITlahr & Diehl in üamltadt, protelfanfifche Kirche in HeFchach bei Iiindau, Bau Bemb6 IHainz,

Amtsgericht Berlin-Wedding, Iiandgerichf III Berlin- Charlotter.burg, Zentralfeuerhaus ITlünchen, national«

muleum ITlündien, Künftlerhaus ITlünchen, Sdiulhaus Iiaim bei Illiinchen, Ulartinfpital ITlünchen, ürren«

anltalt Gglfing, Iiandfagsgebäude ITlünchen, proteft. fllumneum Regensburg, Kriegerdenkmal Danzig,

Schleidendenkmal 5ena, Koppentalbrunnen Stuttgart, Amtsgericht Rothenburg, Bafermagazin Ansbach'

2. Pfarrhaus St. Johannis Ansbadi, Priuathäufer der Architekten Schmohl und Stadielin Stuttgart (am

ßerdweg), Gifenbahn-Ünfpektionsgäude Iiudwigsburg, Glfenbahn-Ünfpektionsgebäude Hamburg, Reichenbach«

brüdie bei Feuchtwangen, Gilenbahnbrücken der Linie Dombühl -Rothenburg ufw., bei welchen das yon

der Firma £diart gelieferte Stein«ITlaterial bereits Verwendung gefunden hat, ift jedem 3ntere[fenfen

Gelegenheit geboten, lieh in 6efamtbildern von der ardiitektonifchen Wirkung des Rothenburger mufchel-

kalkfteins überzeugen zu können.

Auch für Strafen» und Betonbauarbeiten, fowie zur Fabrikation uon Kunftftein und Zementröhren

findet der ITluFchelkalkltein vielfach Verwendung, und fo hat fich nun in den legten 5ahren ein reger

Export in diefem Steinmaterial entwickelt zur Ghre der Firma Eckart und zum Ilu^en der Stadt und der

Arbeiterbeuölkerung Rothenburgs, welch le^terer dadurch eine neue Quelle zum Lebensunterhalte uon

durchfchnittlich 100 Arbeitskräften erfchloffen wurde.



Bau° und HIurdielkalkHeingefchäf^

6eorg ITlidiel, IllarktbreW a, Ul,

Die Firma wurde gegründet im 3ahre 1865 durch den am 28. 3uni 1904 uerftorbenen Baumeifter

Georg michel.

Die derzeitige Inhaberin Katharina ITlidiel führt unter Leitung ihrer beiden Söhne 3o[ef und

fluguft rHichel das Bau« und Hlufcheikalkfteingerchäft in gleicher Weife fort.

Die Firma entwickelte fich aus kleinen Anfängen, hatte jedoch infolge Bekanntfeins des Gründers

bei ftaatlichen und gemeindlichen Behörden, wie bei Priuaten fich gut eingeführt, und bis zum heutigen

Cage ein gutes Renommö erworben.

I. Baugefchaft.

neben vielen Priuatbauten feien nadiftehende gröf5ere gemeindliche und ftaatliche Bauten erwähnt.

1. Kirdien-Reubauten.

1876- 1889 Kirche in Gaurettersheim, flilersheim, Curm der Kirche in Oellingen, Synagoge ITlarktbreit,

Gruftkapelle des Fürften uon Fugger in Babenhaufen, Schwaben.

1890-1902 Kirche in Fuchsftadt, Ciefenftockhelm, Bütfenhelm, £^feld, Ochfenfurt (ganz in ITlufcheikalk),

und Kirchrimbach.
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2. Sdiulhauselleubauten.

1870-1876 Katholifdie Schule in Illarktbreit, Schulhaus in Bopferftadt, Profeifantifche Schule in ITlarktbreit.

1880-1885 Kafholifche Schule in Ochfenfurt und ITlarktlfeff, Schule in Cückelhaulen, Bandelsfchule in

IRarklbreit, Sdiule in Sommerhaulen.

3. eifenbflhn-, Strafen» und Brückenbauten.

1866 Rechlleitiger Cell der ITlainbrücke in Ochfenfurt.

1870-1878 Strafe uon ITlarktbreit über Obernbreit nach Ciefenftockheim, Strafe uon Scheinfeld nach

Brühl, Burggambach und ßrappertshofen.

1891-1901 Strafe uon ITlarktbreit nadi OchfenFurt, Strafe uon Siebelltadt nach 3ngolItadt bis Grenze

6erolzhau[en, Diftriktsftra^e Obernbreit-'^ffigheini'Seinsheim'ßüttenheim; Seinsheim-Bullen-

heim bis zur Grenze, Strafe von ITlarktbreit nadi Gnodltadt, uon ßüttenheim nach ßerrns-

heim; Berrnsheim nach Willanzheim-Grenze.

1891-1905 niainländebahn in Ochfenfurt und ITlarktbreit, Doppelbahnbau ITlarktfareit'Ochfenfurt, Iiokal»

bahn Steinach'Windsheim, Unterführung bei Uffenheim, Überführung in Gnö^heim.

1893 Brüdienbau ITlarktbreit-Segniö.

4. Pripatbauten befonders großer Ausdehnung.

1887-1891 Sternbräu Dettelbach, ITlalzfabrik S. Gm. Rau, Ochfenfurt, Bärenbräu der Firma 3ofef ITlichel,

Ochfenfurt.

1898-1903 Karthauferbrauerei der Firma S. Beil, Cüdtelhaufen, Brauerei flltenfdiönbach, flnkerbrauerei

der Firma D. Oechsner, Ochfenfurt.

5. Staatliche und öemelndebauten.

1878-1888 flmtsgerichtsgebäude mit Gefängnis in Ki^ingen a. ITl., Diftriktsfpital in Hub.

1895 - 1902 Diftriktskrankenhaus Ochfenfurt, flmtsgerichtsneubau Uffenheim, Rentamt^TIeubau ITlarkt»erlbadi,

Umbau des Stammfchloffes des Fürften Schwarzenberg bei Scheinfeld.

Der durchfdinittliche flrbeiterftand im Baugefchäfte war 1865 40 ITlann, heute find es 60-80 ITlann.
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II. muldielkalklteingefdidft.

Der zweite Grwerbszweig der Firma \\t das murchelkalkltein-Serchäft. Dasfelbe war im 6ründungs-

jähr von ganz geringem Umfang und wurde nur im Winter im Steinbruche mit 6-8 fTlann gearbeitet.

3edoch fchon nach drei fahren, 1868 — 1869, war durch die Annahme größerer Liieferungen für

Bahnbauten in Creuchtlingen, Ilürnberg und Augsburg der Anfang zur Einführung des mufchelkalkiteines

in unferen deutfchen banden gemacht.

1879 wurde zum erftenmal in ITlünchen niurchelkalkftein uerwendet und zwar am ßauptbahnhof

zum Sockel des ganzen Baues. Anfangs wollte fich derfelbe nicht gut einführen bis zum üahre 1888, als

kgl. Profeffor und Architekt Dr. Gabriel uon Seidl die St. Anna-Kirche ganz in Kalkftein mit grof3em

Erfolg ausführte. Diefer folgten dann die St. Bennokirche, Kapuzinerkirche, Paulskirche, Hlaximilianskirche

und ^ofefskirche und teilweife die Prinzregenten«, Liudwig-, Liuitpold-, Cornelius-, Reichenbach- und

Bogenhauferbrücke, fämtlich in fTlünchen.

Durch die Ausführung diefer Bauwerke wurde der rnufchelkalkitein jn fllünchen eingeführt, und

dies verdankt die heutige fränkifche Kalk[tein-3nduftrie dem Gründer der Firma Seorg fTlichel, der damals

nur als der alleinige mufchelkalkftein-Lieferant bekannt war.

Weitere Verwendung fand der fTlarktbreiter mufchelkalk

:

1886—1890 Altmühlbrücke in Kehlheim und Beiingries, Schlachthofneubau in fieipzig, Fürft FuggerTches

Denkmal in der Gruftkapelle in Babenhaufen, Schwaben, Brücke Reichenhall.

1890-1892 Schlachthausneubau Ilürnberg, Kirche Beilweil, Prinzregentenbrücke ITlünchen, Rathaus Leipzig,

3uftizgebäude ITlünchen, üudwigbrücke ITlünchen, Regulierung des Gielinger Berges ITlünchen,

Bahnbau Ansbach-Gunzenhaufen, Kirche St. Paul ITlünchen.

1893-1894 ITlufeum Leipzig, Akademie ITlünchen, Sockel und Aufbauten der proteftantifchen Kirche

ITlünchen, Kapuziner-Kirche ITlünchen, Villa Baron v. (iiebing, Frankfurt, Bismarck-, liudwig-

und üutherdenkmal (großenteils Findlinge) Worms.

1895 — 1897 Reltaurant Auguftiner ITlünchen, IHaximiliansbrücke ITlünchen, Krankenhausneubau Ilürnberg,

Rationalmuleum ITlünchen.

1898-1899 Schulhaus Ilürnberg am Ulelanchthonpla^, Kirche St. Ottilia ITlünchen, Baffinfteine nach Salz-

burg, Uofefskirche ITlünchen, Poftgebäude ITlünchen, Sparkaffe und Volksbad ITlünchen,

Grünauerbrücke Berlin.

1900-1901 Kirche Ochfenfurt, Schlachthaus Ilürnberg, Amtsgerichte Bogen und Burgheim an der Berg-

ftraße, Rathaus Leipzig, Luitpoldbrücke ITlünchen, Stiftskirche Wimpfen.

"1
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1902 Brüdte Ileuöffing, ITlärkifches ITlufeuin Berlin, Verfidierungsanftalt <iVictoriai' Berlin, eomelius«

brücite, Reidienbachbrücke und Bogenhauferbrücke IRünchen.

1903 Kneippdenkmal Wörishofen, [ludwigsdenkmal Friedberg (ßeffen), Gaswerk Ilürnberg.

1904 Villen in und bei Freiburg i. B., Kaufhaus Oberpollinger IRünchen, Reubaufen ITlünchens:

im Cal, am Pla^l und ITlarienpIa^, Donaubrücke Vohburg.

1905 Bad Ilauheim, flmfsgeridit üichfenberg bei Berlin, Apotheke Darmftadt, ßamburger Bahnhof,

Polizeigebciude Köln, Augenklinik in IRünchen, Denkmal Freifing, Bofmarfchallamtsneubau

Regensburg.

Die Firma hat in ihren drei Kalkfteinbrüchen : Rlarkfbreit 120 IRann, Ochfenfurt 30 IRann und

Buch 10 IRann befchäftigf.

Die Jahresproduktion beträgt:

Zum Schluffe fei noch bemerkt, da^ im üahre 1896 bei der Landesausftellung in Rürnberg die

Firma die goldene IRedallle für [tilgerechte Ausführung eines Renaiffance=Portales und ausgedehnten

Sefchäftsbetrieb erhielt.

zirka 1500 Kubikmeter niufdielkalk=Bau[teine

„ 3500 Quadratmeter „ Pflafterffeine

„ 500 „ „ Schichtenfteine

„ 4000 Kubikmeter „ Bruchfteine

1000 „ „ Kleingefchläg.
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nickelzinkblechfabrik Qias Caucher

Rürnberg

Celephon 7420 • SilberUra^e 15.

^«^^

Die Entltehung der Firma durch den Be[it}er gleichen flamens fällt in das 3ahr 1885. Um diefe

Zeit wurde in der LammsgalFe eine galuanoplaltifche flnftalt betrieben bis zu dem notwendigen

Übergehen der heutigen Fabrikation uon galuaniFchen

nickeK Kupfer«, ITleKing« und Combakzinkblechen,

Diele Fabrikation erforderte bedeutend mehr Ausdehnung, deshalb Iah lieh der Inhaber gezwungen,

ein größeres ßrundftück in Ilürnberg-Schniegiing zu erwerben.

Seit Gründung war für die Firma das Prinzip maf5gebend, die Kundichaft möglichft ralch,

billig und zufriedenltellend zu bedienen. Dank diefem Grundfa^ kann auch die Firma einen

[tändigen Kundenkreis angefehener, namhafter und erfter Fabriken flürnbergs, fowie an allen Orten

Deutfchlands ihr eigen nennen.

3n dem je^igen Kampf um die exiftenzmöglichkeit und -Fähigkeit einerfeits wie im Iteten

Vorwärtsringen andererfeits ift die rührige nie raftende fTletallwaren-^ndultrie mehr wie lonlt angewiefen

auf fchöne und rafche Ausführung ihrer Grzeugniffe beforgt zu fein. Bezugnehmend auf diefes fabriziert

die Firma in erfter Reihe einen

nickelzink,

welcher fleh fpeziell zum Drücken, überhaupt Jeder Anforderung, welche heutzutage nur denkbar möglich

ift, eignet. Ebenfo liefert die Firma

meHing-, Kupfer-, Uombak* und Reugotd'Zinkbleche

In tadellos haltbarer Ausführung, einfeitig fowie doppelfeitig.

r
• 293



=
flu^er der Anfertigung uorftehend angeführter Grzeugniffe fei nocti der ßerftellung uon

uemickelt., uerkupfert., uenneKingt, uerfornbaktem

Weißblech jeder Qrt und IHaKe

Grwälinung getan.

Selbft unter dem Druck der fdiweren Konkurrenz fcfieuf die Firma keine ITlüfie, durcfi reelle

und gewiffenfiafte Bedienung nidit nur itirem Kundenkreis geredit zu werden, fondern audi durcfi ftetes

Sctiritttialten mit dem Fortgang der Ceciinik, immerwäfirende Verbefferungen, der Reuzeit entfprectiende

mafchinelle Einrichtungen in diefem Gewerbe einen angemeffenen Platj innezuhaben und diefen auch

zu behaupten.

Willenskraft Wege uerfchafft!



D

Georg Banket, bauf bei nürnberg

Chanio((eofen= und IHajolikafabrik.

Wer kennt dich nicht, du alte

etirwürd'ge deutfche Stadt,

Wo Dürer's Kunit gewaltet,

Bans Sachs gelungen hat!

M / fer kennt dich nidit, du einzig fdiöne Stadt im Bayernland, didi altersgraue Roris, didi Ilürnberg

^^^y von Ginit und 3efjt in deiner mittelalterlidien Sdiönheit, mit deinen Zinnen und Erkern, mit

^ ^ deinen 5ctiät5en deutfdier Baukunit und deutfchen Fleif5es, didi Perle im Kranze deutfcfier

Städte! Wer kennt dicfi nidit dem Hamen nadi, wer fiat deine Grzeugnifle nodi nidit gefctiaut?

Betrieb I redits der Pegnlt5, gegründet im Satire 1889

Gedenken wir der feligiten Zeit unferes Daleins: der goldenen Cage der Kindheit.' Erfdilo^

damals nicht fchon der Rame Ilürnberg uns ein Paradies ? Und wie einftens, fo auch heute ! Finden wir
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nicht Mt über den ganzen Erdball verbreitet: nürnberger Spielwaren, nürnberger Bleiloldaten, nürnberger

Ixebkuchen und wie all' die fchönen Sachen heilen mögen, welche die ßerzen uon Klein und 6ro^ erfreuen!

nürnberg war immer eine Heilige, rührige Stadt und ilt es heute umlomehr, da die alte noris

tatkräftig mit eintrat in den Wettbewerb der Städte und Völker, Grones und Schönes zu fchaffen! Und

während einftens den fahrenden ßefellen nur von Weitem die Itolze, alte Zollernburg grüßte, fiehft du

heute, fobald du den Bannkreis nürnbergs betrittft, hunderte uon riefigen Fabrikfchlöten zum ßimmel ragen

und Zeugnis ablegen, da^ du dich einer mächtigen Stätte der Arbeit näherft. Und befonders die legten

Jahrzehnte haben Grones gefchaffen. Eine Fabrik entftand nach der andern und heute nimmt nürnberg

unter den ünduftrieftädten Bayerns die allererste Stelle ein.

Die induftrielle Entwicklung nürnbergs ging mit Riefenfchritten uor [ich, der fluffchwung war ein

ungeahnter und es kann deshalb nicht Wunder nehmen, wenn auch die nächfte nähe, die unmittelbare

Umgebung der fidi prächtig entfaltenden Stadt induftrielle Werke erhielten!

Wenn du, lieber Lefer, flüchtigen Fu^es das anmutige Pegni^tal durchftreifff, kommft du nach

kurzer Wanderung in das idyllifch gelegene, freundliche Städtchen Lauf a. d. Pegni^, das du auch bequem

mit der Eifenbahn in zirka 20 ITlinuten erreidien kannft und zwar entweder auf der Iiinie nürnberg»

Furth i. W. oder nürnberg«Bayreuth. Von den Fabriken, die teils am Ufer der Pegnii^, teils an der Bahn

liegen, wollen wir das bedeutendfte und infereffantefte Etabliffement herausgreifen, die nChamotte-Ofen»

und majolikafabrik uon 6eorg Bankel, Liaufi» mit der Bitte an dich, freundlicher üefer, uns zu folgen.

Es mögen an die 15 Jahre her fein, als damals in Lauf unter befcheidenen Verhältniffen uon dem

Ofenfabrikanten 6eorg Bankel eine Fabrik gegründet wurde, die einigen Duftend Arbeitern Befchäftigung

gab. Beute, nach der uerhältnismäl^ig kurzen Spanne Zeit uon eineinhalb Dezennien, finden wir ein

Betrieb II links der Pegniö, erbaut im Söhre 1904

E
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impofantes Werk in Lauf, welches zirka 400 Arbeitern Lohn und Brof gibf, ein etablifFement, auf das

niodernlfe eingerichtet, mit einer Leiftungsfähigkeit uon rund 20000 Öfen pro 5ahr. Flicht nur allein

emfiger Flei^ und nie ermüdende Hrbeitsfreudigkeit brachten das Werk auf die jet5ige fööhe, fondern auch

N?253

Ch am ofte - Ofcj»4iti ö Ittajoli^ afabri k

.

technifche Vollendung, künftlerlFche Begabung und uor allem ein weitFchauender kaufmänniFcher Blick und

heute ift die Bankel'Fche Chamotte-Ofen« und FTlajolikafabrik in der Branche die größte und bedeutendfte

in SüddeutFchland und die Fabrikate find über die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaus, uom Rhein

bis zur Fllemel, uon den flipen bis zum Belt bekannt und begehrt!

JIL
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Der reiche Formenrdiaö des Werkes wird allen Zeitepochen und allen Stilarten gerecht und neben

den meifterhaften Kopien der altdeutfchen Öfen aus der nürnberger Burg und dem germa-

nifchen ITluFeum in alten, echten braunen, fchwarzen und grünen 6la[uren, finden wir herrliche

Exemplare in Sotik, Barock und Rokoko, aus der Empire' und Biedermeier-Zeit und In der

neuen, modernen Richtung einen reichen Scha^ gefchmackuoller ITlodelle.

Während manche andere Fabrik vom alten Ruhme und fchlie^lich begründetem Renommee zehrt

und viel auf den Ramen, der fich vom Vater auf den Sohn fortpflanzte, gibt, hat es die Firma Bankel

meifterllch uerftanden, fich den jeweiligen 6efchmacksrichtungen und befonders in neuefter Zeit der

I' modernen« anzupaffen, mit glücklicher Band und feinem Kunftuerftändnis fa^te fie immer das Richtige

zur rechten Zeit! Gin Stab von Künftlern, ITlalern und ITlodelleuren wetteifert in dem Beftreben, das

Vollendetfte zu fchaffen und

mit befonderer ßingabe und

Sorgfalt wurde auch das zur

Verwendung aus eigenen

großen Gruben kommende

Rohmaterial: Con, Chamotte

etc. fo bearbeitet und «luer»

fe^t'r, da^ es

hochfeuerfeft

allen Anforderungen entfpricht

und die Fabrik für tadellofe

6Iafuren und durchaus feuer=

beftdndige Ware jede 6a=

rantie übernehmen kann!

Die lieiftungsfdhigkeit des

Werkes ift, wie fchon bemerkt,

außerordentlich, wurde doch

erft im leisten 3ahre ein

mciditiger uier Etagen hoher

Fabrikbau von über 1 00 ITleter

Iidnge und über 30 ITleter

Breite errichtet. 3n diefem

neubau befinden [ich allein

neun riefige Brennöfen, yon

welchen jeder die Kachelware

für 70 normale Öfen auf-

nimmt. Das ganze Etabliffe-

ment wird mit ca. 1000 elek-

trifchen Glühlampen und ca.

15 Bogenlampen beleuchtet;

zum Eintrieb der Dynamo-

mafchinen, Walzwerke, Auf-

züge etc. dient eine 1 80 pferde-

kräftige Dampfmafchine. Für

die Zuführung der Roh-FIlafe-

rialien, Kohlen etc. wie auch

Abführung der Erzeugniffe ift

ein direktes Schienengeleife

üom Staatsbahnhof liauf I. d.

Pegniö eingerichtet.

Rechnen wir nodi dazu, daß die Preife der Bankel'fchen Fabrikate auf einer fadilichen Kalkulation

beruhen und bei dem Riefenumfaß ein befcheidener Ilußen genügt, fo erklärt fich yon felbft, daß der

Bänke ITche Kachelofen einen Siegeszug durch unfer ganzes Vaterland machte und find für den Ver-

kauf in allen größeren Städten Vertretungen und Filialen errichtet.

Die Erzeugniffe der Firma Georg Bankel finden allenthalben großen Beifall, die Bayerifche

Landes»Ausftellung zu Ilürnberg im Sahre 1896 brachte dem Fabrikat die einzige höchfte Auszeichnung:

die i'Goldene medaille-i, die i»Töpferei<i-Ausftellung in Berlin 1905 ebenfalls die i-Goldene Illedaillei' und

die diesjährige Subiläums^AusItellung, welche reich befchickt werden foll, wird aufs Reue Zeugnis ablegen

uon der hohen, künftlerifchen Bedeutung, welche dem Werke zu zollen und nicht abzufprechen ift und

welcher dasfelbe als mit einer der größten Spezialfabriken Deutfchlands gebührt.
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Ofenfabrik und Kunftföpferei

3, F. Bausleiter

Fabrik: Rürnberg^Doos * ßauptgefdiäfte in Rürnberg und ITlündien

Filialen und Vertretungen in allen größeren Städten Deutfdilands.

Die Bafnerei oder Cöpferei ift eine alte nürnberger ünduftrie, deren Anfänge bis zu der Gründung

der Stadt reichen, und die Hch im Anfang ifires Beftetiens mit der ßerftellung irdenen GeFdiirres

befdiöftigte. Die erften Öfen beftanden aus rohen Badtfteinen und erft allmählich ging man zur

Anfertigung unglafierter und dann glafierter Kacheln für die Öfen befferer Räume über, während man für

untergeordnete Zimmer die primitiulte ßeizung beibehielt. Da eigentlich der Ofen erft einen Raum für

den größeren Ceil des Lahres behaglich macht, fo war es natürlich, daf5 man in Zeiten kulturellen

Fortfchrittes immer mehr Sorgfalt und Sefchmad^ auf deffen Ausftattung uerwandte, und der Ofen fo zum

unentbehrlichften und uornehmften Ceil einer Zimmereinrichtung wurde. ßübFch und gefällig follte der

Ofen fein, das kennzeichnet am heften der elfäffer ßumorift 3ohannes Pauli (151<)) in feinen Worten: -.Als

es ein luftig Ding ift, zu fehen eine hübfche Frau und einen hübfchen Ofen in einer Stuben."

Zur Zeit Albrecht Dürer's und Auguftin föirsuogels und unter mit«

Wirkung diefer Künftler erreichte das Bafnergewerbe feine höchfte

Blüte, fowohl was den Glanz der Farben, wie die Schönheit der

Zeichnung und die vollendete Cechnik anbelangt.

Der Aufbau des Ofens ift ein rein architektonifcher. Die erften

Öfen waren in gotifchem Stil gehalten. Die Kacheln hatten faft durchweg

fchüffelartigen Charakter und waren oft Ceile eines Kreiszylinders.

Reidiere gotifche Öfen zeigen fchönen Wappenfchmudt oder Bilder uon

Apofteln und beliebten ßeiligen.

!}n der Zeit der Renaiffance traten an Stelle der Pfannenkacheln die

Cellerkacheln, - aus einer Verfladiung der erfteren entftanden - beim

ornamentalen Schmu* des Ofens an Stelle der gotifchen motiue die der

Renaiffance, nur der reiche Wappe^^chmud^ ward auch fernerhin bei«

behalten. Auf die ITlodellierung der Ofenkacheln wurde in der ITlitte

n —

r
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des 17. Jahrhunderts fouiel 5org[alt und künftleriFches Empfinden uerwandt, da^ uiele davon zu

felbftändigen, trefflich ausgearbeiteten Kunftwerken wurden.

Die Cöpferei hatte lieh zum Kunfthandwerk ent»

wickelt, mit der Ausbildung der fTlodellierung wuchs

auch die 6rö^e der Kacheln, foda^ wir an alten Öfen

die 6efichtszüge fürftlicher und anderer berühmter

Perfönlichkeifen oft in natürlicher 6rö^e erblicken.

So zeigt nebenftehender Ofen die Sefichtszüge

der Kaifer des 30 jährigen Krieges in natürlicher

Grö^e. Wir finden hier die Kaifer Rudolf, ITlatthias,

Ferdinand, Leopold, fowie andere berühmte ülänner

diefer Zeit.

neben dielen Ofen in plaftifchem Schmuck gab es

auch andere nur malerifch verzierte, die durch bunten

Farbenfchmuck prangten, oder folche, deren gemalte

Füllungen uon grün glafiertem, plaftifchen Rahmenwerk

umgeben waren. Dm Ausgang des 17. Jahrhunderts

jedoch uerfchwanden die bunten Farben — gleich als ob

man das Rezept zu deren Bereitung verloren habe —

und graphitierte, ja felbft getünchte Öfen find keine

Seltenheit.

Eine ganz befondere Art gemalter Öfen wurde

in der Schweiz gefertigt. Bier wurde auf eine bunte und flotte Bemalung der glatten, wei^glafierten Kacheln

ein ßauptgewicht gelegt. Die wei^e 6lafur der fchweizer Öfen gewann im 18. Jahrhundert die herrfchende

Stellung, namentlich zur Rokokozeit, wo allerdings das

Wei^ oft durch Bemalung und Vergoldung einzelner Verzie=

rungen etwas gemildert wurde. Zur Zeit der ßerrfchaft des

Rokokoftiles verlor der Ofen auch den geraden architek»

tonifchen Aufbau, er nahm die bewegten phantaftifchen

Formen diefes Stiles an. Diefe Öfen ftellten natürlich die

höchften Anforderungen an das tedinifche Können des Cöp=

fers, da die einzelnen Celle beträchtliche Gröben hatten und

das Zufammenpaffen der gefdiweiften üinien fchwierig war.

Gs konnten auch nicht mehr alle Verzierungen mitteilt Formen

hergeftellt werden, fondern mulgten vielfach aus freier Band

auf den Körper des Ofens aufgelegt oder aufmodelliert

werden.

Jn der Zeit der dem Rokoko folgenden Stilarten

herrfdit auch noch die wei^e 6lafur vor, wenngleich ein

eigenartiges, früher nicht gekanntes Grau vielfach Verwendung

findet. Jn der Form erinnern die Öfen diefer Zeit [ehr an

Schränke. Für die Wertherzeit ift die Bemalung der weisen

Kadieln mit Blumenfträu^en oder Landfchaffen in blau

bezeichnend, ganz ähnlich den bekannten Delfter Fliefen.
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3m Empire und Biedermeier wurde der Ofen mehr und mehr

in zylindriFcher oder quadratifcher Form, mit fluffä^en uon Obelisken,

VaFen und Figuren hergeftellt. 3m 19. Jahrhundert Fchlie^t der

Klaffizismus diefe abfteigende Periode, und in den letjfuergangenen

Jahrzehnten, die uns ja erft das Verftändnis und die ßochfchä^ung

der alten Stilarten gebracht haben, bemüht man Hch, wieder fchöne

Stilöfen nach alten [Tluftern zu fchaffen.

Als der Erlte, der im modernen Stil die belten Entwürfe hervor«

ragender Künitler, lowie eigene bereits gegen FTlitte der neunziger

3ahre zur Ausführung brachte, habe ich auch uon Öfen und

Kaminen dieler Stilart eine faft ebenfo reiche und fchöne Sammlung

aufzuweiten.

Aber nicht nur in künftlerifcher, auch in technifcher Binficht

laffe ich meinen Erzeugnilfen die größte Sorgfalt angedeihen.

So ift es mir möglich, gro^e transportable Ofen- und Beizkörper=

Umhüllungen zu fertigen, die wie jedes andere ITlöbelltück einfach

ins Zimmer geftellt werden. Auf meine Kachelummantelungen uon

Dauerbrandöfen weife ich gleichfalls hin, die fo einfach konitruiert find, dafj lie den Ofenfe^er

machen und uon jedem Laien aufgeftellt werden können. Auch meine effetkuoilen Bolzfchei

aus Chon für Gasheizung finden allgemeinen Anklang.

entbehrlich

timitationen

Schon im früheften Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der Ilame Bausleiter anläf5lich der Verleihung

eines Wappenbriefes genannt. Sowohl durch ein lo langes Anlammeln uon niodellen, als auch durch ftetes

Studium und uerftöndiges Kopieren alter Originale, lowie durch forgfältiges Entfernen alles dellen, was eine

unuerftändige Zeit beim nachbilden alter Stilöfen gefündigt hatte, habe ich die fchönfte und reichhaltigfte

ITlufterfammlung uon Öfen und Kaminen aller Stilarten erhalten. Dazu ftellen je^t Chemie und

Technik fo großartige ßilfsmittel zur Verfügung, daß es felbft dem Kenner fchwer wird meine Flach-

bildungen - bei denen mit Bewußtfein der alte Karakter betont ift - oder Ergönzungsftücke uon

den Originalen zu unterFcheiden.
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0!enfabrik und Kun[löp(erei

3. F. P. ßausleifer

Flürnberg • münchen.
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^qIqI Rodenftock
niönctien Optudi-ocuiHtifche mtau Berlin
Bayerffra^e Ro. 3

nahe Zentralbahnhof.

ßerzogl. Sachlen-meininger

BoHieferant.

lieipzigerltr. Ilo. 101-102

Equitable-Palalt.

n unfere flugen werden täglich in Bezng auf exakfes Sehen und Ausdauer beim Arbeiten höhere

Anforderungen geftellt. Zur Schonung und Erhaltung der flugen hat fich daher Wiffenfchaft und

üechnik mehr denn je in den Dientt der rationellen Augenpflege geftellt, Bilfsmittel und

ill

flu^enanlidit der 6erdiä[tsräume der optirdi-oculiltifdien flnitalt uon Jofef Rodenitock, mündien, Bayerftra^e 3

Einrichtungen gefchaffen, welche es ermöglichen, bei den komplizierteften optifchen Augenfehlern Abhilfe

und Korrektur durch Augengläfer zu befchaffen.
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3n früher Tugend fchon werden die flugen in hohem Grade in flnfpruch genommen und ilt es

wichtig, bei Kindern darauf zu achten, da^ bei Bewältigung des flrbeitspenfums in der Schule die flugen

nicht über das normale ITla^ angeftrengt werden, wenn [ich aber bei Erledigung einer normalen Beanfpruchung

Schwierigkeiten einftellen, die flugen des Kindes an fachgemäßer Stelle unterfuchen zu laffen und durch

eventuell notwendige Korrektur der Progreffiuifät des flugenübels uorzubeugen. Das fluge ift, wenn

normal gebaut, ein höchft vollkommenes optifches 3nftrument, als folches aber lehr häufig fehlerhaft.

Die Fehler find teils angeborene, vererbte, teils erworbene, durch ftets gleichmäßig anftrengende

Befchäftigung entftandene. flndererfeits find es auch durch das fllter bedingte Veränderungen der flugen,

welche fich bei jedem menfchen in beginnendem fllter 40. bis 50. liebensjahre einftellen und zur Korrektur

flugengläfer bedürfen.

Waren in früheren Jahrhunderten flugengläfer, Brillen oder dergleichen eine Seltenheit und

fie zu gebrauchen, faft ein ausfchließliches Porrecht gelehrter, reicher oder Standesperfonen, fo find

3nnen"flnficht der Gefdiäftsräume der optifch-oculiltifdien Hnitalt pon 3o[ef Rodenitock, Berlin, [leipzigerftrafje 101/112

fie heute Gemeingut aller menfchen auf dem Erdenrund geworden. - Diefen Erfolg verdankt nicht

etwa die Brille allein der mehr oder minder ftarken Zunahme Schlechtfehender, fondern in erfter liinie

ihrer hohen Vervollkommnung und der dadurch bedingten flnnehmlichkeit und Ilüßlichkeit im Gebrauch,

niillionen menfchen müßten ohne Brille ihren Beruf aufgeben oder doch bedeutend einfchränken, und wie

viele erft würden die Wohltat der Brille fchäl5en, wenn fie eine für ihre flugen richtig angepaßte

korrekt ausgeführte Brille benüßen könnten. Ein Verdienft um die Brillen tragenden menfchen hat fich

unftreitig die auf dem Gebiet der phyfiologiFchen Optik bekannte optifch» oculiftifche flnftalt von 3ofef

Rodenftock, ß. S. m. Boflieferant, münchen und Berlin, erworben. Flicht allein die Brillen felbft find

durch den Optiker Rodenftock aufs höchfte vervollkommnet und dadurch erft zu wirklichen ßilfsmitteln

für unfere Sehorgane geworden, fondern auch eine Reihe Bilfsapparate zum Unterfuchen der flugen,

flnpaffen eines richtig fißenden Geftelles und die flnfertigung der leßteren nach individuellem Bedürfnis.

Ebenfo find die Jofef RodenftodtTchen ^nftitute die erften und einzigen optifchen flnftalten, welche

die flugenunterfuchung zwedis Brillenabgabe obligatorifch nach wiffenfchaftlicher methode einführten, flber

n E
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nicht allein die Brillen und Pincenez lind durch Rodenffock ueruollkommnef, [ondern auch die

Snltrumente zum Sehen auf weite Entfernungen. So find die Rodenf tockTchen Korrekt« Feldftecher,

Operngläfer und Doppelfernrohre auch heute noch uon anerkannt üorzüglicher Qualität. Vor über 25

fahren begründet, ift das fTlünchener Gtabliffement das Stammhaus, und uor 17 fahren wurde in

Berlin W. 8, [leipzigerftra^e 101/102, eine Zweiganftalt errichtet, welche bedeutend uergrö^ert und durch

ihre zweckmäßige Einrichtung zu einer FTlufteranftalt des Kontinents geworden ift. Die ehedem gemeinfamen

etabliffements, die Fabrik und die Detailanftalten, find uor einigen Sahren getrennt. Die Fabrik mit

neuerbautem optifchen Slaswerk und Schleiferei in Regen im bayerifchen Walde uerblieb den Ilamensträgern,

während alle anderen, fpeziell die weit über Deutfchlands Grenzen hinaus bekannten ünftitute: Optifch«

oculiftifche flnftalt uon Sofef Rodenftock, FTlünchen, Bayerftraße 3, und Berlin W., Lieipzigerftr. 101/102

und Friedrichftr. 59/60, in den Befiß langjähriger ITlitarbeiter des ßaufes übergegangen find. Von einem

diefer Inhaber, dem Optiker fluguft Wolff, ift nebft uielen anderen auch der allgemein bekannte Optiker

Wolff's hygienifche fiampenfchirm flugenfchut} D. R. P., erfunden, welcher feiner vorzüglichen EigenFchaften -

Abhaltung der lichtausftrahlenden Wärme und rationelle Befchattung der flugen - ein unentbehrliches

Bilfs- und Schu^mittel für gefunde und kranke flugen geworden ift und an keiner Studier- und Arbeits-

lampe fehlen darf.

3n welch rationeller Weife und mit welcher Sorgfalt und 6ewiffenhaftigkeit in Rodenftocks optifchen

^nftituten die flugenpflege behandelt und die üntereffen der fchlecht fehenden und 6läfer bedürftigen

eiientel beachtet wird, zeigt die Catfache, daß viele hunderttaufend Perfonen ihre flugen unterfuchen und

mit Korrekturgläfern uerfehen ließen. Die tlamen diefer Perfonen, fowie die Unterfuchungsbefunde ftellen

eine ziemliche Bibliothek uon Bänden dar. Welch hohen Wert diefe mühevolle Einrichtung in beiderfeitigem

üntereffe repräfentiert, zeigt die Unanfpruchnahme der Rezeptur bei Verluft der flugengläfer oft nach

25 fahren. Dies beweift deutlich, welchen Ruf fich die RodenftockTchen flnftalten bei den Gläferbedürftigen

faft auf der ganzen Welt erworben haben. Es gibt kaum ein band der Erde, wohin nicht unfere flugen-

gläfer gelangen, meiftens durch Empfehlung oder aus unbedingter Rotwendigkeit bei folchen Perfonen, die

fich an den Gebrauch anderer Gläfer nicht gewöhnen können.

Von dem Beftreben geleitet, neben exakt gefertigten flugengläfern auch in der Korrektur der Re-

fraktionszuftände das fllleruollkommenfte zu leiften, haben wir unfere 3nftitute mit allen modernften 3n-

ftrumenten und föilfsmitteln ausgeftattet, welche die fortgefchrittene Wiffenfchaft den Spezialiften an die Band

gibt und zwecks Verordnung der richtigen Gläfer Augenärzte in unferen flnftalten angeftellt, welche die

flugenunterfuchung völlig koftenlos vornehmen.

Zum Schluß fei noch auf unfere neuen Perpha-flugengläfer, als die vollkommenften und heften

zum Sehen, zur Schonung und Erhaltung der flugen aufmerksam gemacht.

Der Befuch der weltbekannten !3nftitute ift für jeden Untereffenten nur zu empfehlen, umfomehr,

als auch jegliche Fachauskunft völlig koftenfrei, auch brieflich, erteilt wird.

3. D
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Ittittl

Original*
mit Schlieftzwang

D. R.-P. 91 566.

ttttttl

Kamintüre
Patent Bonn

D. R.-P. 93 480.

Fabrikation für Bayern

:

B, Kuttenbaum

Würzburg.

Die Beftrebungen, die Feueriidierheit der Gebäude zu erhöhen, haben Fdion manche fchöne Gri^indung

gezeitigt, unter welchen die Kamintüre mit Schlie^zwang Patent Bonn D. R.-P. 91566 93480

üon ganz befonderer Bedeutung ilt.

3n Erkenntnis der großen Gefahr, welche durch mangelhafte und namentlich Fchlechtfcfilie^ende

oder gar offenftehende Kamintüren den Gebäuden, unterem Eöab und Gut, unterem lieben drohen, und

angeregt durch einen fchweren Brandfall, bei welchem der zündende Funke aus der Kamintüre ausgetreten

war, erfand im 3ahre 1896 der ftädtifche Bauamtmann 0. Bonn in Würzburg die obengenannte Türe.

Diefelbe unterfcheidet fich uon den gewöhnlichen Kamintüren in erfter Linie durch einen eigen-

artigen Verfchlu^ - durch den Schlie^zwang — wie man dielen treffend bezeichnet. Während früher

fchlechtrchlie^ende und ganz offenftehende Kamintüren allenthalben angetroffen wurden, ift dies da uoil-

[tändig ausgefchloffen, wo das neue Syftem angewendet wird.

Die BonnTche Kamintüre kann nie offen ftehen bleiben, da die Konftruktion zum flbfchlie^en

zwingt, d. h. der Schlüflel kann erft dann aus dem Schlöffe abgezogen werden, wenn die Cüre zu und der

Verfchlu^ vollkommen hergeftellt ift. Bei Jeder, auch nur [paltbreiten Offenftellung der Cüre ift der

Schlüffel arretiert, er fif5t unabnehmbar im Schloß. Wer den Schlüffel abziehen will, mu^ zuerft zufperren;

eine zweite Türe kann erft geöffnet werden, wenn die erfte abgefperrt ift.

Aber nicht nur durch diefes ßauptmerkmal unterfcheidet fich die Schlie^zwangtüre Patent
Bonn uon ihrer fonit gebräuchlichen Schwefter. Sie ift auch ftärker und widerftandsfähiger als le^tere,

Faft unzerbrechlich. Der dichte Verfchlu^ ift durch im Falz liegende Doppeltüren bewirkt; die 6inmauerung

ift eine bequeme und fichere und gegen Roft ift die Cüre durch fachgemäßen flnftrich gerdiüt3t.

Durch diefe Eigenfchaften bietet die Original -Schließzwangtüre nicht nur den größten

Schuß gegen Feuersgefahr, fondern fie erhöht auch den Zug der Kamine, verhindert das fchädliche Austreten

von Ruß und Rauch in die Wohnräume etc.
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Diele vielen Vorteile brachten der Türe alsbald gro^e Anerkennung und uielfadie Verwendung in

Baukreifen, namentlich feitens hoher und hödifter Behörden.

eine der erften Auszeichnungen durch das königl. bayer. Sfaatsminiiterium des 3nnern fei hier

im Wortlaut wiedergegeben:

no. 10660. niünchen, den 24. mai 1897.

Kgl. bayerifches Staatsminifterium des Innern.

Betreff: Kotninpufttürchen mit Sdilie^zwang.

Huf 3fire eingäbe vom 9. Februar I. 3s. wird 3hnen eröffnet, da^ die kgl. Verfidierungskammer, Abteilung

für Branduerlidierung, beauftragt wurde, gelegenfiidi durcfi ihre Organe auf die fraglidie Erfindung aufmerkfam zu

madien, fowie, da^ zu Folge einer im Einuerftändnis mit den übrigen kgl. Staatsminifterien ergangenen Entfdilie^ung

die betreffenden Pu^türchen künftig bei Staatsbauten im Bedürfnisfalle anzuwenden lind.

fln Berrn B. Küttenbaum etc. gez. Feiliöfdi.

Die Anfertigung und den Vertrieb der Kamintüre Patent Bonn für das Königreich Bayern

übernahm im 3ahre 1896 fchon die Firma B. Küffenbaum, Würzburg, etwas [pciter für das übrige Deutfch«

land die Firma 3. B. lohn, Erfurt.

Anfangs wurde die Türe nur in einer Srö^e und ganz aus Schmiedeeifen hergeftelft. Die hiebei

gefammelten Erfahrungen und das Streben nach weiteren Verbefferungen führten mit der Zeit zur Ber»

ftellung uerfchiedener, den Sichtweiten der Kamine angepaßter Größen, ferner für einzelne Hummern zur

Anwendung von Gußeifen und endlich zu fpeziellen ITluftern, die das Berausnehmen des Rußes aus den

Kaminen fehr erleichtern.

So entftanden die nachuerzeichneten Arten refp. Ilummern:

] :

Rahme Gußeifen:
L

Ganz aus Sdimiedeeifen:

flummer 0 Oa O/I 0/Ia 1 la II IIa III lila IV

Erforderliche

niaueröffnung
17X25 17X25 19X29 19X29 19X29 19X29 24X29 24X29 29x29 29X29 42X65

Sefamthöhe und

Breite
^"^ 21X29 21X29 23X32 23X32 24X34 24X34 29X34 29X34 34X34 34X34 46x69

Gewicht kg

1

4,07 4,50 5,30 5,80 4,05 4,40 4,75 5,25 5 40 6,20 26,00

r

Bonn
Umfaß

Selbftuerftändlich find auch Rachahmungen aufgetaucht, uon

denen jedoch nicht eine das Original in feiner einfachen, einzig

für den Zweck paffenden Konftruktion und Ausführung erreichen

konnte. Es find unter der Bezeichnung <imit Schiießzwangi' oder

«iZwangsuerfchluß» Türen in den Bändel gekommen, deren Ver»

fchlüffe mit Kettchen, Federn und anderen ganz ungeeigneten Teilen

uerfehen find, wodurch das Zufchließen eher verhindert und erfchwert

wird, und welche die gute Sache nur gefchädigt haben.

Daß jedoch für die Allgemeinheit die Original = Kamintüre mit Schließzwang Patent
der befte, billigfte und daher meiftbegehrte Kaminuerfchluß ift, beweift der bis jeßt erreichte

uon 60 000 Stüdt.
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PAPPEN LAGER-
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D
ie Papiergro^handlung Hl. Weinberg's Fladifolger wurde im 3ahre 1848 von ßerrn ITI. Weinberg

gegründet und ;im 3ahre 1869 uon dem je(3igen FTlitinhaber ßerrn h. Kohlmann übernommen und

unter der Firma fll. Weinberg's Ilachfolger weitergeföhrt. 3m 3ahre 1876 trat der [einerzeitige



ITlitarbeiter Berr Bernhard Schloß in die Firma ein und im Uahre 1904 wurde der Sohn des Senior-Chefs

Ii. Kohlmann, Berr Adolf Kohlmann als weiterer Ceilhaber aufgenommen.

Die 6efchäftsräume, die fich zuerft in der Karolinenftra^e befanden, wurden im 3ahre 1869 nach

Breitegaffe 49, und dann im 3ahre 1874 in die eigenen Bäufer Cucherftra^e 13 und 15 uerlegt.

nachdem fich diefe Räume tro^ der dazu gemieteten liager nicht als ausreichend erwiefen, wurde im

Söhre 1904 das uorflehende flnwefen Fürtherftra^e 28 angekauft und ein neues Lagerhaus mit zirka 2500

Quadratmeter nach den modernften und praktifchften Erfahrungen erbaut, welches feinem Zweck wohl für

die nöchften Söhre genügen dürfte.

n r



Gebrüder Poit

Papierioarenfabrik und Papiergroghandlung

Buchdrudkerei und S^ereo^ypieanftalt

Zufuhrftra^e flo. 7 nOrnberg ceiefon no. 1028.

^^|n der alten floris, der Perle Deutfchlands, die [tets eine herüorragende Stellung in Bezug auf Kunlt,

Bande! und Snduftrie einnahm, blühte fdion vor 3ahrhunderten das Gewerbe der 'tPapiermachert'

und das damit uerwandte Gewerbe, als ßauptuerbraudier von Papier, die Budidruckerkunff.

Benennungen von uerfchiedenen Örtlichkeiten und Strafen der Stadt weilen heute noch darauf hin.

Fabrikanfidit

Wenn auch in dem heuligen Rürnberg keine Papierfabrik mehr befteht, fo ilt der Pla^ doch durch

feine ausgedehnte !]nduftrie und feinen großen Bändel ein BauphJerbraucher uon Papier geblieben.

Riefige Illengen finden Verwendung zu Verpackungszwecken, doch noch bedeutendere Quantitäten kommen

in den großen Buchdruckereien, lithographifchen Kunftanftalten, Bunt-, Sold- und Silberpapierfabriken,

Couuert- und Papierwarenfabriken ufw. zur Weiteruerarbeitung.



Der Bändel in Papier wird durch mehrere Großhandlungen uermittelt und zählt unter dlefen die

Papieruarenfabrik und Papiergroßhandlung uon Gebrüder Voit mit eigener Budidruckerei

und Stereotypieanltalt zu den bedeutenditen des Planes.

Dielelbe führt als Spezialität Packpapier und Pappen aller Brt und befaßt [ich feit mehreren

fahren in größerem Umfang mit der ITlaffenherftellung uon Ginwickelpapieren für alle Zwedte,

Set3erei

Spißdüten und Beutel, inu[ter= und Verfandttafchen aller Art, Elnhängeetiquetten ufw.

welche Fabrikate mit und ohne Druck in jeder gewünfchten Ausführung geliefert werden.

Buchdruckmardiinenfaal

Das Gtablilfement entwickelte fich aus kleinen Anfängen und wurde im 5ahre 1885 in gemieteten

Räumen gegründet, in welchen anfänglich ein üager uon mehreren Papierfabriken, deren Vertretung die

Firma hatte, unterhalten wurde.

Radi einigen ?ahren zeigte fich diele Art des Gefchäftes nicht mehr als zwedimäßig und das

Papierlager wurde auf eigene Redinung übernommen. Weitere Papierforten und Pappen aller Art, fowie

der Bandet in Papierwaren wurde aufgenommen, wozu weitere Räume gemietet werden mußten.
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Die Ausdehnung des öefdiäftes zwang die Firma im 3ahre 1891 ein großes flnwefen in der

ZuFuhrUra^e Ilo. 7 am Plärrer, im ITlittelpunkt des heutigen Ilürnberg, zu erwerben, um die uerFchiedenen

liager zuFammenzuFa^en und um Raum Für Fpäfer vielleicht Fidi Fühlbar machende Erweiterung zu haben.

Den Papierwaren wurde nun erhöhte fluFmerkFamkeit zugewendet, dieFelben teilweiFe im BauFe

und in F5ausinduFtrie hergeFtellt, während der Druck durch Buchdruckereien am Plal^e beforgt wurde.

Bandklebiaal

Bald Ftellte lieh jedoch heraus, da^ diele Art des Befriebes gro^e Schwierigkeiten bot und zu vielen

Unzuträglichkeiten flnlaFj gab. Die Firma Iah [ich daher gezwungen im Söhre 18<)<) mehrere Papier-

FTlafdiinenkleblaal

uerarbeitungsmafchinen auFzuFtellen und beFonders eine eigene Buchdruckerei nebFt StereotypieanFtalt, mit

zwei großen SchnellpreFien und Ciegeldrud^prelFen einzurichten.

nun glaubte man allen flnForderungen gerecht werden zu können, allein die Erweiterung des

flbFal3es nötigte die Firma im Uahre 1902 die Fabrikräume durch fluFFührung eines Fleubaues zu vergrößern,

mehrere SchnellpreFien, große SchneidmaFchinen, Düten^ und BeutelmaFchinen uFw., alle neueFten patentirten

SyFtems, wurden auFgeFtellt, aber fchon heute zeigen Fich nach HnFchaFFung weiterer IIlaFchinen die Räume
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als zu klein, loda^ mehrere auswärtige üager, um Pla^ im eigenen filnwefen zu fchaffen, gemietet werden

mulgten und alles zu einer neuen Erweiterung hindrängt.

Das etabliffement befchöftigt zur Zeit eine größere Anzahl Arbeiter und Arbeiterinnen in und au^er

dem Banfe.'" mehrere Reilende und auswärtige Vertreter lorgen für den flbla^.

ein großer Sauggasmotor und ein Elektromotor als Referue dienen als Betriebskraft und fet5en die Schnell«

preffen, Schneid« und lonftigen Spezialmafchinen zur Papieruerarbeitung in Bewegung, mehrere Aufzüge, teils

mit Kraftbetrieb, uermitteln den Verkehr in den uerfchiedenen Stockwerken der Fabrik« und liagerräume.

StehbodenbeuM Anhängezettel Fla^hbeuMjpihdüten Mujterbeutel

etwa 50 Waggons der uerfchiedenlten Sorten uon Papier und Pappen bilden das [tändige liager,

um die Kundfchaft jederzeit rafch bedienen zu können.

Dies gibt in kurzen Worten ein Bild der Entwicklung und des Umfangs der Firma, die fich ftets

angelegen fein lä^t, uom Bellen das 'iBeftei' zu normalen Preifen zu liefern.

mit dem Wahlfpruch 'iRaft' ich, fo roft' ich»> ftrebt fie unermüdlich'"[uorwärts ihre^ Fabrikate zu

ueruollkommnen und allen gerechten Anfprüchen nachzukommen, um fich das Vertrauen der alten Freunde

zu erhalten und ftets neue zu gewinnen.



Bayerifche Fichtenpedinederei Rurnberg

HuguH Benker

nOrnberg-Sdiweinau.



Die Pechfabrik von flugulf Benker wurde am 1. IHai 1885 unter der Firma

Bayerlfche Fichtenpechnederei Iliirnberg Buguft Benker

von dem je^igen Inhaber in Ilürnberg-Sdiweinau gegründet.

Sudhaus

Deftillation

Sdion nadi dem erhen Gefchäftsjahr zeigte fidi, da^ das Unternehmen lebensfähig ift und bedurfte

infolgedeffen der Vergrößerung, welche auch in den uerhöltnismäßig kleinen Räumen fo gut wie möglich

ausgeführt wurde.
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3edes 3ahr wurde der flbfafj größer, foda^ im 3ahre 18<)6 an die Erwerbung eines großen Grund-

Itückes und an einen Reubau gedacht werden mu^te.

Diefes fand Fich nun an der Curnerheimftra^e und wurde die Fabrik an derfelben neu gebaut.

Bei dieier Gelegenheit wurde dielelbe mit allen modernen Einrichtungen uerlehen und'hierbei auch der

Barzöldeitillation und -Raffinerie fowie Vacuumdeftillation mit allen Reuerungen Rechnung getragen, foda^

den Anforderungen durch die Einfpritjpidimafchinen der 6efchmackreinheit der Peche in jeder Binficht ent-

fprochen werden kann.^ — C
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Die uerfchiedenen Sorten Pech zum Pichen der liager- und Transporffälfer kommen in Kiffen und

Kübeln zum Verland.

Das flbfa^gebief \\t nidit nur allein Deutfchland, iondern auch andere Länder des Kontinents und

auch überfeeiFche Brauereien zählen zum Kundenkreis.

Wohnhaus und Priuatkontor

Bei der außerordentlichen Güte der Fabrikate zählt die Fabrik mit zu den bedeutendften in der Branche,

flußer dem Fabrikkontor ilt auch noch das Priuatkontor Ecke der SchweinauerFtraße und ßeisfee-

[traße, Straßenbahnhalteftelle, im eigenen Wohnhaufe.



Sölden« [TledaiMe

für WIHenfcfiaft

und Kunit

V, Berdux m Illündien
6ro^herzoglidi ßenifche 6ro^herzogIidi Badifdie

Königlich Bayerifdie

Bof-Pianoforfe- Fabrik

Boflieferant Sr. Kgl. Boheit Prinz Ludwig Ferdinand uon Bayern • Boflieferant Seiner Boheif Berzog Friedrich von Anhalt

Soldene medaille

für WKIenrdiaft

und Kunll

Fabrik und Kontor:

niünchen-liaini, üandsbergeritrafje 336

QrQ^te Flügel- und Pianino-Fabrik Bayerns.

ßegründef 1871.
magazin:

ITlÜndien, Bayerltra^e 25 Ii, Bahnhofspla^.

2u den heruorragendften Snftrumenten der Pianobrandie zählen die Flügel und Pianinos der Bofpiano-

Fortefabrik V. Berdux in ITlündien. Gegründet im 3ahre 1871, hat (ich die urfprünglidi kleine Fabrik,

dank der unübertroHenen Vorzüge ihres Produktes [owie ihres uon 3ahr zu 3ahr [teigenden Renommees

Konzert.Pianino Ilo. 21, illodeil 6 Stutsflügel Ho. 24, [Tlodell 2

und ihrer erhöhten Produktion, zu einem Ctabliflement i. Ranges emporgefdiwungen und damit natur-

gemö^ einen Ruf weit über die Grenzen des Reiches erlangt. 3hre vorzüglichen Grzeugniffe, die nach



allen Gegenden des Kontinents und andere Weltteile zum Perland gelangen, haben in zahlreichen Zeug«

niflen heruorragender Künftler und Fachleute Ausdruck gefunden. Gbenfo [prechen für die Vorzüglichkeit des

Fabrikates die höchften Auszeichnungen, welche der Firma uon höchften und hohen Berrfchaften und auf

flusftellungen zu teil wurden. Gin heruorragender ProfeHor der Kgl. Akademie in ITlünchen Fchreibt in

feinem Gutachten über die ßofpianofortefabrik V. Berdux wörtlich: <iDa^ die dort gefertigten jinftrumente

fowohl in bezug auf die Vorzüglichkeit des verwendeten ITlaterials und äu^erfter Solidität der Ausführung,

als auch namentlich durch eine feiten erreichte Klangfchönheit, verbunden mit einer den höchften Anfordere

ungen entfprechenden Spielart, wundervoll ausgeglichenem Ebenmaß in allen Oktaven, tadellofer Dämpfung

und unfehlbarer Repetitionsmechanik, den heften Grzeugniffen der üeuzeit, hervorgegangen aus den be«

rühmteften Firmen des Un« und Auslandes würdigft zur Seite ftehen.t-

Für die Leiftungsfähigkeit der Fabrik fpricht auch am deutlichften der jährliche Umfa^ von über

700 ünftrumenten.

mignon.Flügel Ho. 23, ülodell 1 annenanlidit des mignon-FIügels Ro. 23, modell 1

Folgen wir einmal der Einladung der den üntereffenten ftets liebenswürdig entgegenkommenden

Inhabern der Firma, zur Befichtigung der an der liandsbergerftra^e 336 gelegenen Fabrik.

Den Ausgangspunkt des Rundganges bildet der geräumige Bof, auf dem die großen Bolzvorräte

lagern: nur auserlefenes, aftlofes ITlaterial, das, ehe es zur Verwendung gelangt, einen mindeftens drei

3ahre dauernden, forgfältigften Crocken» und Pflegeproze^ durchzumachen hat: refultiert doch nur aus vor*

züglichftem, fehlerlofen ITlaterial höchfte Solidität und Dauerhaftigkeit der ^nftrumente. Befonderen Wert

repräfentierende Bolzarten werden auch auf dem geräumigen Speicher des Fabrikgebäudes aufgeftapelt.

Bat das Bolz fo feine beftimmte Zeit im Freien gelagert, fo wird dasfelbe erft nodi bis zu einem Zeit«

räume uon einem halben oder ganzen 3ahr in eigenen Trockenräumen, welche Cag und flacht auf 40 6rad

erwärmt bleiben, aufgefchichtet. Diefe Crockenräume befinden fich im Souterrain des Fabrikgebäudes neben

der aus zwei mächtigen Keffeln beftehenden Beizungsanlage. 3n einem zwifchen der Fabrik und dem

Wohnhaufe liegenden Bau ift das Sägewerk untergebracht. Bier wird das Bolzrohmaterial zu den Klavier-

feilen, zu denen es förmlich gerade am heften fich eignet, zugefchnitten und fodann durch eigene, elektrifch

betriebene Bolzbearbeitungsmafcftinen zugerichtet und zwar teilweife nach Sdiablonen in gerade ftaunens-

wert exakter Weife. 3n der Rähe finden wir Räume und Vorrichtungen für den ganz befondere Sorgfalt

n r
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in flnfprudi nehmenden Prozeß des lieimkochens. fln und für [ich mu^ das Leimmaterial fchon ein ganz

uorzüglidies und uon hödiFter Bindekraft fein, im übrigen gewinnt der Leim an Süte und Bindekraft, je

öfter er gekocht wird. Weitere anfchlie^ende Räume dienen der Saitenfpinnerei und als üager für die

Kloüierrahmen.

Die Spannkraft, der ein folcher Klauierrahmen unterworfen ift, mu^ geradezu eine immenfe genannt

werden, wenn man bedenkt, da^ bei einem kleinen Pianino der Druck der gefpannten Saiten einer Be-

laftung uon 350 Zentnern, bei einem Konzertflügel einer folchen uon 500 Zentnern entfpricht.

Der eigentliche Werdeproze^ eines Unftrumentes nimmt im oberften Stockwerk der Fabrik feinen

Anfang; uon hier aus machen die einzelnen Teile eine Wanderung uon flrbeitsfaal zu flrbeitsfaal, uon

Stockwerk zu Stockwerk, bis fie fich rchlief5lich im Parterre zum vollendeten ünftrument zufammengefunden

haben, das nun feines ITleifters harrt.

Wir fchreiten zuerft durch ein riefiges lioger uon Fournieren der uerfchiedenften Bolzarten und ge-

langen fodann in einen Saal, in dem wir eine Anzahl Arbeiter mit der Söerltellung der fogenannten Raften,

der 3nftrumenten-6erippe, befchäftigt finden. Gin anfto^ender Saal dient zur Fertigftellung der Umbaue,

d. h. der aus fournierten Seitenwänden, Deckeln, Klappen, Füllungen ufw. beftehenden Klauiergehäufe.

Bier erhält das Blindholz zuerft einen Überzug uon Pappel« oder anderen Fournieren, welchen fodann erft

der äußere Fournier aufgeleimt wird, für welchen man 6ichen, flu^aum, fTlahagoni, Palifander, Ebenholz

oder andere wertuolle Bolzforten wählt. Der intereffantefte Raum der Fabrik ift aber der, in welchem die

Refonanzböden gefertigt werden. ITlan darf den Refonanzboden wohl den wichtigften, höchlte flufmerkfam»

keit in flnfpruch nehmenden Beftandteil des Berdux-Klauieres nennen, und es inuoluiert die Kombination

desfelben das ftreng gehütete Geheimnis der Firma. Betreten wir als weiteren flrbeitsraum die Bezieher-

werkftätte, fo fehen wir hier die Klauierhauptbaue, d. h. die Raiten mit den Refonanzböden und Platten

ftehen und es erfolgt hier nun das Aufziehen der Saiten. Ein hochintereflanter Vorgang ift das Biegen

und die Formung des aus Heben aufeinander geleimten Bolzlagen beftehenden Flügelgehäufes. Es werden

die lieben Bolzlager nämlich auf einmal aufeinander geleimt und mitteilt einer genial erdachten Schraub-

uorrichtung um das Formmodell gelegt. Huf diele Weife erhält das Gehäufe in kurzer Zeit die beftimmte

elegante und fchwunguolle Form.

Run folgen flrbeitsräume, in denen Zufammenfel3er und flusorbelter den uon den Abpu^ern und

Polierern gelieferten Klauieren die Klauiaturen und ITlechaniken einlegen und in Gang bringen, Bammerköpfe

Pianino flo. 4, [Tlodel! 3 3nnenanlicht uon Pionino ITlcdell 4



einleimen, Dämpfer auffegen, Züge und Pedaltritte anbringen und die uon den Beziehern primitiu

aufgezogenen Saiten auf die gefiörigen Coniiöhen regulieren. 3ntoneure haben dann fchlie^lich das 3n-

ftrument noch glockenrein zu Itimmen und ihm überhaupt jenen fchönen, in allen Lagen harmonieuollen

Klang zu geben, der ein Refultat befonders künltlerifcher Behandlung ift.

endlich ftehen wir uor dem fertigen Werke, das nun höh und Preis (einer Schöpfer verkündet.

Und es find in der Cat FTleifterwerke, die in der ßofpianoforte'Fabrik V. Berdux, münchen^haim, ins

Dalein treten.



Pianos 3, C. Ileupert FlOgel

^7?^ PianoforU» und Flügel-Fabrik

Bamberg Rürnberg
Knöcklein 11-13 Spitalgafle 2

Fabrik Bambert), Knöcklein 11-13

Die ITluIik hat [ich in keiner Epoche der Ziuililation eines fo allgemeinen Sntereffes erfreut, wie heutzu-

tage. Sie ift die Kunft, der [ich das moderne Publikum mit Vorliebe widmet. Das Bedürfnis, ein Un-

[trument zu beherrfchen und [ich [eine liieblingskompo[itionen [elber vortragen zu können, empfindet

beinahe jeder 6ebildete. - Das am meiften gelpielte ünitrument der Gegenwart ilt unitreitig das Pianoforte,

II
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und iff dies wohl am meHfen darauf zurückzuführen, da^ es einerfeits weniger fchwierig \lt, das

Klauierfpiel zu erlernen als irgend ein Streichinftrument, anderfeits das Klauier in fich ein uollkommenes

ünffrument ift, weldies im ßegenfa^ zur Violine und anderen Streichkörpern, fowohl ITlelodie wie Be«

gleitung durdi ein und diefelbe Perlon bewältigen lä^t.

Das rege Snterelfe am Klauierlpiel und der dadurch wachfende Bedarf an Pianofortes hat Felbft-

redend einem ganzen 3nduftriezweig, der Pianofortefabrikation, zu ungeahntem Wadistum uerholfen. Zu

einer der bedeutendften und leiltungsfähiglten Fabriken diefer Branche zählt wohl die bereits im 3ahre 1868

gegründete Pianoforte» und Flügelfabrik yon ü. C. Reupert, Bamberg, Knöcklein 11-13,

©efdiäftshaus Flürnberg, muleumsbrucke

Rürnberg, IRufeumsbrücke (Ging. Spitalgaffe 2). Durch ein langjährig gefchultes Perfonal ift die Firma

üeupert in der Lage, jedem Wunfch, auch bezüglich flusftattung und Bolzart (extra = flnfertigung

nach Zeichnung), Rechnung zu tragen.

infolge ihrer vorzüglichen Gigenfchaften haben fich die Reuperffchen Fabrikate einen Weltruf

erworben und find mit den hödiften Auszeichnungen prämiiert worden.

Um den ftets fteigenden flnfprüchen in jeder Binficht genügen zu können, hat fidi die Firma uer=

anlaßt gefehen, einen Rliniaturflügel, nur 1,50 Rltr. lang, zu konftruieren, der ins kleinfte Zimmer

pa^t und gleichzeitig die weittragende Confülle eines Salonflügels entwickelt.

Die hervorragend günftige Beurteilung feitens der berufenften Rlufikkapazitäten liefert den Beweis,

da^ mit diefem Unftrument der höchfte Gipfel technifcher Vollendung erreidit ift, wie audi der gro^e flbfa^

diefes ITlodelles für die Rotwendigkeit eines derartigen Snftrumentes fpricht.

r
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n. PHtter • Würzburg

Pianoforfe-^abrik

Gegründet 1800 • Kgl. Bayer. Boflieferant.

ein felfenes Feft konnte die Firma Fl. Pfilter am 7. 3ul\ 1<)00 feiern, fln diefem Cage beffand die

Firma ein uolles Jahrhundert und das Ehrenuolle diefes Greignifles wurde noch erhöht, die Freude

an folcher Blüte des ßaules gefteigert, da^ der Befi^ in der Familie geblieben ilt und nun in

der vierten Generation das alte Römerwort: Viuat, crescat, Horeat an (ich konnte zur Wahrheit

werden lafien.

Freilich, [o wie die Firma n. Pfiiter, Pianofortefabrik, Würzburg heute befteht, fo war

es uor hundert Sahren nicht.

Damals war Wien im 3nftrumentenbau allmächtig, die politifche Zerriffenheit Deutfchlands lähmte

die wirtFchaftliche Catkraft und der Gründer des Baufes, föerr 3acob Pfifter, mu^ ein fehr tüchtiger

ünftrumentenbauer gewefen fein,

wenn feine Grzeugniffe nicht

nur der Wiener Fabrikation

gleichwertig, fondern fie fogar

manchmal überragend gefchildert

werden.

3hm folgte fein Reffe

martin Pfifter.

Derfelbe hatte beim Onkel

den Klauierbau gelernt und

war dann mehrere Jahre hin»

durch auf Wanderfchaft gewefen,

die bedeutendften Werkftätten

in Deutfchland wie im Auslände

kennen gelernt und fich auch

mit theoretifchen Studien be-

fchöftigt. 3m Jahre 1825

etablierte fich FTlartin Pfifter in

Baupfanlicht der PianoForte-Fobrik von Fl. IMiiter
Kgl. Baijer. Boflieferant, Würzburg

Würzburg. RaFch erweiterte fich

unter feiner raftlofen Cätigkeit,

gepaart mit einer außergewöhn-

lichen Intelligenz, der Gefchäfts»

umfang, und der Fchon wohl-

renommierte Flame Pfifter in

Würzburg erhielt fpeziell durch

deffen faft 30 jährige Wirkfam-

keit den ehrenuolliten Klang in

Deutfchland.

3m Jahre 1804 zog fich

FTlartin Pfifter uom GeFchäft

zurück und die dritte Generation

trat im Vater des heutigen

Chefs, in fSerrn Rico laus

Pfifter ihr Regiment an.

Waren beim Vater uon

Flicolaus Pfifter die neuen

3deen und Prinzipien des Jnftrumentenbaues wohl Fchon anerkannt worden, fo war doch der Umfchwung,

der fich in den 40er und 50er fahren vollzog, erft bei Flicolaus recht in Fleifch und Blut übergegangen.

Balte doch dieFer nach einer gründlichen, im elterlichen Betriebe durchgemachten Liehrzeit erFt in Wien,

dann aber 3ahre hindurch in den erFten GtabliFfements in Fieipzig, Berlin, Stuttgart und Fllünchen praktiFch

gearbeitet und erFt, als er Fich völlig ficherauf all den vielen Gebieten des 3nftrumentenbaues fühlte, ins Vater-

haus zurückgekehrt. Unter feiner energifchen, den Anforderungen der neuen Zeit ftark Rechnung tragenden

üeitung entwickelte Fich die Firma immer mehr und mehr und gehört heute zu den renommierteFten Firmen

der Pianobranche Bayerns. Als ehrende Anerkennung verlieh u. B. der Prinz-Regent liuitpold den Citel

als Kgl. Bayer. Boflieferant.

Raftlos bis zu feinem im 3ahre 18<)6 erfolgten Ableben waltete Flicolaus Pfifter in dem zur

vollften Blüte gediehenen etabhffement. Balte er doch in feinem Sohn, Berrn FTlartin Pfifter die befte
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Stü^e und den würdigen üachfolger erzogen. Und als dann der Cod feine flugen für immer Fchlo^, über=

nahm diefer das fich fo gehobene Unternehmen, um dasfelbe nidit nur auf der ererbten Böhe zu erhalten,

londern noch weiter zur (SeFchäftsausdehnung und ITlehrung des wohluerdienten Rufes der Firma beizutragen.

fluch ITlartin

Pfifter ift von

fSaufe aus

gelernter Piano»

fortebauer. nach-

dem er im Vater»

häufe gelernt,

hafte er das Slück,

bei Firmen wie

Blüthner, Stein»

gröber, Kuhfe,

Chürmer, Lipp &

Sohn u. fl. zu

arbeiten und fich

die heften Zeug»

niffe zu erringen

und erft dann

ging es wieder

nach Würzburg

zurück. Bier grün»

dete fich der Chef

feinen eigenen

Berd und lernte

in jahrelanger

ITlitarbeit den zu»

künftig ihm zu»

fallenden Betrieb

uon 6rund auf

kennen.

3acob P[i[ter, Gründer der Firma

geboren zu Opferbaum, den 1. Snnunr 1770

geltorben zu Würzburfl, den 28. Januar 1838

(Ilacli einem eilten Bolzfchnitte.)

nicolaus PfUter

geboren zu Würzburg, den 5. luli 1837

geitorben zu Würzburg, den 13. ITlürz U%

Der jet3ige Chef

hat den ßaupt»

wert auf den

Bau uon Flügeln

und Pianos ge»

legt, die mit

ihrem uollen und

edlen Con und

ihrer leichten

Spielart eine her» niartin pnfter

vorragende Stel» ieljiger Snhnber der Firma

lung unter den

bayerifchen Grzeugniffen einnehmen, fluch dem je^igen Inhaber wurde ebenfalls die ehrende fluszeichnung

eines Kgl. Bayer. Hoflieferanten zufeil.

möge die alte und doch jugendfrifche Firma auch im zweiten Jahrhundert ihres Beftehens fich

weiter entwickeln, weiter blühen und gedeihen!

martin Pfilter

geboren zu Opferbaum, den 15. flugult 1798

geftorben zu Würzburg, den 27. Hpril 1866

(Dach einem alten Bolzrctinitte.)



mmm
1^

ttitttt
s3

Wilhelm Schmid nadif. (Egon Sdiircks), nürnberg
KgL Baven Bof=niu[ikaIienhandIung und Verlag

Ferniprecher 1821 PlaOO» URCl BarmOniUm^niagaZin Gegründet 1853

fldlerffra^e 26.

Riederlage

aller größeren

niunkyerlagshdufer

unter anderem

Breitkopf & ßärtel, Leipzig.

ültol»

Peters

Steingräber

Uniuerfal Edition in Wien.

u. a.

«-•=3

Sofortige liieferung aller

einheimiFctien und aus-

ländifdien Hlulik.

auch zur Auswahl

überallhin.

.-•-=>

niunk^^^üeihanftalt

(über 120000 Befte).

Exporf.

flusfchlie^licher Vertreter

uon

e. Bediftein,

Bofiieferant, Berlin.

K. Duyfen,

Boflieferant, Berlin.

F. Kaim & Sohn,

ßof'Pianofortefabrik,

Kirdiheini'Stuttgart.

Gebr. Perzlna,

Bof-Pianofortefabrik,

Schwerin.

Steinway & Sons,

riew Vorkund ßamburg.

D. W. Karn,

Wooditock (Kanada).

eitey, niannborg.

Bofberg

Orgel «ßarmonlen

u. a. m.

zu Originalpreifen.
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Die in weiteren Kreiien bekannte Kgl. Bayer. Bofmulikalienhandlung Wilhelm Schmid, Ilürnberg,

wurde im 3ahre 1853 uon dem aus eifenach gebürtigen Wilhelm Schmid, Sohn des gro^herzogl.

Kreisgerichtsrat Carl Schmid, als Buch-, Kunlt- und ITlunkalienhandlung gegründet und in dem

ehemalig Hauptmann Zehler fchen Banfe an der Fleifchbrücke in einem ganz kleinen liädchen eröffnet.

Bald jedoch dehnte fich das Sefchäft foweit aus, da^ der umfichtige Wilhelm Schmid nach Verkauf feiner Budi-

und Kunft=Bbteilung

und Übernahme des

größten Teils der da-

mals einzigen ITlu-

fikalienhandlung

Riegel & Wiefner fein

Gefchäft nunmehr als

reine IHufikalien-

handlung, lieih-fln-

ftalt und Verlag nadi

der fldlerftra^e 26

ins eigene Baus ver-

legen konnte. Der

fluffchwung des ITlu-

fiklebens veranlagte

den tatkräftigen 6e-

fchöftsmann, nach-

dem er bereits in faft

allen größeren Ilach-

barftädten Flieder-

lagen für feine be-

deutende

niufikalien • üeihan-

ftalt errichtet hatte,

in niünchen eine

eigene Filiale zu

gründen.

flach feinem Tode

1888 übernahm fein Sohn Alfred das väterliche 6efchäft, der dasfelbe in gleicher Weife fortführte, bis

ihn häufige Krankheit veranlagte, dasfelbe 1899 an Berrn Egon Schircks, Sohn des Stabsarztes a. D. Dr. med.

H. Sdiircks, zu verkaufen. Unter dem neuen Inhaber blühte das altangefehene 6efchäft neu empor und

erwarb fich durdi feine flusgeftaltung als ITlufik-Verfandgerchäft und Export weit über die Grenzen Bayerns

hinaus, felbft bis übers ITleer, neue flbfa^gebiete und neues flnfehen. Als Schat3meifter des einige Sahre

zuvor gegründeten 1. Bayer,

niufikfeftvereins, betraut mit

der gefchäftlichen üeitung des

1900 veranftalteten 1. Bayer,

mufikfeftes in flürnberg, nahm

Berr Ggon Schircks Cell an

der wohlgelungenen Durch=

führung desfelben, foda^ ihm

bereits im folgenden üahre der Citel eines kgl. Bayer. Bof'fTlufikalienhändlers verliehen wurde.

Bald auch wurde das ITlufikaliengefchäft durch Errichtung eines Pianoforte- und Barmonium-fiagers

erweitert. Die Übernahme von erftklaffigen Vertretungen, wie die der Weltfirma Steinway & Sons, Ilew

Vork-Bamburg und D. W. Karn, Orgel-Barmoniumfabrik, Canada, zu dem fpäter noch die bedeutendften

deulfchen Firmen aus Rord und Süd, wie C. Bechftein, Berlin, Gebr. Perzina, Schwerin und Kaim & Sohn,

Kirdiheim-Stuttgart u. a. m., kamen, ftellt die Firma in die erfte Reihe der bayerifchen Pianoforte-

handlungen. Die traditionellen bekannten reellen Grundfä^e des altangefehenen Gefchäftes, fowie das

gro^e Entgegenkommen des je^igen Inhabers, fiebern der Firma die Sympathie und das Vertrauen aller

bisherigen in- und ausländifchen Gefchäftsfreunde, wie denn diefe Gigenfchaften auch mit Recht Veranlaffung

geben können, die Königl. Bayer. Bof-ITlufikalien- und Pianofortehandlung bei allen mufikgefchäftlidien Fragen

aufs wärmfte zu empfehlen.



ßugo Zierfu^ ^ Flürnberg

mufikalien» und Pianoforte-Bandlung

-2»-^ rnulikalien = [ieihin[tüut und Strelchin[trurnenten=HandIung

Inhaber: Friedrich Stahl

6efchäft5lokaIUäten: flite Fllauthalle, gegenüber dem flpoIIo.Cheater.

Die Firma, gegründet uon Bugo Zierfu^ im 3ahre 1876, hatte feinerzeit in erfter [linie eine be-

deutende Vergrölgerung und Bereicherung des mufikalien-Sortiments ins fluge gefaxt und diefes

mit Glüdt zur Durdiführung gebracht. Die uon der Firma ueranftalteten großen Künitlerkonzerte

haben das Renommee der Firma bald über die Grenzen ITlittelfrankens hinausgetragen und lo die

Firma in Fach- und Künftlerkreilen fowie bei einem großen mufikliebenden Publikum bekannt gemacht.

3n den großen Künltler- und Gelelirchaftskreiien aufs befte eingeführt wurden der Firma relp. deffen Be-

niner noch diuerfe Ehrungen und Auszeichnungen leitens höchfter ßerrfchaften zuteil.

Eine Anzahl uon flileinuertretungen berühmter Klauierfabriken uerfchafften der Firma auch in diefer

Branche bald ein fidi auch außerhalb Flürnberg Itark erweiterndes Renommee.

Bunderte uon flnerkennungsfchreiben über gelieferte Snitrumente wie: Pianinos, Flügel,

ßarmoniums, Streichinftrumente etc. beftätigen die nach jeder Richtung betätigte reelle Bedienung.

Das mufikalien'lieihinftitut, wohl eines der größten Süddeutfchlands, erfreut lieh in- und au[3erhalb

nürnbergs einer fehr ftarken Frequenz.

nach dem im Hlärz 18<?C) unerwartet erfolgten Cod des Gründers der Firma ßugo Zierfuig wurde

die Gefchäftsführung in die Bände des jet3igen Befifters Friedrich Stahl gelegt, der die Firma mit dem

üollftändigen uorhandenen Lager im 3uni 1004 käuflich erwarb.

Die Gefchäftslokalitäten waren bereits im [Tlärz I'?04 uon der Königsftra^e nach der alten fTlaut-

halle, gegenüber dem flpollo-Cheater, uerlegt und ermöglichten da eine bedeutende Vergrößerung des

ganzen nadi uorwärts ftrebenden Gefchäftsbetriebs. Durch die fich bietenden großen Gefchäftsräume war

es möglidi, das rnulikalien»liager den flnfprüchen der fleuzeit entfprechend zu uergrößern.

£s bietet ein umfangreiches Liager der in den Kgl. Seminaren, Kgl. und Städt. mufik'

fchulen, fowie in allen Pnuat-ITlufikinftituten eingeführten billigen Volksausgaben uon Breitkopf & Bärtel,

[iitolff, Peters, Steingräber, Uniuerfal-Gdition etc. größte Auswahl für den fofortigen Bedarf.

Außerdem ein uollftändiges Lager der überall eingeführten fiehr-methoden und Uebungswerke für alle

ITlufikinftrumente.
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neuerfcheinungen auf allen Gebieten der niufikliteratur finden leifens der Firma ßugo Zierfu^

lofortige Beachtung.

Das niufikalien'üeifiinftitut, entfialtend über 120 000 Piecen aus der gefamten niufikliteratur, wird

fortgelegt mit den beachtenswerteften neuerfcheinungen bereichert und ueruollftändigt.

Durch die Übernahme der fllleinuertretung der Kgl. Sächfifchen, Kgl. Schwedifchen und

Kaif. und Kgl. Oefterreidi-Ungarifchen ßof-Pianofortef abrik uon Carl Rönifdi in Dresden

wird den Klaüier=3ntereffenten ein erftklaffiges Fabrikat geboten, das fich infolge feiner vorzüglichen

Gigenfchaften im und Ausland der größten Beliebtheit erfreut. Außerdem hält die Firma noch ein

reichhaltiges Isager anderer Klauierfabrikate, fowie befteingeführter f5armoniums. Gin grolges Streich»

inftrumentenlager, das hauptfächlich den Bedarf der niufikinftltute deckt, wird ffets mit den heften Erzeug»

niffen erhalten und ueruollftändigt.

mit dem Grundprinzip eines ftreng reellen Gefchäftsbetriebs fiebert fich die Firma uon felbft ein

weitverzweigtes Renommee.



Portland^Cement^Fabrik Karlftadt am main

uorm, budwig Roth

Hktien-Gelelirdiaft.

Die Porflandcement'Fabrikation gehört unbeftritten zu denjenigen Zweigen der deutfchen ünduftrie,

welche [ich in den legten Jahrzehnten durch einen großartigen fluffchwung ausgezeichnet haben.

Fabrikanlagen im 3atire 1896

Während im 3ahre 1877 uon 2<D deutfchen Fabriken zirka 2 000 000 normalfaß oder 340 000 000

[Kilogramm Portlandcement erzeugt wurden, beltehen zur Zeit in Deutfchland etwa 100 Fabriken, welche

jährlich ungefähr 29 000 000 Faß oder rund 5 000 000 000 Kilogramm Portlandcement herftellen können.
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Die großen Anforderungen, welche die Bautätigkeit an die Cementindultrie [teilte, regten in den

achtziger Sahren des uerfloffenen Jahrhunderts denn auch zur Erbauung einer auf der ßöhe der modernen

Cechnik ftehenden Portlandcenient=Fabrik in Bayern an. Als befonders geeigneter Plat5 hierfür erwies fich

Karlftadt a. III. mit feinen mächtigen ITlurchelkalklagern und feinen uorzüglichen Gifenbahnuerbindungen

fowohl innerhalb Bayerns felbft, als auch nach Württemberg, Baden, ßeffen und ITlitteldeutfchland,

während ihm gleichzeitig durch die Reubelebung der Schiffahrt auf dem ITlain eine billige Waffer»

Verbindung mit Frankfurt a. III., den Rheinplä^en und den Seehäfen zum Export für den Welthandel zur

Verfügung ftand.

Fabrikanlagen im 3ahre 1906

Huf 6rund diefer hervorragend günftigen Verhältniffe wurde im Jahre 1885 die Portlandcement-

Fabrik Ludwig Roth in Karlftadt a. III. erbaut und zunächft für eine Erzeugungsfähigkeit uon ungefähr

100 000 Fa^ Portlandcement zu 170 Kilogramm netto eingerichtet.

Die genannte Firma wurde im Jahre 1889 in eine flktiengefellFchaft umgewandelt und die

Produktionsfähigkeit fo gefteigert, da^ fie bereits zur Zeit der legten bayerifchen Landes=flusftellung in

nürnberg 50 000 000 Kilogramm oder nahezu 300 000 Fa^ Portlandcement betrug.

Konnte damals bereits die PortIandcement=Fabrik Karlftadt a. m. uormals Ludwig Roth, welche

mit mehreren goldenen flledaillen prämiiert und im Jahre 1896 in Ilürnberg mit dem Staatsdiplom 'ifür

rationellen Großbetrieb und ganz hervorragende Leiftungen in der Cement«
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f abrikationi' ausgezeichnet wurde, einen hervorragenden Pla(3 unter dem Sro^gewerbe Bayerns

beanfpruchen, lo hat dielelbe in den uerfloflenen zehn fahren dlefen Plat5 nicht nur behauptet, fondern

[ich inzwifchen auch eine hervorragende Stellung in der erlten Reihe der Cementindultrie ganz DeutFchlands

errungen. - ITlit einer Jahresproduktion uon über 100000000 Kilogramm ift die Produktionsfähigkeit

der Portland=eement=Fabrik Karlftadt a. FTl. uormals Ludwig Roth, flktiengefelifchaft, feit jener Zeit um

das Doppelte gewachfen und es fteht diefe Fabrik jet3t, ausgerüftet mir einer mafchinellen Anlage uon

acht Dampfkeffeln, uier zwei-- und dreifachen Compound^Dampfmafchinen mit zirka 2000 Pferdeftärken,

fowie drei Ringöfen größter Dimenfionen, zwölf Dietjfch'Fchen Gtagenöfen, fünf Schachtöfen und den

modernften ITlühleneinrichtungen als ein Werk da, welches den gewaltig gefteigerten flnfprüchen der

Eementiteinbrüdie und ßafenanlage

rieuzeit für Portland- und Roman'Cement in jeder Beziehung gewachfen ift. Caufende von Gifenbahn«

wagen bringen ihr Fabrikat weit in das Land hinein, während eigene eiferne Schiffe den direkten

Verkehr mit den ßafenplötjen vermitteln und dem Werke feinen Bedarf an Kohlen von der Ruhr zuführen.
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Schuömarke 'iBauariap

Portland CementTabril^

Karlstadt Vmain
vormals Ludwig Roth. Acfien-Gesellschaft.

D
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litt IUI

. e (nert Sohn & Co. .

^^J^V fllleininhaber : Earl Etkert

^^ff1^ Rei^zeugfabrik. §^
3ahre 1833 hat der Großvater des jetzigen Benders das Sefchäft mit einigen Sehilfen und Lehr-

^ I lingen gegründet und wurden damals nur billige ITleinngrei^zeuge, Zirkel und Reißfedern für Export

fabriziert, bis im Satire 1854 mit Unterftüf5ung des Sohnes Georg, des Vaters des derzeitigen

Befit3ers, auch die Fabrikation der fogenannten Schweizer-Syftem-Reißzeuge befferer und feinfter

Qualitäten aus neufilber^ITletall begonnen wurde.

Bat der Hbfat5 der Fabrikate bis da nur durch nürnberg-Fürther Kommiffionäre ftattgefunden, fo

begann die Firma in den 60 er Sahren den Verfand ihrer Fabrikate nach Deutfchland, Oefterreich, Bolland

und Rußland an die Kundfchaft direkt felbft in die Band zu nehmen, durch Vermittlung uon aufgeftellten

Vertretern in den Bauptftädten und Prouinzreifenden für den Befuch der Prouinzftödte diefer Länder.

Celefon

nr. 1402.

Celegramm-fldrelFc;

Eckert Sohn

Rürnberg.

Fabrik'

Schu^marke.

So wurde das Gefchöft bis 1885 fortbetrieben, bis es im Sahre 1886 auf den derzeitigen Befitjer

überging, der dasfelbe unter großen Schwierigkeiten in rationellen, mit allen Bilfsmitteln der Ileuzeit ent«

[prechenden Fabriksbetrieb überleitete.

Diefes ließtere ift demfelben denn auch nach langjährigen unabläffigen Bemühungen und Fchweren

finanziellen Opfern gelungen, fodaß die heute weithin bekannte renommierte Firma in einem, wie oben

erfichtlich, anfehnlichen, 1886 errichteten und 1896 vergrößerten Fabrikgebäude, durchfchnittlich ca. 100 Arbeiter

in und außer Baus befchäftigt, während eine 18 Pf.»liokomobile und 70 zum Teil felbft konftruierte

SpezialmaFchinen in Verbindung mit eigener Dreherei, Fräferei, Poliererei und Vernicklung, fowie eigener

Schreinerei und Buchbinderei zur Etuifabrikation, die Firma in den Stand feßt, allen flnfprüchen, die man

derzeit in Bezug auf flusftattung und Preiswürdigkeit auf praktifche Zeichen^Unftrumente ftellen kann,

gerecht zu werden.
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Dielen einrichfungen Ht im legten 3ahre noch ein großer FortFchriü gefolgt, indem es möglich

gemacht werden konnte, an Stelle des bisher ausfchlie^lich aus Su^ begehenden Rohmaterials gezogenes

Barfmetall zu verwenden.

mit Ausnahme von nodi einer

einzigen III. Qualitätsforte, zu der

noch neuniber»6u^ verwendet wird,

werden alle Snitrumente uom biU

liglten Schulrei^zeug anfang»

end bis zum teuerlten Snitrument

aus gezogenem ITlelling» und

rieufilber-ßartmetall herge-

Hmerika Vertretungen errichtet find und fo den Fabrikaten der Firma

feit Diahren bekannt und renommiert find, Elbfat3 uerFchaffen.

Präcision
GARANTTRT

Präzilions-Rei^zeuge find mit obigem

Stempel uerlehen.

[teilt, welches durch feine hervor-

ragenden GigenFchaften den ünftru-

menten eine bisher unerreichte Süte

verleiht.

Die Fabrik lä^t heute DeutFch-

land, Oefterreich, Belgien, ßolland,

Italien, Dänemark und Rußland

bereifen, während in England und

welche in dielen Ländern weithin

Billiges Sctiüler Reitzeug.



Pereinigte FränkiFche Schuhfabriken
pormals ITlax Bruft • pormals B. Berneis • fl.-S. • HOrnberg.

,ie Vereinigten Frcinl^iFchen Schuhfabriken uormals ITlax Brult - uormals B. Berneis fl.-S. nürnberg

I

lind das weitaus bedeutendite etabliüenient der Deutfchen Schuhwarenindultrie und in Fort-

währendem Wachstum begriffen.

ßeruorgegangen aus der im 3ahre 1892 ftattgefundenen Vereinigung der beiden früheren Firmen

niax Bruft, Rürnberg und B. Berneis, Fürth, erweiterte die neue ßefelifchaft das von ihr bis

dahin fo ziemlich unbeftritten beherrfchte Gebiet derFilzfchuhfabrikation nach allen Seiten und gliederte

derfelben die Fabrikation feiner Schuhwaren aller Art an, fo daf3 der Betrieb nunmehr fowohl die billigften

Filzfchuhforten, uon zirka Illark 4.- per Duftend beginnend, bis zum feinften Rahmenftiefel umfaßt.

'^.-S'jrs/J'.'

Bauptbetrleb I flürnberg, am flufiefjplaö

Der Hauptbetrieb, am fluffeftplaft Ilürnberg gelegen, umfaßt auch die Kontor» und

Lagerräume und erwies fich fchon in den erften fahren gegenüber dem ftetig wachfenden Umfaft als

ungenügend, fo daft zu bedeutenden baulidien Vergrößerungen gefchritten werden mußte.
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nachdem ein weiteres Ausbauen am fluffe^pla^ nicht mehr angängig war, Tchritt man zur Errichtung

uon Filialen, worunter die bedeutendfte die in Gibit3enhof gelegene Abteilung ift, in welcher aus=

fchlielglich die Fabrikation von Rahmen waren betrieben wird.

L. Kriegbaum , Nbg.

Betrieb II, Sibiftenhof, (Rahmenarbeit)

Außerdem befindet Fich in dem ungefähr 25 Kilometer entfernten Berzogenaurach eine [ehr

lebhaft betriebene Filiale, in welcher hauptfächlich Filzfchuhwaren mittlerer Gattung hergeftellt werden.

Betrieb III, Berzogenouracfi
L Kriegbaum. Nbg
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eine uierte Filiale wurde Ende uerflolfenen Lahres erworben, nämlich die im reglten ündulfrie«

Bezirk gelegene Fabrik in [Tlering bei Augsburg und diele Filiale pflegt in der ßauptlache die Fabrikation

üon Sandalen und [iederhausfchuhen und dürfte lieh binnen wenigen fahren als eine wirkfame

Bilfe zur erhöhung der Produktion erweifen.

Betrieb lU, Hlering

neben dielen mafchinellen Betrieben wird noch eine ganz befonders gro^e Anzahl uon

ßeimarbeitern befchäftigt.

Der Vertrieb der fertigen Waren gefchieht teils direkt uon dem ßauplit5 in Ilürnberg und teils

durch die Zweigniederlaflung in Berlin C, Ileue Friedrichltra^e 38 40, welche fchon uon der uorerwähnten

früheren Firma B. Berneis gegründet und uon der flktien-SefelIfchaft mit übernommen wurde. Dielelbe

unterhält ganz bedeutendes Liager und hat den Fabrikaten der 6e[elirchaft in den erlten GeFchäften

Deutfchlands Eingang uerfchafft.

Wir wollen dielen Bericht nicht fchlief5en, ohne einige ungefähre Angaben, welche einen deutlichen

Begriff uon der mafchinellen Einrichtung dieles großen Etablillements zu geben uermögen, anzufügen:

Die Firma Vereinigte Fränkifche Schuhfabriken, welche zirka 10-11 000 Paar Schuhe pro Cag erftellt,

befchäftigt mit ihren Heimarbeitern, einfchlie^lidi des kaufmännifchen Perfonals, zirka 2400 Köpfe.

ihren Fabriken arbeiten <) Dampfkeflel mit 7 Dampfmafchinen und 3 elektrifchen ITlotoren,

zufatnmen über 500 Pferdeftärken leiftend, welche eine umfangreiche Zahl uon Bilfsmafchinen betreiben.

3n ununterbrochener Tätigkeit laufen - uon den dazu gehörigen Bilfsmafchinen abgefehen - u. A.:

24 Zwickmafchinen, 32 Durchnähmafchinen, 70 Stanzmafchinen, über 600 Steppmafchinen allerneuelter und

praktifchfter Konltruktion und tro^ diefer außerordentlich großen Anlagen zeigt (ich die zwingende

notwendigkeit einer baldigen weiteren Vergrößerung, um der nachfrage nach den Fabrikaten, die fich

allgemeiner Beliebtheit erfreuen, gerecht zu werden. Der Umfaß erftreckt fich in der Bauptfache nach

Deutfchland; doch ift auch der Verfandt nach den übrigen europäifchen und teilweile überleeifchen Gebieten

nicht unbedeutend.

Das Aktien-Kapital betrug bei der Gründung 750 000 FTlark und ilt leitdem fucceffiue auf

3 250 000 mark erhöht worden; die Referuen betragen über 1 000 000 [Tlark.

Zwifchen der Gefchäftsleitung und den Angefteilten befteht ein gedeihliches Verhältnis, welches zur

rafchen und glücklichen Entwicklung beigetragen und gute Garantien für weiteres Blühen und Gedeihen bietet.
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Pereinigte FränkiFche Schuhfabriken

uormals ITlax Bruff • uormals B. Berneis

1^
nürnberg. J
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5ean Stadelmann & Co,, Ilümberg
Fabrikation von Speckfteinbrennern für Leuditgas, Olgas und flcetylen

Fabrikation uon elektrifchen 3foIatoren aus gedrehtem Speckitein und gepreßtem Speckftein (Sfecolith).

Fabrikation uon Stecolitii-Hrtikeln ^^^^ Eigenes Speckfteinbergwerk 'lemilienzediei'

für uerfdiiedene Zwecke Chiersheim im Fichtelgebirge.

Fabrik-marke.

ie Firma, welche im 3ahre 1872 gegründet worden war, hat [ich aus den kleinften Anfängen zu einem

umfangreichen Unternehmen emporgearbeitet und uerforgt mit ihren je^igen, zum Ceil fehr ver-

zweigten Betrieben die

gewaltigen 3nduftrien

der Gasbeleuchtung

und der elektrifchen

Beleuchtung, ferner des

ITlotor- und Automobil-

baues mit den notwen-

digften Ceilen, nämlich

den 3folatoren gegen

Wärme und Elektrizität

für alle nur erdenklichen

SpezialZwecke.

Die Firma beFchäf-

tigt in den uerfchiedenen

Betrieben zirka 250

Arbeiter und Arbeite-

rinnen und eine größere

Anzahl uon technifchen

und kaufmännifchen

Angefteilten.

Der ganzen Fabri-

kation liegt ein einziges

Rohmaterial, nämlich

der Speckftein, zu

Grunde und dies uer-

Rauchquarz, fogenannte Dendriden uon ITlangan und Eilen etc. finden lieh

anlaßt, über das fTla-

terial lelblt einiges zu

berichten.

Das niineral Speck-

Itein kommt fo, wie es

lieh zur \7erarbeitung

für Gasbrenner und

(ihnlidie Fabrikate eig-

net, nur im Fichtel-

gebirge in Bayern uor.

Uriprünglich hat man

es mit einem liager

uon dolomitifchem Kalk

zu tun, den Itark kielel-

Iciurehaltige Gewäller

durchletjtenundchemifch

und phylikalifch lo

veränderten, daf5 fchlie^-

lieh kielellaure FTlag-

nelia, d. i. Speckitein,

gebildet wurde. Die

Einfchlülle uon fTlinera-

lien, die im einitigen

Kalklager uorhanden

waren, wie Graphit,

auch im Speckitein.

Sonft widerftandsfähige ITlineralien wie Quarz, Kalkfpath, Bitteripath, ITletaxit, Cremolit, lind mit
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in Speckifein übergegangen, ohne dabei ihre Kryltallform einzubüßen. So findet man je^t als Raritäten

die uon den FTlineralogen [ehr gefuchten Pfeudomorphofen, deren Gntitehung feit langer Zeit die

Gelehrten berdiöftigte.

Die Farbe des Speckffeins ift eigentlich weiß wie Kreide, jedoch kommen infolge organifcher und

mineralifcher Beimengungen alle

möglichen Farbennuancen, wie

gelblich, rötlich, grünlidi, bläu=

lidi, bräunlidi uor.

Der Speckftein liegt einge»

bettet in kartoffel= bis kopfgroßen

Brocken in dem Fogenannten

ITlulm, einem uerfchiedenartig

zufammengefeßten fietten, teil=

weife ift er aber auch direkt an

hartes Kalkgeftein angelagert.

£r wird aus Ciefen uon 20 bis

zu 30 rrietern bergmännifch zu

Cage gefördert.

Die Speckfteingruben des

Fichtelgebirges waren früher in

den Bänden des Staates, der fie,

da man mit dem jeßt wertvollen

niateriale nichts anzufangen

wußte, verkaufte. So kamen diefe

Zechen in die Bände uon Pri-

vaten, die fie lange Zeit nur

wegen Gewinnung der Pfeudo»

morphofen betrieben.

3n Chlersheim, dem Orte,

in deffen nächfter flähe das Speck-

fteinbergwerk '(Gmilienzechei'

uon 3ean Stadelmann & So. liegt.

werden bei Ausgrabungen manchmal kleine runde Kugeln aus gebranntem Speckftein uorgefunden; deshalb

haben die Thiersheimer heute noch den Spißnamen 'iKugelfchaberi'. ITlan nimmt an, daß diefe Kugeln im

niiftelalter als Büdifenkugeln verwendet worden Feien; fie feien uon Thiersheim aus in Wagenladungen nach

Ilürnberg und von dort aus durch ganz Deutfchland gefandt worden.

Funde von uerfdiiedenartigen Gefäßen in der Ilähe uon Göpfersgrün und Wunfiedel deuten auf

die Verwendung des Spedkfteins in uorgefchichtlidien Zeiten hin. Grft in neuerer Zeit hat der Speckftein
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mehrfache Verwendung gefunden und namenflidi ift er je^t ein unerfe^bares FTlaterial für die Fabrikation

uon Gasbrennern, EIcefylenbrennern und elektrifchen 3folatoren.

eine merkwürdige Gigenfchaft des Speckfteins ilt die, in gewöhnlichem Zuftande fo weich zu Fein,

da^ er [ich leicht mit dem ITleffer fchaben und bearbeiten lä^t, da^ er aber im Feuer fo hart wird, da^

er 6Ias rit5t und am Stahle Funken gibt. 3n gebranntem Zuftande find dann auch die aus Speckftein

hergeftellten Waren, befonders Gasbrenner, unuerwüftlich. Speckfteingasbrenner und üfolatoren können

deshalb uiele 3ahre benü^t werden, ohne irgend welche Veränderung zu erleiden; die Brenneröffnungen,

Schnitte und Bohrungen bleiben immer gleichmäßig fcharf, und Veränderungen durch Oxydierung oder Ver-

brennung, wie dies bei Eilen- oder ITIeffingbrennern meiftens der Fall ilt, lind uollltändig ausgefchloffen.
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Gleichzeitig Ut Speckffein auch ein guter Wärmeifolator. Bei den daraus hergeftellfen Gasbrennern

kommt daher die Verbrennungswärme des verbrannten Safes der Flamme Felbft zugute. Die Wärme kann

nicht durch die ITletallröhren der Gasarme zurüdtgeleitet und ausgeftrahlt werden und [o für die Flamme

verloren gehen, wie dies bei ITletallbrennern der Fall ift. Die Flamme eines Speckfteinbrenners wird alfo

jederzeit heller fein als die Flamme eines ITletallbrenners gleicher Konftruktion bei gleichem Gasverbrauch,

welch le^fere noch den unangenehmen üachteil haben, da^ überall dort, wo fie verwandt werden, der Gas-

hahn fehr hei^ wird. So werden nicht nur Schnittbrenner und Zweilochbrenner in den alleruerfchiedenften

Konftruktionen und Gröben hergeftellt, auch Rundbrenner, fogen. flrgandbrenner, die Bülfen von üntenfiu-

brennern bis zu den größten IRuftern, Bunfenröhren für Abzüge und Kochbrenner werden aus Speckftein

gemacht. Für Gasglühlichtbrenner werden entweder die ganzen Oberteile aus Speckftein hergeftellt, oder

wo man aus konftruktiuen Gründen ein anderes Oberteil gewählt hat, wird doch gewöhnlich noch ein Spedi»

fteinring als Wärmeifolator in den Brenner eingefchaltet.

Wie die meiften Körper, die fchlechte Wärmeleiter find, fo ift auch Speckftein ein fchlechter eiektrl-

zitätsleiter, und mit den ftetig wadifenden Bedürfniffen der Elektrotechnik erfreut fich die Verwendung von

Speckfteinteilen in gebranntem oder ungebranntem Zuftand als üfolatoren für Elektrizität einer zu-

nehmenden Beliebtheit.
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Es ift begreiflich, da^ auch andere 6egenftände, die einer rafchen flbnüf5ung unterworfen waren,

gerne aus gebranntem Speckftein hergeftellt werden. Dies ift z. B. der Fall bei den Ulatrizen für die

Bleiftiftfabriliation, Spindelpfannen für Webftühle, flichhöhnchen für Wafferleitungen etc.

Die hauptiächlichften Artikel der Speckftein-^nduftrie waren urfprünglich die Gasbrenner, welche

durdi Dreh' und Fraisarbeit hergeftellt wurden. Diefe Berftellung der Speckfteingasbrenner hat jederzeit

uiel nachdenken und Gefchicklichkeit erfordert. Die meiften Stücke müffen bis zur Fertigftellung uiele Bände

paffieren; die meiften hierzu notwendigen Spezialuorrichtungen müffen in eigener Regie hergeftellt werden.

Die uerfchiedenen Fabrikate uon 3ean Stadelmann & Co. haben ihren Weg durch die ganze Welt

gefunden. Die Errungenfchaften der Beleuchtungstechnik, die insbefondere feit der umfangreichen Ver-

wendung des elektrifchen liichtes auch in der Sasbranche einen mächtigen fluffchwung ueranla^t haben,

haben zu komplizierten Formen uon fogen. üntenfiubrennern, zur Erfindung des fluer'Fchen Gasglühllchts,

des 3nuertbrenners geführt und immer wieder hat das Speckfteinmaterial dabei eine neue durch kein

anderes material gleich gut erfetjbare Verwendung gefunden.

Beim Gasglüh-

licht, bei dem der

Brennerkopf

eine weite Aus-

ftrömungs-

Öffnung für das

Gas erhalten

hat, dient das

Speckfteinmate-

rial zur 3folie-

rung derjenigen

metallteile, die

infolge zu

großer

Erwärmung die

Ökonomie des

den und die Firma ?ean Stadelmann & 60

Brenners beein-

trächtigen wür-

den.

Als das flce-

tylen mit feinem

tonnenähnlichen

Licht feinen

Siegeszug durch

die Welt begann,

war es wiede-

rum der Speck-

ftein, mit

welchem FTlate-

rial die beften

flcetylenbrenner

hergeftellt wur-

mit an der Spi^e förderte diefe ündufhrle in erfoigreichfter Weife,

foda^ die unübertroffenen flcetylenbrenner diefer Firma, welche vielfach patentamtlich gerchüt3t wurden,

den Weltruf diefer Firma weiter förderten.

Für die fehr komplizierte FTlaffenfabrikation uon flcetylenbrennern, uon denen manche kleine

technifche Kunftwerke genannt werden könnten, mußten ebenfalls wieder in eigener Regie neue komplizierte

Spezialmafchinen konftruiert werden, welche Sicherheit für die Gleichmäßigkeit und das gute Funktionieren

diefer komplizierten Brenner gaben.

Die am meiften verwandten flcetylenbrenner find folche, die aus einem Stück Speckftein hergeftellt

find, fodaß zwei mit erweitertem Keffel und Luftzuführungen uerfehene Brenneröffnungen in einiger Ent-

fernung voneinander fich gegenüber liegen, welche nur dann ein fchönes Flammenbild geben, wenn die aus

den beiden flusftrömungsöffnungen hervortretenden Gasftrahlen genau in einer Ebene liegen und in richtigem

ftets gleichmäßigem Winkel aufeinander treffen.

Weiter führen die hervorragenden Eigenfchaften des Spedifteinmaterials, die fleh fo vorteilhaft in

der Beleuchtungs-Ünduftrie zeigten, das ITIaterial erfolgreich zur Verwendung als elektrifche Sfolatoren bei der

[Tlotoren-^nduftrie ein und die Zahl der für diefe Branche verlangten Illodelle wuchs ebenfalls ins Ungemeffene.



So reich die nioforeninduftrie bei ihrem glänzenden Wege durch die legten Jahrzehnte an Frucht»

baren Gedanken war, fo umfangreich waren die Formen, die es herzuitellen gab. Den I^leinen ITlodellen

machten immer größere Pia^ und die Schwierigkeit, ihrer ßerftellung wuchs mit der 6röige der Stücke,

weil bei dem natürlichen Speckftein mit der Srö^e der Stücke die Ungleichheit im Gefüge wdchft und weil

die Zerftörung, die folche Stücke beim Brennen erleiden, oft reichliche ITlühe zu Schanden madit. Daher

ift es wohl nahe gelegen, den Zufälligkeiten des ITlaterials und der Fabrikation zu begegnen in der

Schaffung eines Produktes, deffen homogene Befchaffenheit nicht angezweifelt werden konnte.

Audi wiefen wohl die reidilidh entftehenden Fabrikationsabfälle, für die es bis dahin kaum

eine anderweitige Verwendung gab, auf den Grfa^ des natürlidien Speckfteins durch einen künftlichen

gepreßten Speckftein hin.

Diefes Problem wurde denn auch in befter Weife gelöft und es wurde für die Fabrikation uon

gepreßten Speckfteinartikeln (Stecolith'Waren) eine SpeziaNflbteilung gegründet, die in erfter fiinie darauf

hinzielte, bei jenen Artikeln eine ITlaffenfabrikation zu ermöglichen, deren Berftellung aus natürlidiem

Speckftein infolge der geringen Srö^e, oder infolge ihrer komplizierten Form nidit rationell erfchien.

Der gepreßte Speckftein, welchem die Firma 3ean Stadelmann & Co. den llamen Stecolith gab,

zeigte neben abfoluter Gleichförmigkeit die vorzüglichen GigenFchaften des natürlichen Speckfteins: Bohes

Jfolierungsuermögen gegen Wärme und Elektrizität, gro^e ßärte und Widerftandsfähigkeit gegen Druck und Sto^.

Diefe Spezialabteilung für Stecolithfabrikation uon 5ean Stadelmann & So. ift heute mit den

modernften ITlafchinen für Crocken» und Ilalgpreffung eingerichtet. Es finden dort auch befonders konftruierte

Glafieröfen, Trockenöfen und Brennöfen für befonders hohe und gleichmäßige Cemperaturen Verwendung;

außerdem wurde eine befondere mechanifdie Werkftätte mit modernen metallbearbeitungsmafdiinen zur

Anfertigung und Reparatur der für diefe Fabrikation notwendigen Illatrizen eingeriditet.

Den Reichtum an allen möglichen Formen, den menfchlicher Geift zu erfinnen vermag, findet man

unter den ITlodellen diefer Spezialfabrikation und ihre Produkte uerforgen die Iiicht» und Wärme^Cedmik,

die Fabrikation elektrotechnifcher Artikel, den ITlotorenbau und die für das Automobil fo wichtigen Zündungen

mit Jfolationen.

Der Bändel mit allen dielen Produkten geht über die ganze Welt und teils eigene Filialen, teils

mit der ßauptfirma eng liierte Gefchäftshäufer im Auslande beforgen den Verkauf. Diefe Firmen find: London,

new'Vork, Paris, Bruxelles, Berlin, Wien, Chattanooga und andere mehr.

Der hohe Protektiuzoll, der in den Vereinigten Staaten uon üordamerika eingeführt wurde und

infolgedeffen ein hauptfächliches Abfaßgebiet uon Speckfteinbrennern uerluftig zu machen drohte, ueranlaßte

die Firma 3ean Stadelmann & So. fogar zur Gründung einer Filialfabrik im Süden uon Rordamerika,

in ehattanooga im Staate Cenneffee, weldie unterftü^t durdi die reichen Erfahrungen des Stammhaufes

bald in Amerika einen hohen Ruf uon Iieiftungsfähigkeit und Solidität errang.

So uerforgt ein auf einem fehr kleinen Raum befchränktes ITlineraluorkommen in Bayern durch

die Tätigkeit der Firma 3ean Stadelmann & So. in Ilürnberg die Welt mit Caufenden uon kleinen [und

kleinften Artikeln, deren Zwedimäßigkeit, ja deren Vorhandenfein der [laie bei den großen Schöpfungen

unterer modernen üngenieurkunft gar nicht ahnt und die teilnehmen an der Wichtigkeit eines Bewegungs-

mechanismus, ob durdi fiicht, ob durdi Wärme, oder den elektrifchen Strom durch die Gewährleiftung der

Ökonomie der betreffenden Einrichtung infolge ihrer glänzenden ifolierenden Eigenfchaften.
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'

Bayerirdies SchiKahrts-Kontor

Eilfred flUfdlÜler & Co., @e!enrcha» mit befdirankter ßafiung

Würzburg,

Die in Frankfurf a. ITl. am 15. Februar 1882 errichtete Speditionsfirma Alfred flltfcfiüler & Co.,

6. m. b. B., kann heute auf ein beinahe 25jähriges Beftehen zurückblicken. Die 25 5ahre waren

für die Firma gleichbedeutend mit raftlofer Arbeit, der denn auch der Erfolg nicht uerlagt blieb.

Die tatkräftige Leitung des Begründers Alfred Altfchüler hob das ßefchäft nach wenigen Sahren weit über

Gilernes Schleppfdiiff .iflltfdiüler Uli' (450 Cons gro^) am Bolzeinladen im Würzburger Bafen

den Rahmen eines mittleren Speditionsgefchäftes hinaus und machte dadurch im 3ahre 1807 es notwendig,

um Raum für eine noch weitere Entwicklung zu fchaffen, die Firma in eine GefellFchaft mit befchränkter

ßaftung umzuwandeln. 1898 erlitt das neue Unternehmen einen herben Verluft durch das frühzeitige Bin«

fcheiden des Berrn Alfred Altfchüler. Die übrigen Sefellfchafter, ßerr Julius Alban und Berr Alfred
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Rebenfeld führten die Sefelifcfiaft im gleichen Seifte weiter und ficherfen derfelben dadurdi eine ffetige, gleich»

mäßige Fortentwicklung. Die Ausdehnung, die der Sammeluerkehr, fowie das Rollfuhrgefchäft gewonnen

hatten, machten es im Söhre 1901 wünfchenswert, nodi eine andere leiftungsföhige Firma auf diefem 6e=

biete dem Unternehmen anzugliedern. Zu diefem Zwecke wurde die feit 1849 in Frankfurt a. m. domizi=

lierte Firma «i Frankfurter fiagerhaus und Cransport=Somptoir ßdi. 5. Iienne & Co. uorm. Bch. ßenle»'

käuflich erworben. Reben den Bahnfpeditionen war indes nie das uornehmfte Ziel der Firma «izeitgemö^e

flusgeftaltung der Frankfurter RheinfchiffahrtS'Verbindungeni' aus den flugen verloren worden. 3n Ver=

ftändigung mit leiftungsfähigen RheinfchiffahrtS'SefelIfchaften wurden regelmäßige Abfahrten nach und uon

den Rhein'See=ßäfen Rotterdam, flmfterdam und Antwerpen eingerichtet und dem Durchfrachten=Verkehr

nach und uon England, Amerika, den Ilord' und Oftfeehäfen, dem ITlittelmeer etc. größte Aufmerkfamkeit

zugewandt. Dank den unausgefeßten Bemühungen entwickelten fich diefe Verkehre in ungeahnter Weife.

Um allen Anfprüchen, die an ein bedeutendes Schiffahrts- und Speditions=Unternehmen geftellt werden

können, gerecht zu werden, wurden ein großes Tarifbureau, eigene Gxpeditionsbureaus am ßafen, Bahnhof

und Zollamt eingerichtet. Befondere Telefon^lieifungen zwifchen diefen Betriebsftellen und dem Baupt=

bureau ermöglichen eine rafche und fichere Abwicklung der Gefdiäfte. Für den Verkehr mit der Frank«

furter Bandelswelt beftehen in Frankfurt a. Hl. 4 Anfchlüffe an das Reichs=Telefon, während der ftarke

Telefonuerkehr mit auswärts es erforderte, hierfür einen befonderen Anfchluß zu referuieren. Die EnU

Wicklung des Verkehres hatte 1899 die Errichtung einer Zweigniederlaffung in Illainz, 1901 in Bingen,

1903 in niannheim und 1904 in Rotterdam notwendig gemacht. Zu Beginn des Lahres 1902 hatte der

Tod wiederum uiel zu früh den ßefellfchafter Berrn Alfred Rebenfeld dem Unternehmen entriffen.

Zu deffen Erfaß trat zu Anfang 1903 der Direktor der Amffel Rhein»[nain''Dampffchiffahrts=Sefelirchaft ßerr

Auguft Varenkamp als ©efellfchafter und Sefchäftsführer ein. ~ Anfang 1906 machte die immer fort»

fchreitende Entwicklung des Unternehmens die Berufung weiterer 6efchäftsführer notwendig und wurden

hierzu die langjährigen ITlitarbeiter und Prokuriften der Firma, die Berren Otto 6orfh und Iiudwig Kauf»

mann, beftellt.

Der im Sahre 1901 uerfuchsweife begonnene ITlainfchiffahrtsbetrieb hatte fich als lebensfähig er=

Wielen und wurde nunmehr die Schaffung eines eigenen Obermain* und ITlittelrhein'Dienftes in die Wege

geleitet. Der Verkehr nach und uon Würzburg und Frankfurt a. m. war bis dahin nur uon Partikulier»

fchiffern unterhalten worden und entbehrte die dem ßandel fo notwendige Regelmäßigkeit. Die Firma

Alfred Altfchüler & Co., S. m. b. B., entfchloß fich zum Kauf und Bau eigener mainfchiffe, fowie zur

Charterung einer ganzen Anzahl für die Ulittelrhein' und Obermainfahrt geeigneter Schiffe. Die Firma

hatte die 6enugtuung zu fehen, daß ihre Beftrebungen uon der Kundfchaft in reichem ITlaße unterftüßt

wurden. — Die Umwandlung ihrer bisherigen Agentur in Würzburg zu einer felbftändigen Riederlaffung

wurde dadurch ein zwingendes Erfordernis. 3m Oktober 1903 wurde dann auch im ßandelsregifter in

Würzburg die Firma <(Bayerifches Schiffahrts--Kontor Alfred Altfchüler & Co., (5. m. b. B.,i' eingetragen.

Die Firma «iBayerifches Schiffahrts^Konton» wurde gewählt, weil fich das Unternehmen zur Aufgabe geftellt

hat, die Entwicklung des bayerifchen ITlainuerkehrs nach Kräften zu fördern, den üntereffen des bayerifchen

Bandeis durch zuuerläffige Beförderung zu dienen und weil dadurdi hervorgehoben werden follte, daß auch

in Bayern die Schiffahrt, wenigftens für die direkt am ITlain gelegenen Pläße uon Bedeutung ift. Für das

übrige Bayern wird die Schiffahrt ein größeres üntereffe erft dann gewinnen, wenn der Ulain durch die

geplante Kanalifierung bis Würzburg Sroßfchiffahrtsftraße geworden ift und wenn den Obermainhäfen uon

der bayerifchen Eifenbahn=Verwaltung Umfchlagtarife bewilligt werden. Der bedeutende Umfchlaguerkehr

in Würzburg, den diefer Bafen feit 1903 zu uerzeichnen hat, ift nur durch große Opfer der Schiffahrt»

treibenden möglich geworden. Das 'iBayerifche Schiffahrts^Kontor» hat in Erwartung der Gewährung



ermäßigter Umfchlagtarife eine Reihe Transporte über Würzburg und den niain gelenkt, die dauernd auf

diefem Wege nur gehalten werden können, wenn audi die bayerifche Regierung zu entgegenkommen bereit

ift. Es darf, wie uon regierungsfeite gefchehen ift, aus dem Umltande, daß Fich bereits ein großer Umfchlags-

uerk^hr in Würzburg entwickelt hat, nicht gefchlofien werden, daß kein Bedürfnis uorhanden fei, für die

Obermainhäfen ermäßigte Umfchlagstarife einzuführen; im Segenteil, das Balten des gegenwärtigen Ver-

kehres und die weitere Entwicklung der ObermainFchiffahrt find uon der glücklichen liöfung diefer Frage abhängig.

Die Konforflagge des «Bayerifchen SchiffahrtS'Kontors Alfred flltfchüler & Co. 6. m. b. B.t» zeigt

in der mitte der deutfchen Reichsfarben den bayerifchen liöwen in blauweißem Feld. Der bayerifche üöwe

hält in feinen Pranken den Schiffsanker. ITlöge diefes Wahrzeichen der Firma Alfred flltfchüler & Co.

6. m. b. B. ein prophetifches fein und der bayerifche Löwe für alle Zeiten ein warmes Berz für die

bayerifche Schiffahrt haben!

Zwifchen Würzburg und Frankfurt a. Hl. finden heute zirka dreimal wöchentlich, nach und uon

Würzburg-niannheim zweimal wöchentlich regelmäßige Abfahrten ftatt, durch deren Einrichtung dem Würz-

burger Bändel der Verkehr mit Frankfurt und FTlannheim wefentlich erleichtert und in uielen Fällen über-

haupt erft ermöglicht wurde. - Dem uon der Firma befondere Aufmerkfamkeit zugewandten Bayerifchen

Bolzhandel wurde Gelegenheit geboten, über Würzburg und Ochfenfurt die für den Rieder» und fllittelrhein

beftimmten Schnitthölzer zu verladen. Bis zur Aufnahme diefes Verkehres durch das "iBayerifche Schiff-

fahrts-Kontor Alfred flltfchüler & Co. G. m. b. B. war der größte Cell der bayerifchen Schnittholz-üadungen

nicht über den ITlain, fondern über Beilbronn (fleckar) und über FTlannheim und Karlsruhe uerladen worden.

Die Frankfurter Zentrale der Firma flltfchüler & Co. G. m. b. B. war naturgemäß während der

derGntwidilung der ObermainFchiffahrt zugewandten Cätigkeit ihres Würzburger Baufes auf weitere flusdehnung

ihrer Rheinfchiffahrtsbetriebe eifrig bedacht, denn im engften Zufammenhang mit einer allen flnfprüchen

genügenden Obermainfchiffahrt fteht natürlich eine vorzügliche Verbindung uon und nach Frankfurt a. ITl.

und nach und uon allen Rheinhäfen. Solange eben ohne fTlainkanal die Großfchiffahrt auf dem Obermain

nicht möglich ift, müffen die uon und nach dem Obermain beftimmten Güter uon und nach den Seehäfen

Rotterdam, flmfterdam und flntwerpen in Frankfurt a. fTl. in oder aus den großen Rheinfchiffen der

Frachterfparnis wegen umgeladen werden. Die Firma fllfred flltfchüler & Co. G. m. b. B. in Frankfurt a. ITl.

traf, nachdem die Rhein- und Seefchiffahrts-Gefellfchaft in Köln die ITlainzer Rhederei-Gefellfchaft Chomae,

Stenz & uan ITleeteren, die flmftel-Rhein-fTlain-Dampffchiffahrts-Gefellfchaft durch Kauf und die Kölnifche

DampfFchleppFchiffahrts-GefelIFchaft durch Fufion erworben hatte, mit der Rhein- und Seefchiffahrts-Gefellfchaft

in Köln ein flbkommen, wonach fie auf die Ausführung eines eigenen Rhederei-Betriebes auf dem Rhein

verzichtete und dagegen die General -Vertretung der durch den Zufammenfchluß der uerfchiedenen

Gefellfchaften zu einer der mächtigften Rheinfchiffahrts-GefelIFchaften gewordenen Rhein- und Seefchiffahrts-

GefellFchaft für Bayern und Öfterreich übernahm. Weitere Kreife wird die Catfache intereffieren, daß die

in die Rhein- und Seefchiffahrts-Gefellfchaft aufgegangene Kölnifche DampffchleppFchiffahrts - Gefellfchaft

diejenige Schiffahrts-Gefelifchaft auf dem Rhein gewefen ift, welche im 3ahre 1841 zuerft den Dampffchlepp-

betrieb auf dem Rhein zur Einführung brachte. Die gefamten Rheintransporte der Firma Alfred

AltFchüler & Co. G. m. b. B. werden nunmehr durch das umfangreiche Schiffsmaterial der Rhein- und

Seefchiffahrts-Gefellfchaft auf dem Rhein transportiert.

Abfahrten in beiden Richtungen geboten. - 3m Verkehr nach und uon dem fTlittelrhein und Rotterdam

flach und uon Frankfurt und Rotterdam werden 2

„ „ „ Amfterdam 1

„ Antwerpen 1

„ Köln, Düffeldorf, Duisburg 3

3 mal pro Woche

2 „ „

2 „ „

4

Ü
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wurden Sdinelldampf er »Abfahrten eingerichtet die eine Reifezeit uon Frankfurt a. ITl. nach Rotterdam

von 2V2-3 Cagen, von Rotterdam nach Frani^furf a. III. uon nur 4-5 Cagen ermöglichen. Den Ober-

mainfchiffahrtS' und den 5dileppkahn = Betrieb nach und uom IHittelrhein führt die Firma Alfred

flltfchüler & Co. G. m. b. ß. auch weiter mit eigenem Schiffsmaterial aus. - Band in Band mit der

Vereinbarung, welche mit der Rhein= und Seefchiffahrts-Sefellfchaft wegen dem Rheinfchiffahrts-Betriebe

getroffen wurde, ging nun die Perbefferung in der Abfertigung der Schiffe und der glatten Abwicklung der

Speditionen an dem Obermain und den Seehäfen.

Durchdrungen von'der Auffaffung, da^ nur durch einen einheitlichen Betrieb und durch möglidifte

Zufammenfaffung aller Kräfte die für die Schiffahrt und Spedition unerlälgliche größte üeiftungsfähigkeit

erreicht werden könne, vereinbarten die Rhein» und Seefchiffahrts»Sefelirchaff in Köln und die Firma

Alfred Altfchüler & Co. 6. m. b. B. in Frankfurt a. ITl. die Errichtung einer neuen ßefellfchaft (mit

befchränkter Baftung) unter der Firma «iRhein» und See-Speditions-Gefellfchaft m. b. B.i» mit Iliederlaffungen

in Rotterdam, Antwerpen, ITlainz und IRannheim. Die Rhein» und Seelchiffahrts-Gefelirchaft brachte hierin

die von ihr übernommenen Speditionsbetriebe der Ulainzer Rhederei»Gefelirchaft Chomae, Stenz & van ITIeeteren

in ITlainz, Antwerpen und Rotterdam ein, die Firma Alfred Altfchüler & Co. G. m. b. B. ihre Filialen in

IHainz, Ulannheim und Rotterdam. Binzugenommen wurden noch die feit langen Sahren beftehenden

Speditionsfirmen Cheod. Dasbach in Rotterdam und Antwerpen und C. G. ITlaier in ITlannheim und

Ludwigshafen. Dadurch wurde an den bedeutendften Rhein» und Seehäfen ein leiftungsfähiges großes

Speditions»Unternehmen gefchaffen, an dem die Firma Alfred Altfchüler & Co. G. m. b. ß. in Frankfurt und

Würzburg in hervorragendem ITla^e beteiligt ift. 3hre Cätigkeit kann fie nunmehr allein den Gebieten

Bayern und Öfterreich zuwenden, weil ihre 3ntereffen am Rhein durch ihre Beteiligung bei der Rhein»

und See»Speditions=Gefelirchaft m. b. B. in jeder Weife gewahrt find. Sie kann nunmehr ihre ganze

Aufmerkfamkeit der Entwicklung uon Frankfurts Rheinuerkehr und der Obermainfchiffahrt widmen. 3m

füddeutfchen Speditionsbetriebe ift fie heute ein Faktor uon nicht zu unterfchä^ender Bedeutung. Sie

unterhält uon Frankfurt a. III. nach Ilord» und Süddeutfchland den bedeutendften Sammelladungsuerkehr.

nach Frankreich, Italien, der Schweiz und England ftehen Spezialuerkehre für Eil» und Fraditgut dem

Publikum zur Verfügung. Eine Feffftellung hat ergeben, da^ die durch die Einrichtungen der Firma

regelmäßig befchäftigten Arbeitskräfte mit ihren Familien über 1000 Köpfe zählen. Allein in ihren Bureaus

in Frankfurt a. III. und Würzburg find über 80 kaufmännifche Beamte für fie tätig. Es ift dies wohl

ein Refultat, das der Firma ein Recht gibt, auch uon einem anderen als rein gefdiäftlichen Standpunkt

mit Befriedigung auf ihre Arbeit zurüd^zublidten.

Eine große Anzahl allererfter Firmen zählt uon den erften fahren ihrer Tätigkeit an bis auf den

heutigen Cag ununterbrochen zu ihren GeFchäftsfreunden und gar uiele find es, die feit 10 und mehr

Sahren ihre Waren nur durch die Vermittlung der Firma Alfred Altfchüler & Co. G. m. b. B. befördern laffen.

Die Firma betrachtet es dagegen ihrerfeits als ihre uornehmfte Aufgabe, dem Bändel und Verkehr

zu dienen, durch Fchnelle Beförderung und billigfte Frachten den Waren»Abfaß und »Bezug zu erleichtern.

Die denkbar größte lieiftungsfähigkeit auf allen Gebieten der Spedition und Schiffahrt, ihre reichen

Erfahrungen und Kentniffe der Eifenbahn»Carife und Eifenbahn=Politik werden fie in den Stand feßen,

auch in Zukunft auf der Bahn des Erfolges weiterzufchreiten.
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6. Zimmermann
§^41. ntetallrahmen^ Spiegel» und Bilder-Fabrik §^46

Zirndorf bei Dürnberg
Celefon 501 Fürth • • • Gegründet 1880.

Fabrikation

üon :

CaFchen», Band-, Coileffe- und Wandfpiegeln Jeder Rxt

in Zink-, Flickel-, meifing- und Bledi-Falfung,

Spezialität:

Zinkfpiegel, Reklamelpiegel, 6eduld= und Scherzfpiele, Glasbilder,

Diaphanien, ein- und dreiteilige Spiegel, Raliergarnituren, Blecfilpiegeldolen.

[leiftungsfflhlgftes und größtes Unternehmen in diefer Branche.





mm mm
michael Seidel, Zirndorf

ßodiets

5peziaI = Fabrik

Kinderfchlotfern

(Bayern)

üin Raftles.

Größtes efabliHemenf der Welt diefer Branche.

Die Sdiloüernfabrik, welche heute über 100 flrbeitsleute uer»

fügt, mit den modernften maFchinen ausgeftattet Ift und

mittels Elektrizität betrieben wird, wurde im 5ahre 1879

gegründet und ilf aus den denkbar kleiniten Verhältniffen heruor-

gegangen.

nachdem nun fchon in den 80 er 3ahren mancherlei Ereignifle die Exiftenz dieles

Artikels bedrohten, würde derielbe, anftatt [ich die ganze weite Welt erobert

zu haben, uon der Bildfiäche uerfchwunden fein, wenn nicht die ITlarchinentechnik

dem Bandbetrieb zu Bilfe geeilt wäre.

3nneres der Fabrik
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flug. Siegfried

Spezialiabrik für Stereotypie und eiferne Druckereigeräte

nürnberg.

Die Firma befteht feit Februar 1890, nachdem fie das im Vorjahre 188<) unter der Firma nürnberger

Stereotypie=niateriaiien'Fabrik Boch & Co. gegründete GeFchäit käuflich übernommen hatte. Die

mäditige Gntwidtlung der Stereotypie, durch die ftetig zunehmende Verwendung uon Rotations-

Druck-niafchinen begünftigt, hat die Firma ueranla^t, der ßerftellung von foliden, bis ins l^leinfte Detail

forgfältigft ausgearbeiteten Stereotypie-Apparaten, fowie der Erzeugung der uerfchiedenen zur Ausübung

der Stereotypie erforderlichen Ulaterialien ihre faft ausfchlie^Iiche Cötigkeit zu widmen.

L



Die nachgehend abgebildeten FlachFtereotypie-flpparafe, mit einer ausnuparen Gie^flöche uon

25 X 36 cm beginnend, werden befonders in kombinierter Konftruktion, alfo Feuerung, SchmelzkeHel,

Gie^» und Crockeninftrument vereinigt, angefertigt. Die größte Hummer diefer kombinierten Apparate hat

eine nu^bare Gie^fldche uon 40 > 54 cm.

Unter den für die Ausübung der Stereotypie in Betracht kommenden ITlaterialien find in erfter

liinie die fertigen ITlatrizentafeln in uerfchiedenen QuaHtäten, fowohl für den komplizierteften Sa^

wie für den einfachen Zeitungsdruck, zu nennen.

Sodann wird die ßerftellung von fertigem Kleifterpuluer für ITlatrizen, dem fogenannfen

niatrizenpuluer mit uollendeter mafchineller Einrichtung betrieben, flbfolute Kornfreiheit, der hödift

erreichbare Grad uon Feinheit und intenfiue Ergiebigkeit im Gebrauch führen dem Siegfried'fchen

IRatrizenpuluer fortgefe^t neue Freunde in allen Ceilen der Welt zu.

Die Regierung uollftändig gebrauchsfertiger ITletalle für den Se^mafchinenbetrieb wie für die

Zwecke der Stereotypie bildet eine mit befonderer Hufmerkfamkeit kultiuierte Spezialität. Für den gewöhnlidien

Druck wie für die höchften Auflagen werden die ITletalle genau nach den Wünfchen und Bedürfniffen der

graphifchen Unduftrie legiert und mit der denkbar größten Sorgfalt behandelt, foda^ fie den geltend zu

machenden Anforderungen im uolllten Ulal^e entfprechen.

1 r
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Die fortfchreitende Benu^ung der Rotations-Druckmafdiinen gab der Firma Aug. Siegfried Veranlagung,

auch den mannigfachen Bedürfniffen der Rotafionsmafchinen rege flufmerkfamkeit zuzuwenden, namentlich

in den uerfchiedenartigen IHafchinenbändern, fowie den Zylinder-Bezügen ift die Firma durch Unter-

haltung eines reichen liagers feit langen fahren allfeitig bewährter Produkte der einfchlägigen, erltklaffigen

Fabriken beftrebt, der Kundfchaft das Befte und Solidefte zu billigftmöglichen Preifen zu bieten, flu^er den im

Vorffehenden angeführten Spezial-flrtikeln befchäftigt lieh die Firma flug. Siegfried noch mit der Berltellung
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und dem Pertriebe uon eifernen Druckereigeräten aller Art, wie He in fo vielfacher Weife in den graphifchen

Betrieben Verwendung finden.

Die Firma flug. Siegfried fiat uon jefier das Prinzip fiodigefialfen, nur eine in Solidität wie feiner

Ausarbeitung hervorragende Ware in den Verkehr zu bringen, um allen gerediten Anforderungen der in

allen Weltteilen verbreiteten Kundfchaft zu entfprechen.
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Bronzene Uledaille

Friedrich €bert * Rnsbach
Inhaber: Richard Reichel

Sfrohmofaik-, Cfuis- und Karfonagenfabrik

Segründef 1845

En gros und Export nach allen Iidndern.

silberne medallle

Die Firma Friedrich Cbert, welche heute noch als einzige Strohmofaikwarentabrik in Deutfchland

exiltiert, wurde 1845 gegründet und in der Bauptiache nur die feinere Strohmolaik ausgeführt.

Sedoch machte fich im liaufe der Zeit die nachfrage für billigere 6enres bemerkbar und werden

nun auch lolche Artikel in ein- und mehrfarbig Stroh hergeftellt und zwar in allen Srö^en und Ausführungen

vom einfachften bis zum feinften, für 5chmud<käften, Federkälten, Sparbüchlen, Bonbonnieren, ßandfchuh- und

Cafchentuchkäften, Staffeleien, Bilderrahmen, ITlarkenkäftchen, Cintenlöfcher, Cigarrenfpi^en, Cigarren« und

Cigaretten-etuis, geflochtene Körbchen für Cigarren, Bonbonnieren etc.

Das flbfaögebiet ift in der ßauptfache Schweiz, England und Frankreich.

neben der Strohmolaik wurde nun 18<)6 noch die Gtuis- und Kartonagenfabrikation eingeführt

und wird Iet3tere uom ]et3igen Inhaber im vergrößerten Umfange, ausgeltattet mit den heften mafchinen,

weiter betrieben.

Die Firma beteiligte fich bei den Gewerbe* und ündulfrieausftellungen 1882 und 18<)C) in nürnberg

und wurde für kunttuolle Strohmofaikwaren mit der Broncenen und Silbernen Uledaille bedacht.

n.
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3ohann Prössl Söhne
•7?^ Bra[iltabak°(SchmalzIer)° Fabrik s^^i^

Weiden (Bayern).

Im
weiten Reich der Schnupfer, das namentlich bei uns im Süden in der Ileuzeit an Ausdehnung eher

gewonnen als uerloren hat, - hat der Flame 'iSchmalzlen- einen guten Klang. Ilidit nur innerhalb der

Fabrikanücht der Braliltabak. (Sdimalzler.) Fabrik in Weiden (Bayern)

blauwel^en Grenzpfähle, in denen feine ßeimat liegt, auch über fie hinaus fchä^t man einen «lächteni'

Schmalzler heutzutage hoch und wert. Er hat uon feinen bayerifdien, uorwiegend in der Oberpfalz und



in Ober« und Iliederbayern belegenen Beimatbezirken aus in aller Stille feinen Siegeslauf begonnen und

iff fieimirdi geworden, foweit die deutfctie Zunge klingt — und das in nur wenigen Sahrzefinten.

Zwar fein Alter reidit wefentlich weiter zurück in neblige Ferne, die fich der hifforifchen Forfchung

entziefit. Das Tabak-Raudien war bei der Gntdediung Amerikas dort längft im Gebraudi und wurde dann

durch die Seeleute aucti bald

in Europa eingeführt. Das

Schnupfen aber hat fleh hier

erft im 17. Jahrhundert ein=

gebürgert. Weiter zurüdt?

kann man audi kaum das

Alter des Brafiltabaks da«

tieren.

Derwefentliche Beftand-

teil dlefes Brafil« Schnupf»

tabakes ift, wie fchon deffen

name fagt, der frifch aus

Brafilien importierte Tabak^

•iFresco Brafili». Zu feiner

Berftellung wird weiter

reines Rind-Butter^Schmalz

verwendet, daher der Rame

'1 Schmalzler Diefe ßerftel»

lung mu^ fchon auf fehr alter

Überlieferung beruhen, nach

der allgemein verbreiteten

und fehr primitiven Art zu

Fchlie^en, in der fie ehedem

in den genannten Gebiets-

teilen, befonders auch im

bayerlfchen Wald und in

feinem weiteren Umkreis -

daher der Ilame «iWaldleri'

- betrieben wurde. Sie

war damals eine Art Baus«

induftrie, nur da^ ihr Abfa^

fich auch auf den Baus-Schu(3marke

bedarf befchränkte, d. h. die Schnupfer bereiteten ihren Schmalzler fich felbft mit der Band und einfachen

Vorrichtungen, die zum ßaushalt gehörten.

So ift unfer Schmalzler, nach allem zu Fchlie^en, offenbar Fchon ein recht ehrwürdiger Sefelle.

Seine fabrikmäßige Berftellung aber begann erft fpät. Eines der erften Gtabliffements, welche fie

aufnahmen, ift die Brafiltabak • (Schmalzler) • Fabrik von Johann Prössl Söhne, Weiden (Bayern). Sie

Aeehter
jjayerisclio,.

o von -

Johann PrösslSöline

WEIDEN

Aechter
j3ayerischej»

(^--^ von r^-^

WEIDEN

Originalgröße der 10 Pfennig.Padiung Originalgröße der 5 Pfennig-Packung

wurde gegründet im Jahre 1884, befteht alfo heute 22 Jahre. Seither haben die guten Qualitäten in

kurzer Zeit fich weit und breit Eingang uerfchafft, fodaß im fiaufe der Jahre wiederholt Vergrößerungen

der Fabrik notwendig wurden. So erhebt fich denn heute in Weiden, einer emporblühenden oberpfälzifchen

Stadt mit ca. 12 000 Einwohnern, vielen Behörden und Anftalten, wie Oberbahnamt, Kgl. Zentral-Werk-

ftätte, Straßen- und Fluß-Bauamt, üandbauamt, Rentamt, üandgericht, 6ymnafium, Realfchule, Präparanden-

fchule ufw., 5 Illinuten vom Staatsbahnhof ein ftattliches Fabrikanwefen, in welchem die genannte Firma

die Berftellung von «lächtem Brafiltabak-Schmalzler» betreibt.
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6ab es im üahre 1884 nur wenige derartige Fabriken, fo wuchs ihre Zahl doch nafürlicherweile

rafch mif der Popularität des Fabrikats. Aber die Firma Johann Prössl Söhne blieb gleichwohl uon Anfang

an bis zum heutigen Tage mit an der Spitje dieles Produktionszweiges. 3hr feit gegründeter, ausgezeich-

neter Ruf erhielt und mehrte fich, mit ihm die allgemeine Beliebtheit und der umfangreiche flbfat3

ihres Grzeugniffes.

Die ganze Anlage und Einrichtung der Fabrik geftatten es, allen Anforderungen gerecht zu

werden. Dabei lind die Spefen des durch günftige Lage im Knotenpunkt uerfchiedener Bahnen und durch

ausgiebige Walierkraft unterftü^tcn Betriebes uerhältnismö^ig gering, [oda^ bei billigen Preifen die erften

Qualitäten geliefert werden können bis hinauf zu dem feinften ausfchlie^lich aus ächtem, beftem Import-

ITIaterial hergeftellten «iFresco Brafili-.

Die Packung ift eine uerfchiedene. Früher erfolgte lie nach alter Überlieferung faft durchweg in

KalbS', Schweins« und Rindsblafen und zwar uon einem Viertel-Pfund aufwärts bis zu fünfzehn Pfund, je

nach 6rö^e der Blafe.

Un neuerer Zeit wird der BrafiNSchmalzIer-Cabak auch in 5, 10 und 20 Pfg.-Päckchen aus chemifch

reinem Zinn mit den umgelegten Etiquette-Streifen der Firma uerpackt uud fo geht er hinaus in alle

deutfchen liande, überall gern gefehen und willkommen geheif5en als ein alter biederer Freund und lieber

Genoffe. Auf feinem bisherigen Lebensweg hat es ihm auch an Ehren und Auszeichnungen nicht

gefehlt. So wurde die Firma üohann Prössl Söhne im üahre 1896 auf der II. Bayerifchen Landes-,

ünduftrie-, Gewerbe- und Kunft-Ausftelliing für gro^e Iteiftungsfähigkeit und fehr gute Fabrikate mit der

höchften Auszeichnung diefer Branche preisgekrönt.

Da konnte unfcr -iBrafiltabak^Schmalzleri- es fich denn nicht nehmen laffen, auch auf gegen-

wärtiger Bayerifcher Üubiläums-Ausftellung fich wieder einzufinden und feinen zahlreichen Verehrern fich

würdig zu prälentieren. Er darf hoffen, hier ihre Anhänglichkeit noch zu befeftigen und ihre Zahl noch

zu mehren. Sein fchönfter und wertuollftor Lohn ift ja die feltene Volkstümlichkeit und Beliebtheit, deren

er fich erfreut. Sie beruht auf der erlefenen Güte feiner Qualität, auf der hohen Vortrefflichkeit feiner

Eigenfchaften und ift wie diefe dauerhaft, unzerftörbar.

Originalgröße der 10 Pfennig.radmng Originalgröße der 5 Plennig.Packung
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Johann Prössl Söhne ^
Spiegelg(as»?abriken

Weiden (Bayern),

Auf unFeren 5chleif= und Polier-Werken:

Sperlhammer bei Weiden

SoFefsfhal bei Weiden

vird auch Spiegelglas fabriziert.
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Gebr, Bolongaro Creuenna Würzburg
Tabak-Fabrik.

Huf derfelben Stelle, wo fich in der alten Bandelsitadt flmfterdam heute das ftolze Gebäude der

niederlöndifchen Poft erhebt, ftand uor einigen fahren noch das erlte Gefchäftshaus der weithin bekannten

Firma Bolongaro Creuenna.

WohCmu^te die[es ßaus, uon dem wir in uorftehendem Bilde eine Anficht aus dem !Jahre 1784

bringen, dem immer mächtiger pullierenden Verkehre zum Opfer fallen; aber noch regt fich und wirkt

der raftlos fchaffende Seift, der einft diefes ßaus beherrfchte.

"I r
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Die erften Anfänge der Sdinupffabakfabrik der Firma Gebrüder Bolongaro Creuenna reichen

zweifellos bis ins XUII. Jahrhundert zurück. Wenn auch über das ßründungsjahr felbft keine zuuerläffigen

Aufzeichnungen mehr uorliegen, fo fteht doch feft, da^ bereits im 3ahre 1740 von flmfferdam aus

eine Filiale in Frankfurt a. ITl. errichtet wurde. Damals fchon genoffen die Bolongaro Creuenna'fchen

Fabrikate einen weih^erbreiteten Ruf, der fich immer fefter begründete als uon Frankfurt aus die Cabake

weitere Verbreitung nach Süddeutfchland und insbefondere nach Bayern fanden.

Die erfdilie^ung diefer vorher unbeachteten flbfa^gebiete im Verein mit den erfchwerten Zoll«

uerhältniffen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gaben Fchlie^Hch Veranlaffung, das flmfterdamer Stamm-

gefchäft nach Bayern zu verlegen. Zu diefem Zwecke fiedelten im Jahre 1822 die beiden Brüder Jofeph

und Jan Bolongaro Creuenna nach Würzburg über, erwarben dafelbft das Bürgerrecht und gründeten in

der Zeit uon 1823 — 1825 die Fabrik in Würzburg, die bald wiederum die führende Stellung übernahm.

Das Verhältnis zu der früher eingerichteten Frankfurter Filiale wurde bei einer fpäteren handelsgeriditlichen

Eintragung mit den Worten feftgelegt: <imit der Bauptniederlaffung in Würzburg und einer Filiale in

Frankfurt a. ITl.i'

Dem unermüdlichen Fleilge der beiden Br der Jofeph und Jan Bolongaro Creuenna, die das

ßefchäft in Würzburg uon 1825-1867 mit großer Umficht leiteten, ift die ftetig wachfende Bedeutung und

der heutige Ruf der Firma zu danken. Reben dem, ihre ganzen Arbeitskräfte in Anfpruch nehmenden

Streben für eine gefunde Entwicklung ihres eigenen GeFchäftes entfalteten die beiden Brüder indes audi

eine lebhafte Tätigkeit auf dem Gebiete fozialer Wohlfahrt. Bedeutende Stiftungen zu Gunften bedürftiger

Witwen hiefiger Gefchäftsleute und für die Binterbliebenen ihrer eigenen Fabrikarbeiter legen beredtes

Zeugnis für eine Gefinnung ab, die auch die Stadt Würzburg durch Ernennung Jan Bolongaro Creuenna

zu ihrem Ehrenbürger zu würdigen wu^te.

Jm Jahre 1867 ging die Firma an den Schwiegerfohn Jofeph Bolongaro Creuennas, ßerrn

Dr. üeofrid Adelmann über; nach deffen im Jahre 1884 erfolgtem Code übernahm fein Sohn, der fpätere

Kommerzienrat Leofrid Adelmann die lieitung des GeFchäftes.

Kurz vor des fie^teren Cod - im Jahre 1899 - fand die Trennung der beiden Bäufer in

Würzburg und Frankfurt a. ITl. Mtt. Frau Kommerzienrat Anna Adelmann führt feit ihres ßattQn Cod

das Würzburger GeFchäft im Sinne der Begründer weiter.

So find feit der Gründung des GeFchäftes mehr denn zwei Jahrhunderte uerrauFcht. UnerFchütterf

und ungeFchwächt aber hat fich der Geift zu behaupten gewußt, der das Baus Bolongaro Sreuenna ins

[leben rief und bis heute leitete.

Das Geheimnis foldier Erfolge mag neben den foliden GeFchäftsprinzipien auch in dem Verhältnis

feine Wurzel haben, das feit Urbeginn zwiFchen den Befi^ern und Illitarbeitern der Firma waltete. Kann

doch ein großer Ceil der heutigen Beamten und Arbeiter auf eine oft mehr als 30 jährige Cätigkeit bei

der Firma zurückblicken.' Wenn die Creue einer äußerlich iichtbaren Auszeidinung überhaupt bedarf, fo

ift fie hier zum Ausdruck gekommen durch Verleihung der bronzenen ITledaille zum bayer. Orden uom

heiligen ITlichael an vier Arbeiter, während neuerdings weitere fieben Arbeiter uom deutFchen Cabakuerein

mit Diplomen für mindeftens 25 jährige Dienftzeit ausgezeichnet wurden.

Wie wir diefe kleine Skizze mit einem Blick auf das Amfterdamer Stammhaus einleiteten, fo fei

fie mit einem Binweis auf uorftehende Anficht des gegenwärtigen, zu Würzburg, Semmelftra^e 15/17

gelegenen Etabliffements beFchloffen. Eine Summe
uon Flei^ und Catkraft, wie fie durch mehr als zwanzig

Jahrzehnte durch diefe beiden Bäufer verkörpert wird,

bildet ein Stückchen KulturgeFchichte für fich, denn

diefe Arbeit und Catkraft hat in einem menFdien»

freundlichen Dienfte geftanden, den eigentlich nur der

voll zu würdigen uerfteht, der am gemütlichen Stamm-
tiFch und im fröhlichen Kreife, aber auch in Stunden

Ftiller, ernfter Arbeit und im Drange der Flot und der

Sorge den behaglichen Zauber kennen lernt, der fleh

kund gibt in dem Wörtchen:



3o[eph Sdiürer Würzburg
Schnupf-, Rauchtabak- und Cigarrenfabrik.

Die Gründung der Firma erfolgte laut Konzeilions-Urkunde der Gro^herzoglidien LiandeS'Direktion

zu Würzburg am 14. üuni 1811 durch ßerrn üofeph Sdiürer, geb. 3. ITlärz 1787 zu liauda, wo deffen

Vater fürltbifchöflich-würzburgifcher Konfiftorialraf und flmtskeller (Rentamtmann) war. Durch

längeren Aufenthalt in Frankreich erwarb fich der Gründer gediegene Kenntniffe der damals in diefem

lionde in hoher Blüte flehenden Cabakfabrikation und um die aligemein beliebten franzöfifchen Schnupf-

Raucl|{abaV unä Scl^nupftabaV-Tabril^

tabakforten nach diefer Gefchmacksrichtung anzufertigen, auch dabei eine erprobte Stü^e zu haben, wählte

er als ITlitbegründer und flffociö den ihm befreundeten Berrn F. Kleber, uorher Cabakfabrikant in Ilancy.

Berr üofeph Kern aus Frankfurt a. ITl. trat am 1. Uuni 1820 auch in das Gefchäft ein.

Der Erfolg der neuen Gründung war ein guter, die Sorten uerfchafften fich immer mehr Eingang

und wenn die Fabrikeinrichtungen anfangs in befcheidenen Räumlichkeiten Unterkunft finden konnten, fo

geftattete doch die allmähliche Zunahme der Schnupftabakfabrikation, der in den erften fahren auch die

Rauchtabakfabrikation beigefellt wurde, dem Gedanken näher zu treten, eine Betriebsftätte zu errichten,

"I —
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die dem fluffchwunge des GeFdiäftes die möglidiRe Ausdehnung bei flusnü^ung der damals bekannten

mafchinellen ßilfsmiüel gewälirleiften konnte. - Gs bot fidi dazu die günltige Gelegenheit, das ITlünZ'

geböude - die frühere fürltbifchöfliche Hlünze - ein großer Gebäudekomplex mit großem Bofe, zu

erwerben, in weldiem Itattlichen Gebäude mit hohen geräumigen Lokalen auch in den 30 er fahren die

Aufnahme der Cigarrenfabrikation in den Betrieb erfolgte. - fluch diefer Betriebszweig entwickelte [ich

immer mehr, foda^ in den 60 er fahren die Räumlichkeiten in dem Illünzgebäude Fidi als unzulänglich

erwiefen und die nötigen Lagerräume, teilweife audi flrbeitslokale, durdi Illietslokale in der Stadt befchafft

werden mußten.

Die Unbequemlichkeit diefes geteilten Betriebes einesteils und dann die ihre Löfung heifchende

Frage der Ileueinriditung des mafchinenbetriebes andernteils, brachten die Frage zur 6ntfcheidung, den

Gefamtbetrieb mit Lager in einem fleubau zu vereinigen, der dann auch in den fahren 1870/71 erftand und

nadi den damaligen Erfahrungen zweckmä^igft eingerichtet und mit den neueften mafchinen ausgerüffet wurde.

Die Cransferierung uon der alten in die neue Fabrik erfolgte im Berbfte 1871, die le^tere wurde

auf dem uon der Stadt erworbenen Terrain des alten Bahngleifes uon Bamberg — dem fogen. Bahn»

elnfchnitte — errichtet und zwar unter der ünhaberfchaft der ßerren ßeinridi Schürer und feiner Schwäger

Ernff Örtel und Guftau Kern.

Die Zunahme der Cigarrenfabrikation in den 70 er fahren lle^ auch bald die dafür uorgefehenen

Räumlidikeiten hier zu klein erfcheinen und fo mu^te man im 3ahre 1875 an die Gründung einer Filiale

denken, die denn auch heute in Karlftadt a. Hl. im heften Betriebe fteht.

üm Uahre 1901 und folgende wurden uerfchiedene mafchinelle Ileueinrichtungen vorgenommen,

die Zentral-Dampfheizung in der ganzen Fabrik eingeführt, fowie für die zahlreichen Arbeiter, nach Gefchlecht

getrennt, Aufenthaltsräume mit Wafchuorrichtungen und Kochapparaten gefchaffen. ITlan darf wohl lagen,

da^ in festerer ßinficht für die Arbeiter weitgehendft geforgt ift, wie denn auch die Betriebs^Fabrikkranken»

kaffe den ülitgliedern mehrere über das gefe^liche ITla^ reichende Wohltaten zuweift.

Das Fabrikat der Firma erfreut fidi eines ausgedehnten Konfumenten- bezw. Abnehmerkreifes

hauptfächlich in SüddeutFchland und auch immer mehr Fu^ faffend in mittel» und Rorddeutfchland.

eine beträchtlidie Anzahl uon Reifenden und Agenten uermiftelt den Abfa^ in den uerfchiedenen

Diftrikten. Außerdem befteht hier eine Verkaufsniederlage en detail, welche den Bedürfniffen der zahl=

reichen Pla^konfumenten gerecht wird und eine reichhaltige Peranfchaulichung fämtlidier Grzeugniffe der

Fabrik den ^ntereifenten und Konfumenten bietet.

Die Zahl der Angefteilten und Arbeiter beträgt zurzeit ca. 375.

Von hoher Stelle wurde die Bedeutung der Firma zu wiederholten ITlalen anerkannt durch die

Auszeichnung des in den 70 er fahren in die Firma eingetretenen Familiengliedes, ßerrn Burkard Chen

zum kgl. bayer. Kommerzienrate und, nachdem die Gnkel des Gründers, die Berren Bans und Franz Schürer

in Gemeinfdiaft mit dem Sohne des uerftorbenen Kommerzienrates Burkard Chen, ßerrn Beinrich Then,

die je^ige ^nhaberfchaft repräfentieren, wurde eine gleiche Auszeichnung im üahre 1902 auch dem Berrn

Bans Schürer durch Ernennung zum kgl. bayer. Kommerzienrate zuteil.

Auch wurde der Firma die Ehre eines allerhöchften Befuches zuteil, indem Se. königliche Boheit

Prinzregent Luitpold uon Bayern mit Gefolge am 5. 3uni 1894 die Fabrik einer eingehenden Befichtigung

würdigte und fein hohes ^ntereffe an allen Einrichtungen und feine gro^e Befriedigung über das

Gefehene kundgab.

Getreu den Überlieferungen, bei ftreng follden Fabrikationsprinzipien zugleich den Anforderungen

der üeuzeit in den möglichen Grenzen ftets gerecht zu werden, wird hoffentlich der Erfolg und Segen der

Arbeit in dem Fortblühen der Firma üofeph Schürer in Würzburg zum Beften der Konfumenten, der

Arbeiterfchaft der Firma und der weiteren Bandelskreife auch in ferneren Zeiten fich erblicken laffenl
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Telegramm Adresse:

Tiefbauwerk Nürnberg

Telephon -Ruf N?20.

A'P-C-CODE

.

frsfe und

älteste §pecialfabrik.

e Fdiwieriger es nach den heufzutage wohl unbeffriftenen Forfdiungen des Gelehrten FTlaltus der Erde

wird, den Unterhalf für die mit ungeheurer Befchleunigung [ich vermehrenden Liebewefen, befonders

aber für deren höchftentwickelte

Spezies menfch zu fchaffen, Je

intenfiuer und glücklicherweife

auch Je erfolgreicher ftrebt die

Kultur mit dem öu^erften Auf-

gebot menfchlichen Scharffinnes

und Sdiaffenskraft nach aus-

giebigfter Ausbeutung der Pro-

duktion unteres Weltkörpers, nach

fortge[el3ter Steigerung der Pro-

duktionsmittel und nach ftetiger

fluffchlie^ung neuer Produktions-

gebiete. Was die Oberfläche

der erde nicht erfchöpfend genug

bietet, das mu^ aus ihrem

Schote hervorgeholt werden,

und eine Fülle wertuolI[terSchät5e

ift es, die in unermüdlicher

Arbeit aus der Ciefe gehoben

wird, um zur Befriedigung der

ins Unermeßliche wachfenden

Bedürfniffe der lüenfchheit nu^-

bar gemacht zu werden.

Unter dem gewaltigen Druck

unterer wirtfchaftlichen Verhält-

Diamant-Rofaticnsapparat

nilfe entwickelte lieh daher flatur-

wiffenfchaft und Cechnik zu unge-

ahnter Vollkommenheit, und

durch ihre Zufammenwirkung

fchreitet die Grforfchung und

flusnüt}ung des inneren der

Grdkrufte im gleichen ITlafje wie

die Eroberung ihrer Oberfläche

für die ßerrfchaft des menfchen

fort, mit gefpannter Erwartung

beobachtet deshalb die gebildete

menfchliche GefellFchaft die über-

rafchenden Erfolge aller jener

induftriellen undwiffenfchaftlichen

Unternehmungen, welche auf die

Unterfuchung und Verwertung

der Erdfchichten und ihrer Er-

zeugniffe gerichtet find. Unter

ihnen fteht zweifellos die Cief-

bohrung obenan.

Bei den Schwierigkeiten,

welche hier die FTlaterie dem

ftrebenden FTlenfchengeifte ent-

gegenftellt, kommt es vielleicht

mehr als auf vielen anderen

Schaffensgebieten darauf an, durch [innreich konftruierte und forgföltig ausgearbeitete Werkzeuge wichtige

Hilfskräfte zu gewinnen, deren wirkfame ITlitarbeit erlt die FTlöglichkeit bedeutlamer Fortfehritte begründet.



Die hohen Anforderungen, die naturgemäß in jeder Binficht an lolche Werkzeuge herantreten, erfordern

in ganz befonderem 6rade fowohl die gründlichften Kenntniffe und Erfahrungen des Fachgelehrten, als

auch peinlichfte Gewiffenhaftigl^eit der mit der Ausführung in praxi betrauten Werkftätten. Obwohl in den

le^teren die handwerksmäßige Sefchicklichkeit uon großer Bedeutung ift, war doch das Kleingewerbe nicht

in der [lage, Erhebliches zu leiften, vielmehr erft der Großbetrieb fcheint dazu berufen zu fein, größere

Aufgaben zu löfen und den höchften flnfprüchen gerecht zu werden.

Durch raftlofe Tätigkeit ift es unter den deutfchen ©roßbetrieben für die Fabrikation uon Werkzeugen

und den Bau von Apparaten und ITlarchinen zu Tiefbohrzwecken der Firma Tiefbohr-ITlafchinen» und Werkzeuge»

Fabrik Rürnberg, Beinrich Illayer & Co. in nürnberg=Doos gelungen, mit an die Spiße diefer SpeziaNünduftrie

Darnpffdilag-Cylinder oder Bohr-Gylinder

ZU treten. Durch wichtige Erfindungen und Verbefferungen wurde ihre Produktion fortwährend gefördert,

eine bis ins kleinfte muftergiltige Ausführung der Erzeugniffe fidierte ihr die Anerkennung der Sach*

uerftändigen, den lebhaften Zufpruch der Unternehmer und den unfehlbaren Erfolg bei allen Arbeiten mit

ihren Fabrikaten, fowie auf allen Verwendungsgebieten derfelben. flicht nur Bandbohrgeräte wurden und

werden in beftändiger Vervollkommnung hergeftellt, fondern auch mafchinelle Einriditungen für alle Syfteme

der Ciefbohrtedmik gehören zu den Erzeugniffen, welche die Firma in unbeftritten befter Ausführung heruor'

bringt. Ueberall find Einfachheit und Zweckmäßigkeit der Konftruktion neben folidefter und zuuerläffigfter

Arbeit die Bauptuorzüge, welche dielen Fabrikaten hinfichtlich lieiltungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit den

Vorrang uor allen vorhandenen Bilfsmitteln der Tiefbohrung einräumen.

Durchgreifende Ileuerungen an vielen Apparaten und Geräten, wie z. B. ein feit Sahren aufs vorzüg'

lichfte bewährter Bohrkran, ferner die 'lallgemeine Sicherungi» für ITleifel, Schwerftangen, Wechfelftücke



und dergl., auch Soolheber und Brunnenuentile find der Firma teils durch Patent, teils durch ITlufter-

eintragung gediü^t.

Gin impoianter Fabrikneubau und die modernften Einrichtungen und flrbeitsmafchinen [ef5en die

Firma in den Stand, das Sdiwierigfte mufterhaft auszuführen und [tets das Belte zu liefern, fluch haben

es die Firmen«3nhaber bisher immer uerftanden, ihre konftrul^fiu tätigen, ebenfo wie ihre praktifch

befchäftigten ITlitarbeiter aus dem Kreife geachteter Fachleute heranzuziehen.

Bohrkran. D. R..P. Uo. 108690; Zulat}: D. R. m. flo. 164524. Öiterr.-Patent Ho. 2743

So war die Tiefbohr-FTlafchinen- und Werkzeuge-Fabrik Ilürnberg, Beinrich FTlayer & Co. in nürn-

berg-Doos feither mit Erfolg beftrebt und wird auch künftighin bemüht bleiben, die Tiefbohrung in allen

ihren Zweigen aufs kräftigfte zu fördern und zur Gntwiddung diefer für unfere gefamte Kultur fo wichtigen

Dnduftrie wefentliches beizutragen. Sie geht nicht nur darauf aus, fachtechnifche Fortfchritte zu erzielen,

fondern fie fühlt fich an der wichtigen Stelle, an die ihre Cötigkeit fie uerfe^t, auch als befcheidener Faktor

in der großen Kulturarbeit der ITlenrchheit.
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litt mm
Sfiddeutfdie Ciefbohr-Gefellfdiatt

Celephon.Rui riummer 25UGebhardt RaR & Co.

nürnberg-Doos.

m öglidiff uiel und gelundes Waffer - dies ift heutzutage ein Ruf, der uns überall entgegen«

Fchalh, wohin man feine Schritte lenkt - fei es in Fabril<en, in Brauereien, l<urz in induftriellen

etabliffements jeder Art — fei es in Städten und Gemeinden, von der Gro^ftadt bis zum kieinften

iiiiii'

Dorfe - fei es in hygienifchen flnftalten, uom modernften Sanatorium bis zum einfachen Ltandkranken»

haus ~ fei es in Wohngebäuden, uom ITlajorats-Berrenhaufe bis zum fchlichten Bauernhaufe!

r,
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üa, es i[f die Pflidif der jefjigen Generation, möglidiff viel und gefundes Waffer zu beFdiaffen

!

Durch wenig ITlühe gibt fllutter £rde aus ihrem fruchtbringenden Schote gefundes Crinkwaffer.

das mattes heben erfrifcht; ja fie gibt mehr - ßeilquellen - Jungbrunnen, die lieben erneuern und verlängern.

Die Technik, auf allen Gebieten raftlos arbeitend und uorwärts ftrebend, bringt durch den Cief =

bohr er den menfchen ITlillionen [liter reinen, gefunden Waffers.

nicht mehr aus den Flüffen, Bächen ufw. foll Crinkwaffer entnommen werden, «taus dem Schote

der Erde entnimm, o menfch, da, wo die Scholle dein ift, dir dein [iebenselexien-

!

ßinein und durchdringen zu den wafferführenden Schichten im Scholge der Erde, zu den

unterirdiFchen Referuoiren, die durdi den ewig dauernden Kreislauf der Ilatur immer und immer wieder

gefüllt werden, wenn auch ITlillionen, ITlillionen Liter Waffer aus dem Erdinnern gefogen werden!

«iFrifch, klar und reini' fchöpft aus dem Bohrloche die Pumpe das köftlidie Ila^ — keine

TyphuS'Gefahr fchwebt aus dem Bohrlochsmunde heraus - rein und bakterienfrei gibt ITlutter Erde ihr Blut!

Die Bohrtedinik - in den legten 10 Jahren zur höchften Entwicklung gebradit - kennt

kein ßindernis mehr, mit dem Bohrmeißel hinein und auch im hörteften Seftein durchzudringen und die

mafchinelle flrbeitsweife ermöglicht die rafchefte und billigfte ßerftellung uon Bohrlöchern, durch welche

die unterirdifchen Wafferläufe erFchloffen werden!

ITlafchinelle Ausführungen der Bohrungen, das Mt die Spezialität der SüddeutFchen

TiefbohrgefelIFchaft Gebhardt, Raft & Co.

RaFch und billig kann diefelbe die Bohrungen ausFühren, denn jahrelange Erfahrungen auf dem

Gebiete der Wafferuerforgung durch Ausführung uon Ciefbohrungen; beft geFchultes, lange Zeit in deren

Dienften ftehendes flrbeitsperfonal; Ausführung mit ftets neueften, jedoch ausprobierten Bohreinrichtungen,

bezogen uon der renommierten Firma Tiefbohr-ITlafchinen- und Werkzeuge-Fabrik Ilürnberg, ßeinridi

ITlayer & Co., Ilürnberg-Doos, der in ganz DeutFchland und im Auslande bekannten, erften und älteften

Spezial'Fabrik für Ciefbohr»Werkzeuge und komplette Ciefbohr-Einrichtungen, - das alles fet}t die Firma

in den Stand, allen geftellten Anforderungen vollauf gerecht zu werden.

Für viele, viele induftrielle Etabliffements DeutFchlands und des Auslandes hat die Firma die

ErFchließung großer Wafferquanten durch Ciefbohrungen bewerkftelligt. Ha, es haben fich foldie Anlagen

lelbft in Etabliffements, die früher ihren Wafferbedarf aus ftädtiFchen oder gemeindlichen Wafferleitungen

deckten, Fchon nach 1 ~2 Jahren uollftändig bezahlt gemacht, weil dann der hohe Wafferzins in Wegfall kam.

Die Süddeutfche Tiefbohr=GefellFchaFt Gebhardt, Raft & Co., Ilürnberg-Doos, arbeitet

jahraus jahrein gleichzeitig mit durchfchnittlich 12-14 BohrFchichten und dürfte fomit wohl mit Redit

Anfpruch darauf machen, als eine der größten Spezialfirmen ihrer Branche in SüddeutFchland zu gelten.

Für viele ftaatliche und gemeindliche Behörden, induftrielle Etabliffements ufw. führte diefe

Tiefbohrungen aus bis zu 1 ITleter ITleißelbreite und 400 ITleter und mehr Bohrlochstiefe, und größten

Anforderungen, die an folche Bohrbrunnen geftellt werden konnten, z. B. 100 cbm Wafferergieblgkeif pro

Stunde bei 50 und mehr ITleter Förderhöhe, wurde entfprochen bei verhältnismäßig kleinem Bohrlochs-

durchmeffer (400 mm).

Dies ift gewiß ein Zeugnis dafür, daß die genannte Firma nicht nur Projekte ausarbeitet, fondern

folche auch zur Tat werden läßt und bei den Dimenfionierungen der Bohrlochsweiten ökonomiFch zu

arbeiten verfteht.

Durch koftenlofen Üngenieur-Befuch mit eingehendften Informationen an Ort und Stelle ermittelt

die Firma die Unterlagen, auf Grund welcher diefelbe ein den jeweiligen Anforderungen entfprechendes

Projekt mit KoftenvoranFchlag und Offerte ausarbeiten und dasfelbe unverbindlich und koftenfrei dem
üntereffenten möglichft rafch zugehen läßt.

Die SüddeutFche Tiefbohr-GefellFchaft Gebhardt, Raff & Co. führt gleichzeitig Cief-

bohrungen nadv Kohlen, Salzen, Erzen, Petroleum ufw. wie überhaupt Flach- und Ciefbohrungen für

alle Zwed^e aus.
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6ugen Knoü * [lürnberg
Kaiferftra^e 4 • • Celefon 1132.

Spezialhaus Für Uhren, 6oId" und Silberwaren, optiFdie Artikel.

Spezialitäten:

Uhren mit [elbfttätigem elektrifdien Aufzug

für Bureaux, Banken, Feftfäle, Fabriken, Kanzleien, Botels und Wohnräume.

Stets genaue normalzeitf Kein Aufziehen! Kein Zeigerriditen!

Wäditer- Kontrolluhren

befte bewährte Syfteme.

Preislifte und Koftenanfchläge gern zu Dienften. • Eigene Werkftätte für Reparaturen und lleuanfertlgung.

liieferant uerfchiedener bayerifdier Behörden.

niederlage der DeutFdien Prazilionsuhrenfabrik 3. flifmann In GlashQtfe.

Verkauf zu Original-Fabrikpreifen. Preisliften zu Dienften.



Regulafeure, S^a^duh^e^, Cafeluhren

in allen modernen Stylarten.

Größte Auswahl und Lager hier am Plafte,

4 Küileritrafje 4

Perfand über ganz DeutFchland,

Zeichnungen und Preife zu Dieniten,



Hctien^Gefelirdiaff Union
Vereinigte Zündholz« und Widi[e=Fabriken in Augsburg,

CentraI=6omptoir: Augsburg,

Fabriken in flugburg, Halen, Deggendorf, ßabelfdiwerdt und Kempten.

W 4f ir ftehen in dem alfehrwürdigen Augsburg vor dem ^akobertor und lallen unferen Blldt

^J^/ hinabfchweifen über den Stadtgraben mit leinen Schwänen zu dem Fünfgradturm — einer der

malerifchften Partien, durch welche die alte Reichsftadt den Wanderer entzüd^t - da auf einmal

werden wir aus unferem Sinnen durch den fchrillen Pfiff der liokomotiue aufgefchred^t und über

die Brüdie des Srabens rollt ein Güterzug in den ßof einer Fabrik, deren hellfchimmernde Gebäude fich

von dem Grün der Bäume freundlich abheben - es ift dies dieflugsburgerSicherheits-Zündholz-
Fabrik der flct.-Gef. Union, vereinigte Zündholz- und Wichfefabriken, verbunden mit

dem Si^ der General-Direktion und des Central-eomptoirs diefer Gelellfchaft.

flugsburger Fabrik-Etabliilement der flctien-Gefellfchatt Union.

Bier werden lie allo gemacht die rot- und braunköpfigen feuerfpendenden Gefellen, welche [ich auf

ihrem Fluge eine Welt erobert haben.
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Das GfablifFement mit eigener ßolzdrahf- und Schachtelfabrik und zurzeit 450 Arbeitern und

Arbeiterinnen \lt aus I^Ieinen Anfängen hervorgegangen. Es verkörpert in feiner Entwicklung eine bedeut-

fame Gpoche in dem Ringen der fnenfchheit nach nUlehr [licht». Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts

war das Anwefen im Befi^e eines «i bürgerlichen»» Zunderfabrikanten, der dort die Berftellung von Feuer-

fchwamm, fog. 'iZundeh» betrieb. 3n unferer fchnellebenden, immerfort haftenden und taftenden Zeit, in der

Deggendorfer etabliliement der flctien-Selellfdiaft Union.

eine Erfindung die andere verdrängt, hat man beinahe vergeffen, da^ die Zeit verhältnismäßig noch gar

nicht fo fern ift, wo man fich noch auf die primitivfte Weife mit Feuerftein und Zundel mühfam Feuer ver»

fchaffen mußte und wo die Erfindung der Phosphor=Zündhölzer als große Wohltat begrüßt wurde. Durch eben

diefe Erfindung wurde aber dann dem Zundel naturgemäß der Codesftoß verfeßt und der neue Befißer des

Anwefens, welcher dasfelbe 1834 übernahm, mußte fich den veränderten Verhälfniffen anpaffen und führte

flalener etabliffement der flcticn-eelellfdiaff Union.

im Jahre 1840 die Fabrikation der Phosphor^Zündhölzer mit Bandbetrieb durch urfprünglich 4 Arbeiter ein.

3m Jahre 1863 ging die nunmehrige 'iZündholZ'Fabriki-, weldie bereits 40 Arbeiter und Arbeiterinnen

befchäftigte, an die Firma Sebr. Buz über und von da an datiert ihr fortgefeßter Auffchwung. Die

ITlafchinen-Cechnik kam der Bandarbelt zu Bilfe und der ftetig fich erweiternde Betrieb hatte eine fort»

gefeßte Vermehrung der Arbeitskräfte und dadurch bedingt eine bedeutende Vergrößerung der Sebäude zur

Folge, insbefondere auch durch die Einrichtung der Fabrikation der fog. Schwedifchen Zündhölzer im

"1 r
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3ahre 1869, welche den Phosphor-Zündhölzern ein gefährlicher Rluale werden follten. Die Firma 6ebr. Buz

erwarb im 5ahre 1 872 auch noch eine ZündhoIzFabrik inDeggendorf a.D., die, im Laufe der Zeit

bedeutend erweitert, im Gegenfa^ zu der flugsburger Fabrik, welche nur Sicherheitszündhölzer fabriziert,

bisher ausfchlie^Iich Phosphor-Zündhölzer produzierte, nun aber auch die Fabrikation der Schweden

aufgenommen hat. 150 Arbeiter und Arbeiterinnen verdienen dortfelbft ihren Lebensunterhalt.

Hm 1. Oktober 1882 ging die Firma Sebr. Buz mit den Wichfe-Fabriken uon Krau^-Slinz und

6ebr. Seydelmann in Halen und uon Giberle & Wolfenter in Ulm a. D. an die neugegründete

flct.-6ef. Union, vereinigte Zündholz- und Wichlefabriken mit dem 5auptfif5e in Augsburg

über. Diefe drei Widifefabriken wurden unter Aufhebung des Ulmer Betriebs in Aalen in der ehemals

Krau^-GlinzTchen Fabrik durch bedeutende Ileubauten zu einem einzigen grolgen Etabliflement uereinigt,

das gegenwärtig annähernd 250 Arbeitskräfte befchäftigt.

Diefes Gtablilfement in Aalen mit eigener Schwarzmühle und Blechdofen-, fowie Cmballagenfabrik

liegt am Kocher und hat dielen in feine Dienfte gezogen. Es findet dalelblt eine ITlaffenfabrikation

uon Schuhwichfe, liederfett und allen feinen liederput5mitteln, namentlich des rühm-
lichft bekannten Lederpu^ -Cremes <iKaualieri' ftatt.

Die Anfänge der für das Erwerbsleben der württembergifchen Oberamtsftadt Aalen fo wichtigen

Wichfefabrikation gehen in die 60 er 5ahre des vorigen 3ahrhunderts zurück und find ebenfalls fehr

befcheidene. Sowohl Krau^-6linz als 6ebr. Seydelmann begannen die Berftellung der Wichte im kleinften

nia^ftabe; allein ihre Fabrikate fanden allgemeinen Anklang, fo da^ mit der Zeit aus dem ßandbetrieb

in der Wichfe-ßerftellung die weltberühmte A alener Wich le- Fabrik fich entwickelte.

Am 1. 5anuar 1890 vereinigte die Act.-6es. Union auch noch die Zündholz-Fabrik von 3ohs.

Schne^er in Kempten, deren Erzeugniffe fich allgemeiner Anerkennung erfreuten, mit ihren Betrieben.

3n diefer Kemptener Fabrik werden z. Zt. nur Phosphor-Zündhölzer, künftighin aber auch die

neuen, giftfreien, überall entzündbaren Bölzer fabriziert; 150 Arbeiter und Arbeiterinnen haben davon

ihre flahrungsquelle.

Zu dielen Erwerbungen gefeilte [ich im 3ahre 1891 noch die Wichfe-Fabrik von ITlüller & Erbe

in Göppingen, welche ebenfalls mit dem Aalener Etabliffement vereinigt wurde.

Um der fortgefe^t gefteigerten nachfrage nach Sicherheits-Zündhölzern genügen zu können, erbaute

die Sefelifchaft im Sahre 1896 zu Babelfchwerdt in der Graffchaft Glat3 in preu^. Schlefien

eine Sicherheits-Zündhölzerfabrik größeren Stils, welche 200 Arbeiterund Arbeiterinnen befchäftigt.



Bis uor Kurzem war die ßefellfchaft auch in dem uns verbündeten Öfferreich anfäffig und zwar in

der fchönen Donauftadf liinz. Sie hatte dalelbft eine gro^e Zündholz» und Wichfefabrik mit 350 Arbeitern

und Arbeiterinnen. Das üinzer GtabliHement wurde aber im 5ahre 1903 der unter Führung der K. K. priu.

Öfterr. [länderbank in Wien infolge Fufion der bedeutendlten Zündholz «-Gtabliffements Öfterreichs neu-

gegründeten Öfterr. SefellFchaft «iSoloi», Zündwaren= und Wichfefabriken flct.'6ef. in Wien angegliedert.

Kemptener EtabliHement der Hctien-GelellfchaFt Union

Das flbla^gebiet der flct.-6ef. Union umfaßt den ganzen Erdball; ein Beer uon Reifenden und

Hgenfen vermitteln den Perkehr mit den Abnehmern.

Bei der außerordentlichen 6üte und der allgemeinen Beliebtheit der Grzeugniffe der Union iff es

naheliegend, daß diefelben auf vielen nationalen und internationalen Ausftellungen mit den hödiften Aus-

zeichnungen bedacht worden find.

Babeifchwerdter etablHFement der flctien.6e!ellfcha[t Union.

Dies ift in kurzen Umriffen eine Darfteilung der Act.'Sef. Union und ihrer Entwicklung.

Es ift ein Bild unermüdlichen energifchen Vorwärtsftrebens. Und «Vorwärts geh'n, nicht ftille fteh'nfi'

heißt bei ihr die [lofung auch für die Zukunft. Unermüdlich wird, um allen gerechten Anfprüchen entfprechen

zu können, an der menfchenmöglichften Vervollkommnung der Fabrikate gearbeitet, damit diefen zu den

ungezählten alten Freunden immerfort neue geworben werden.
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Conrad Schmidtner • Hfirnberg

Photo = Chemigraphifdi = flriiffifches 3n[fUuf

Celegra.-nm-fldreiie: C. Sdimidtner, Rürnberg ßintsre 3nfel SdlOtt 27 Ferniprech-Hnrdilu^ Hummer 325

Photolithographie

als Gria^ für Lithographie.

Reproduktionen

nach Ölgemälden, Aquarellen, Feder, und Biei[fift:eichnungen,

Kupferttichen, Stahlitichen, Bclzfdinitten, Photographien etc.

Vergrößerungen und Verkleinerungen

üon Ehromobildern, tiithographien etc.

flniertigung von

Landkarten und liichtdruckbildern

iowie i'on

Strich, und flutotypie-Klifdiees

für die Buchdruckpreife auf photochemigraphifchem Wege.

Spezialitäten :

Photographifdie Glasbilder und

Klnematographenftreifen für baterna magica.
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Conrad Sdimid^ner

Photo = ehemigraphilch = flrtiltifches 3n[tifut

nürnberg.

RaFche Ausführung! Billige Preile!



Stahlbrunnen Sfabellenquelle

Rückersdorf bei numberg

Ben(3er: Gotthard Wunder.

Der im 3ahre 1<?03 entdeckte und zum erften male im 3ahre 1<?05 der Oeffenflichkeit zugänglich

gemachte Stahlbrunnen zeichnet fich in erfter liinie durch Feinen hohen Gifengehalt und die gro^e

Reinheit feines uorzüglich bekömmlichen Stahlwaffers aus. 3m Gegenla^ zu den meiften anderen

Stahlwäffern kann diefes Waffer infolge feines Gehaltes an fchwefelfaurem flatron fehr gut jahre-

lang ohne unangenehme Ilebenwirkung getrunken werden.

Stahlbrunnen 3iabellenqueIIe

Der Stahlbrunnen üfabellenquelle liegt am Südende des logen. Gntenfees, einer im Weften, Often

und norden uon prächtigen Staatswaldungen umgebenen Feld« und Wiefenfläche, 32<) ITleter über der

nieeresfläche, nordweftlich vom Orte Rückersdorf, uon welchem er zwei ITlinuten entfernt ift. Von Rürnberg

n r
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aus \lt Rüdtersdorf auf der Bahnlinie Ilürnberg'Bayreuth-eger in 25 ITlinuten mit PofN und Vorortzügen

zu erreichen. Überaus fdiöne fchattige Spaziergänge laffen licti durcti die in 1 ülinufe uon der Quelle zu

erreichenden Iladel» und Laubwaldungen in der nächften Umgebung machen, z. B. nach dem Buchenberg

in 20 niinuten, nach Behringersdorf und nach der Ludwigshöhe in 30 ITlinuten, nach Lauf in ^j^ Stunden,

nach ßünthersbühl in 1 Stunde, nach dem ITlori^berg in 1 '/2 Stunden. Gine wefentliche Unterftü^ung

finden die Kuren durdi die herrliche reine Waldluft und durdi die gro^e Ruhe, abfeits uon der Chauffee

und den Ortfchaften.

eine im Dezember 1904 vorgenommene flnalyfe des Stahlbrunnens 3fabellenquelle ergab in

1000 Ceilen Waller neben anderen Beltandteilen 0,078 g doppeltkohlenfaures Eifenoxydol (Stehen 0,062),

fchwefellaures Ilatron 0,016 (Stehen 0,001) und faft uölhges Freifein uon Kalk und Kiefelerde. Demnach
ift das Stahlwaffer uom Stahlbrunnen Ufabellenquelle in Bezug auf Reinheit, ftarken

Gifengehalt und Wohlgefchmack den heften Stahlquellen ebenbürtig. Das Gifen ift an

Kohlenfäure gebunden und ift auch freie Kohlenföure vorhanden.

Rote marter=Fidite Waldftia^e in der Ilähe

Das Waffer wird abgegeben zur Trinkkur an der Quelle, wofelbft eine Saifonkarte fllk. 5.-,

eine Wochenkarte ITlk. 1.— koftet. Für noch nicht fchulpflichtige Kinder werden für Saifonkarten ITlk. 2.50,

für Wochenkarten 50 Pfg. berechnet. Paffanfen zahlen pro Perfon (auch Kinder) 10 Pfg. Eintritt, wobei

fie nach Belieben an der Quelle trinken können.

fln Bädern werden Stahlbäder zu Ulk. 1.40, etwas mit Kohlenfäure imprägniert zu ITlk. 1.80,

ftark imprägniert zu ITlk. 2.-, ferner Fichtennadelbäder mit Stahlwaffer zu ITlk. 1.80, mit Sü^waffer zu

ITlk. 1.40 abgegeben, incl. Bedienung und Badewäfche.

Zum Flafchenuerfandt werden Kiften mit 20 oder 50 Flafchen abgegeben zum Preife uon 30 Pfg.

pro Flafche ab Rückersdorf. Kifte und Flafchen werden in Rechnung geftellt und innerhalb 2 ITlonaten,

wenn gut erhalten und franko retourgeliefert, zum berechneten Preife zurückgenommen.

Poft, Celegraph und Celephon am Bahnhof.

Dauer der Saifon uon ITlitte flpril bis ITlitte Oktober.



Das Papier zu uorliegendem Werke Wt geliefert yon

m. eilern Fürth in Bayern

Papierfabriken

Fordiheim und Stadtffeinach,

Befte Bezugsquelle

aller Papierforten in Bogen und Rollen für fflmMidie Zwed^e der ünduftrie.



Ludwig Ule^ner ^ Ilürnberg-^Weft

Bledidruckerei

\^itfchel[tra^e • Celephon 762.

Spezialüdt:

Anfertigung der Blechdrucke für die Rürnberg» Fürther 5pielwaren=3ndu[trie

Grö&te Stanzfähigkeit 6enaue[tes Paffen

Cadellofer Druck • Prompte Bedienung

BIech=PIakafe - EelluIoicI^Druck«



Empfehlenswerte Botels etc,

3n denlelben liegt auch das Prachtwerk: „Bayerns UnduffriC Und Bündel" auf.

ßotei Bambergerhof
Rn m hprn

Baus erlten Ranges.

Befitjer: Franz ITle^ner.

Bahntiofhotel Lichtenfels
uis-d-i)is der Poit und dem Bahnhof.

Beiii36r* Li. Schmittner.

Speife- und Schreibzimmer, großer fchattiger Sorten. Kleine

Diners. Bier »om Fafe. Bdder im Baufe. moderne
hvgienirche Einrichtungen. Bei kalter Jahreszeit das

ganze Baus durchheizt. Celefon Oo. 47.

ßotel Reidishoi
manchen

Zentrale Lage. Julius Peters.

Botel Preu^ifcher Bof
Berlin

Königgrä^erffra^e 117a
Eckhaus flnhaltltrafee, gegenüber dem Anhalter Bahnhof,

modern eingerichtete Zimmer uon [Tlk. 2.- an.

Fri^ natho, Beiitser.

Spethmanns Hotel
Lifl beck

dem Bahnhofe gegenüber.

neu eingerichtet. • ITläigige Preife.

Botel und Reftaurant

Roter Bahn
manchen

Karlstor«Rondell, 3 fTlinuten uom Bauptbahnhcf.

Rödel & Kirfchbaum.

Botel König uon Preufeen

Caflel

fllfrenommierfes Baus erften Ranges.

Befitjer: Fr. Opel, l<gl. BoHieferant.

Bahnhof-Hotel
(fl nker)

markt. Redwit}

40 Fremdenzimmer. Aller Komfort.

Sauoy Hötel Roth
münchen

verbunden mit prachtvollem

Cafö- Reftaurant
nöddt der maximilianftra^e der Kgl. Reiiden:,

dem Kgl. Boftheater und dem Kgl. Boibröuhaus.

V?ol 1 itöndig renouiert.

Ruhige zentrallte Lage der Stadt.

Elektrifdies üicht in allen Räumen. • Lift.

Bäder im Baule
Komfortable Zimmer von 2 m. aufwdrls. Omnibus am Bahnhof

fluguilinerbräu hell und dunkel.

Franz Kohler.

Central-Botel, Frankfurt a. m.
Bethmannitrafje 52, am Kailerpiaft.

Der rieuzeit entiprecfiend eingeriditet.

- • Ziuile Prelle. • -
ßotel des Offizier- und Beamlenvereins.

3. S5. liut.

Hotel

Bamberaer Hof
manchen.

Altbekanntes Baus 11. Ranges.

Botel zum Kurfurüen
P II I fl n
1 u i u u

inmitten der Stadt.

Bender: Franz fluguft iTlüller
ßoflieferant.

Hotel Drei Raben
III U II eil c II

Schillerltra^e, 2 minuten uom Zentralbahnhof

Be[if}er: flnton Stengel.

Königliches Bofbräuhaus
manchen
am Platjl.

Bauptuerkehr der Fremden und Ginheimiichen.

3o\. Wittmann, Reftaurateur.

Hotel Hohenbogen
Furth i. Wald

uis-ä>uis vom Baupteingang des Batintiofes.

Bender: 3 oh. ITlax. Bartmann.

Hotel englifcher Hof
manchen

gegenüber der ßauptpoit.

Baus erlten Ranges.

Zimmer uon mk. 2 50 an. CarlPofch.

Reftaurant„Franziskaner"
manchen

gegenüber der Bauptpoit.

Segründet 1802.

Beftrenommiertes FrühftQckslokal ITlünchens.

3oh. Gg. hang, Reftaurateur.

Botel edler
jngolltadf

Befitjer: Stadlinger.

Botel Kronprinz
manchen

-• Kuhige Lage. •-

Bender: Fr. Seyfried.

Orlando di hasso
Wiener Cafe

manchen
Hm Pia^l, beim Königlichen Bofbräuhaus.

Botel Victoria u. Kaiferhof

Bad Kiffingen

I. Ranges.

—1 Be[it}er: G. liiebfdier.

6rand=BoteI keinfelder
manchen

flpartements mit Bad.
Geleitet uon den Beli^ern

Gebrüder Schwarz.

Bolländifche üeeftube

manchen
2 Berzog Wilhelmitra^e 2, uis-ö-uis ITlonachia

Telefon Oo. 8t»?.

Belitjer: fluguft Wölfl.
j_
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ßotei Blaue Craube

niirnberg

Pfannenfchmiedsgane 20

Bender: 3oh. Kracker.

Höfel Ulaximilian

Rürnberg

horenzerffra^e 31

Bender : 3. Konrad Burlein.

Sendlg=HoteI

Württemberger

Bof

Rürnberg

links yom Zentralbahnhof

Botel allererlten Ranges.

Botel

Deutfcher Kaikr
Rürnberg

Königsffra^e 55.

Bender: Karl Sperber.

Höfel ITIonopoI
zugleich Cafe

Rürnberg
Königshra^e 52

Bender: Friedrich Sü^.

Botel

Goldener fldler

niirnberg
fldlerftra^e.

Bender: Willy Sdilenk.

Hotel

nürnberger Bo[
Rürnberg

Königsftra^e 71

Bender: Karl heupold.

Bofel FürW Blüdier
Roftock

Schön und bequem gelegen.

Baus erhen Ranges.

Seorg Bertholdf.

Grand-
Botel

Rürnberg
rechts yom Zentralbahnhof

Bahnhofltra^e 1,

Hotel Rtieini[ctier Hof

zugleich Weinreftaurant

Rürnberg
Königshra^e 81

Bender: Woifg. Sugel.

6a[thoF zum

Goldenen hamm
Rothenburg o. Cauber

piS'ä-uis der Polt und Rathaus.

flufmerkfame Bedienung.
Ziinmer uon Hlk* 1.20 Grit

Botel

Roter Hahn
Rürnberg

Königshra^e 54

Bender : Karl Kämpf.

Hotel eifenhut
Rothenburg o. Cauber

üiS'ö'Uis dem Rathaus.

Baus I. Ranges.

Vornehmite Iiage. ßübfdie Husiicht.

Jeder Komfort.

Höfel Kaiierhof

Rürnberg

Königsftra^e

Bender: 6eorg Scheiber.

Hotel Viktoria
Rürnberg

Königsifra^e 80

Ben(5er: Gebr. Wrede.

Hotel tOUifenhof Schwerin i. m.

rechts am Bahnhof • mit Depandance

empfiehlt licti dem geehrten Teilenden Publikum ganz

ergebenff. Vollitflndig mit allen Annehmlichkeiten der

fleuzeit eingerichtet. Elekfrifch tiicht. Zentralheizung.

Extra Schreibzimmer. Bflder, Equipagen im Baule.

Reltauration mit Billardzimmer. ITldfeige Preile.

Ferniprecher llr. 26.

Betl^er: Georg Stol^enburg.

Hotel Luitpold
Rürnberg

[luitpoldftra^e 3

—1 Bender: 3ean Seibold.

Botel Wittelsbacii und

Apollo =Ctieater
S. m. b. 5.

Rürnberg
Pfannen fchniieds.gaHe 22.

Zsntral^ßotel
Würzburg

Baus erften Ranges.

Hugo 6aube. _
L.

,
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