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V

Keine Königliche Majestät Ludwig I., König von Gayern.

3i#i

Ihre Königliche Majestät Therese, Königin von Bayern.

Keine Königliche Hoheit Maximilian, Kronprinz von Bayern.

Ihre Königliche Hoheit Marie, Kronprinzessin von Bayern.

Keine Königliche Hoheit Luitpold, Prinz von Bayern.

Ihre Königliche Hoheit Äugn sie, Prinzessin von Bayern.

Keim Königliche Hoheit Ädaldert, Prinz von Gayern.



Herr Sedelmeier, bei der St. Eisenbahn.
» Holzer, Wagenfabrikant.
» Engleder, Hofinstrumentenmacher.
« Eberhard, Aktuar.
» Kolbinger, Musikmeister Regim. König.
- Streck, »> »
« Prückner, Zinngießermeister.
» F. 9t. Schröder, Kaufmann.
» v. Braun, Handlungs-Kommis.
» Mühlbauer, Kaufmann.
>> I. L. Mayer, » »»
** Hummel, » »
» Kapfhammer, Kommis.
*> Schopf, K. Regiments-Quartiermeister.
» Hamosch, I Wachtmeister der 5. Kuirassier- 

Eskadron.
« Albrecht, Feldwebel bei der 7 Comp. Reg. 

König.
>» Semmelmeyer, Feldwebel bei der 10. Comp. 

Reg. König.
» Sininger, Feldwebel bei der 8. Comp. Reg. 

König.
» Och, Korporal beim Leibregiment.
•» Schlegel, Sergant bei der l o. Comp. Reg. 

König.
» Bauer, Buchhalter.
- Raab, Rechnungs-Kommissair.
» Höfl, » » i>
» v. Mayer, Ministerial-Rath.
» W. Supf, Stadtgerichts-Registrator.
• Höllriegel, Gensdarmerie-Brigadier.
» Meyer und Wiedmeyer, Kunsthandlung.
» Huber, Bürstenfabrikant..
» Koppel,
» Wießner,
» Doktor Schüller, Geometer. 

Stadtmagistrat.

Fürstenfeld bei München.

Herr Ernesti, K. Hauptmann.
» Schreiber, K. Auditor.

Nürnberg.
Herr Doktor Binder, I. Bürgermeister.

« Lenz, K. Stadtkommiffair.
» Heymann, Tabakfabrikbesitzer.
» ö. Haller, Partikulier und Rittergutsbesitzer. 
» Mayer, Kunstanstaltbefitzer.
» 3. Seltner,

Heine,
G. Kellner sen., Glasmaler.

»> G. Eichhorn, Kaufmann.
» Geiftler, Kunst- Jlluminiranstaltbcsitzer.
" W. Schroll, Kupferstecher.
- A. Sichling jun., Borstenverleger.
*> Mütter, qu. Landrichter.
» Satzinger, Privatier.
>> I. Lederer jun., Bierbrauereibesitzer.
» Pauschinger, Posamentier.
» Weiß, Schneidermeister.
" Ettich, Amtmann.
» Wildt, Gasthofbesitzer zur blauen Glocke.
«• H. Seltner, Kaufmann.
" Ritter, Kommis.
» Hütter, Gasthofbesitz, zum Wittelsbacherhof. 
» Leidner, Oberlehrer.
" Glafey, Nachtlichterfabrikant.
» Walliser, Agent.
» Held, Cigarrenfabrikant.
» Mederer, Privatier.
» Heinrichfen, Graveur.

Madam Teufel, Wittwe Privatiere.
Herr Nachtigall, Polizei-Assistent.

» Kraus, Gold- und Silberarbeiter.

» Kronprinz.

Ultramarinfabrikbesitzer.

Zeichner bei der Eisenbahn.

IT

München.

Seine Hoheit Eduard, Prinz v. Sachsen-Altenburg. 
Seine Durchlaucht Fürst Joseph von Thurn 

und Taxis.
Seine Durchlaucht Fürst v. Leiningen.
Seine Ercellenz Graf v. Seinsheim, K. Staats- 

Rath.
Seine Ercellenz Freiherr v. Giese, StaatS-Rath. 
Seine Ercellenz Freiherr v. Stichaner, Staats- 

Rath.
Seine Ercellenz Freiherr v. Kerschbaum, Staats- 

Rath.
Seine Ercellenz Freiherr von Frankenstein, 

erbl. Reichs-Rath.
Seine Excellenz Freiherr v. Bolz, Staats-Rath. 
Herr Baron v. Berenstorf, K. preußischer Gesandter. 
Herr v. Schilcher, geheimer Kabinetö-Sekretair.

» v. Bayer, Hofrath.
»> v. Lotzbeck.

Freiherr v. Pechmann, K. Oberhofbaurath.
Herr Doktor Bauer, I. Bürgermeister.

» Deyrer, K. Artillerie-Obrist.
. Aschenbrier, K. Regierungs-Direktor.
*> v. Stürmer, Stadtrath.
» Graf v. Deym, Kuirassier-Lieutenant.

Frau Gräfin v. Monteglas, Hofdame.
Herr Steinheil, geheimer Sekretair.

» Widder, K. Regierungs-Assessor.
>» Klemm, Landgerichts-Assessor..
» Illing, Administrator.
» Wirtl, Magistrats-Sekretair.
» Dölckl, Kreis-Kassier.
» Langmayer, Magistrats-Aktuar.
• Burckart, K. Oberrechnungs-Rath.

» G. v. Stauderer, bei der K. Eisenbahn.
» v. Fleckinger, » » » * »

s



V

Herr F. Wagner, Kupferstecher.
» G. Pommer, » » »
» Merklein, Kassier der K. Schuldent. - Kaffa.
■ Kreutzer, Geometer.
» Doktor Dietz, Professor und prakt. Arzt.
» Wagner, Kaufmann.
» Büchner, Flaschnermeister.
■ Eder, Zimmermeister.
>» Herdlein, Gaftwirth zur Eisenbahn.
» Doktor Campe, Kunst- und Buchhändler.
» Lotzbeck, (Zeh'sche Buchhandlung).
» Raw, Gastwirth.
» Berg, Kupferdruckereibesitzer.
» Klingenfeld, Prof, an der polytechn.Schule. 
» Doktor Kreilmeier, prakt. Arzt.
» Menecken, Buchhändler.
» v. Furtenbach, Stadtgerichts-Accessist.
» Fried. Merckel, Materialwaarenhandlung.
» Enslin, Commis.
» Möglich, Kupferstecher 
» Sporer, » »
» I. F. Blumröder Lederhandlung.
" Lindner, Güterbestätter.
» Hebenstreit, Färbereibesitzer.
* Istmayer, Flaschnermeister.
» v. Furtenbach, Pens. K. Hauptmann.
» Benedickt, Kaufmann.
»> C. Schaffer, » •»
»> Herbst, Drechslermeister.
» Förster, Lebküchner.
» Neinhold, Gastwirth zur Krone.
« Schilling, Commis.
» Sonnenleiter, Kupferstecher.
» Stichart, » »
• Dallinger, Faktor in der Ultramarinfabrik. 

I. Merz, Buchhändler.
" G. Händler, Kaufmann.

Herr Gebr. Bestelmeier, Tabakfabrikbesitzer 
>> Hofmann, Orthopäd.
» Adam, Chemische Fabrikbesitzer.
» Förster, Mühlbesitzer, 
n Busch, Schreinermeister.
» I. Fleischmann, Kupferstecher.
» Heubach, Commis.
» A. Scholler, Kassier.
» Kleinknecht, Kaufmann.
- Guttenberg, Rechnungs-Accessist.
» Daumerlan, Magistrats-Offiziant.
» Wörnlein, Gastwirth.
* Geiger, Buchhändler.
» I. Iahn, Pelzwaarenhändler.
» Hauser, Drathfabrikant.
» Hackmann, Holzgalantriewaarenfabrikant.

» Steinmetz, Commis.
» Lux, Gastwirth.
" v. SebuS, penf. K. B. Rittmeister.
» v. Michels, K. Obrist-Lieut. i. Reg. Seckendorf. 
» Schubert, Kaufmann.
» Heß, Großpfragner.
» Braun, Lederhandlung.
» Schmidtner, Bautenunternehmer.
» Bucker, Tünchermeister.
- Arnold, Kaufmann.
» Müller, Steinmetz.
» I. M. Zeltner, Magazinier.
•» b. Stadler, Tabakfabrikbesitzer.
" Tyroff, Privatier.
»> Baumbach, Graveur.
» I. F. Mayer, Kaufmann.
» Burgschmied, Bildhauer und Erzgießer.
» Richter, Gasthofbesitzer zum fränkischen Hof. 
» Wiemer, Verwalter bei der K. Eisenbahn- 

bau-Jnspektion.
» D. F. Billing, Kaufmann.

Herr C. Mainberger, Buchhändler.
» Gebhard u. Comp., Kaufmann.
» Paraviso, Kaufmann.
» Stieber, Leon. Drathfabrikbesitzer.
» Dietz, Kaufmann.

Gesellschaft Museum.
Herr I. Kirchdörfer, Kaufmann.

» v. Münster, Domkapitular.
» I. D. Wiest, Handelsgerichts-Assessor und 

Nadelfabrikbesitzer.
- W. G. E. Graf, Kaufmann.
» Iünginger, Tuchhandlung.
» v. Seckendorf, K. B. Oberlieutenant.
» Geith, Kaufmann.
» W. Haas, Kaufmann.
» Gösche!, Apothekebesitzer.
- Deutsch, Maler.
» H. Binder, Raths-Accesist b. d. Regierung. 
° A. Fleischmann, Kupferstecher.
» I. Baumann, Pelzwaarenhändler.
» Spieß, Lehrer.
» Amon, Bierbrauereibesitzer.
» Gnllmann, Kaufmann.
» Kraust, Rentenverwaltcr.
» Groß, Commis.
» C. Feuerlein, Kaufmann.
» Heinlein, Kaufmann.
" Dippold, Mechanikus.
» Meßerer, Schiffseigner und Güterbestätter. 
* Franke, Porzlainmaler.
» Scharrer, >» »
» Gütlich, Kaufmann.
» Scharrer, Seilermeister.
» Raw'sche Buchhandlung.
» Hartmann, Kupferstecher.
» Schmaunz, Kaufmann.
" Durst, Rechnungs-Revisor.



VI

Herr H. Speiser, Kaufmann 
» Schlosser, Wismuthmaler.
» Martini, Kaufmann.
- Böhmländer, Drechslermeister.
» Winckler, » •> »
» Dengler, Chirurg.
» v. Horix, K. Lieutenant im Reg. Großherzog. 
» Naab, Kupferstecher.
» Männert, Geldzähler in der Schuldentil- 

gungs-Kaffa.
» Doktor Stadelmann, prakt. Arzt.
» Rüber, Civil-Bau-Inspektor und Architekt 

b. d. K. Eisenbahnkommisston.

Gostenhof.

>• M. Denecke, Lackierwaarenfabrikbesitzer.
« Elfimann, Apothekebesitzer.
» Winter, Gafthofbesitzer zum Kronprinzen 
» Teufel, Dofenfabrikbesitzer.
» Schlessing, Maler.

Herr Espermüller, Metallschläger.
•> Volkhardt, Buchdruckereibesitzer.
» Nähr, Aktuar bei der Ludwig-Eisenbahn.

Erlangen.

Herr Schneider, Schuhmachermeister.
» Götz, Metzgermeister.
» I. Helm, Kaufmann.
» C. Segitz, » »
» Wellhöfer, Zinnwaarenfabrikant.
» C. Rabe, Drechslermeister.
» Spiegel, Student der Theologie.
•* Rogler, Bürstenfabrikant.
» Höfler, Färbermeister.
" Fleischman, Lebküchner.
» Ganzer jun., Schlossermeister.
» Reindel, Rentamtsdiener.
» Stotz, Lebküchner und Conditor.
» Schwarz, Tünchermeister.
•» Beck, Feingoldschläger.
» Ouehl, K. Universitäts-Fechtmeister.
» Kogler, Amtmann.
» Türk, Melber.
- Schmidt, B ranntweinbrennereibesitzer. 
>> Müller, Gastwirth.
» Hopfner, Rothgerbermeister 
» Tassold, Scribent.

Bchwabach.

Herr Rotter, Rentamts-Oberschreiber.
» Seitz, Ingenieur - Praktikant bei der K. Ei

senbahnbau-Sektion.
» Rüderer, Ingenieur-Praktikant bei der K. 

Eis enbahnbau-Sektion.
» Förderreuther, Ingenieur-Praktikant bei der 

K. Eisenbahnbau-Sektion.
>» Munk, technischer Aufseher.
» Prinstner, Baumeister.
» Reulein, Baupalier.
» Brüderlein, Landgerichts-Oberschreibrr.
» Kratzer, Bauaufseher.
» Bader, Baupalier.
» Brecheis, Hhpotheken-Amts-Aktuar.

Wöhrd. Kloster Heilsbronn.

Herr Heckel, K. Landrichter.
» Doktor Ebersberger, Landgerichts-Arzt. 
» Scheidenberger, Scribent.
» Meier, Apotheker.
- Kraus, Oberschreiber.
» Bohner, Rendant.

Herr Daumerlan, Kupferstecher.
« C. Auer, Mustklehrer.

Dntzendteich.

Herr I. W. Späth, Fabrikbesitzer.
» F. Schoberten», Mechaniker. 

Madame Späth, Wittwe.

Bruck.

» Neder, Tabakfabrikant.

Forchheim.

Herr Deitz, K. Rentbeamter.
» Klee, Posterpeditor.
» Rattinger, K. Aufschläger. 
» Rath, Magistratsrath.

Noth.Forsthof.
Freiherr v. Pechmann, K. Eisenb.-Sekt.-Jngenieur. 

» Laug, Ingenieur-Praktikant.
» Schedelbancr, Bauunternehmer.

Herr v. Sprunner, St. Revierförster.

Ansbach.Fürth.
Se. Excellenz Freiherr v. Andrian Werburg, Re

gierungs-Präsident v. Mittelfranken.
Herr Humbser, Vierb rauereibesitzer. 

-• Fleischhauer, Apothekebcsitzer.



VII

Seiner Durchlaucht C. Th. Fürst v. Thurn n. 
Taxis, K. B. Generallieutenant, Inhaber 
des K. V. Cheveaurlergers-Regiment Taris. 

Freiherr Wilhelm v. Lesuire, K. B. General- 
Major.

Freiherr I. v. Rotenhan, Regierungsrath.
Herr Graf v. Pappenheim, K. B. Lieutenant. 
Freiherr v. Berchem, K. B. Lieutenant.

» » v. Krailsheim, K. Kreis-Forst-Kom
missär.

» v. Oelhafen, desgleichen.
Freifrau v. Falkenhausen, Majors-Wittwe.
Herr Kleinod, Baumeister.

>» Ferg, » »
» Wernheimer, Glaser.
» Doktor Toussaint, Advokat.
» Schwarzbeck, Privatier.
» Gebr. Simonis, Kaufmann.
» Lebender, Kaufmann.
„ Huber, Schuhmachermeister.
» Freier, Regierungsfunktionär.
» Brügel, Lyceist.
» Brückner, » »
» Lippert, » »
», F. Utz, Knopffabrikant.
» Vogel, Conditor.
» Geißmann, Accessist.
» Schmidt, » "

Herr Banhof, Gastgeber.
» Baron v. Lluentell.

Freiherr v. Berchem.
Herr Heißelbetz, Kassier.

» Schneider, Rechnungsführer.
» Kleinfeller, Partikulier.
» C. Wiedmann, Regierungssekretair.
» A. Wittmann, Funkt. Sekretair.
» Eiseln, Regierungssekretär.
» v. Schmädel, technischer Funktionair.
» Nadler, Kreis- und Regierungsbaurath.
» Luber, fürstl. tar. Oberrevisor.
» Sauer, Baukondukleur.
» Müller, Revisor.
» Krippner, Rechnungs-Revisor.
» Ellepauer, Kanzlist.
» Hand, Actuar.
» Wolfs, Kassen-Offiziant.
» Oberndorfer, Domcapitular.

Freiherr v. Hirschberg.
Herr W. Höckner, Regiments-Musikmeister.

» Rüger, Rentamts-Oberschreiber.
Graf v. Hollnstein, Korporal. (Kadett.)
Herr Ziegler, Oberst der Landwehr und Inspek

tor der Seidenfabrik.
» Lehn er, Regiments-Aktuar 
» Güßregen, Regiments-Aktuar.
» Drexler, Feldwebel.
» Keber, Sergeant.
» Heyland, Oberaufschläger.
» Engelhard, Stadtgerichts-Diurnist.
>• Gebhard, Stadtgerichts-Assessor.
» Hammerschmidts Erben, Kaufmann.
» Lang, Kaufmann.
» Brauser, » »
» v. Hartung, Salzamts-Cassier.
»> v. Chlingensperg, Bau-Inspektor.

Herr Schwerdtner, Porzlainmalerei-Besitzer. 
» Lehner, Porzlainmaler.
» Kautzmann, » » »
>» Glöde, » » -
» Kropf, Lotto-Oberamtsdiener.
» Seebauer, K. Aufschläger.
» Molitor, Polizei-Offiziant.
» I. G. Stimme!, Kaufmann.
» Bergschneider, Schneidermeister.
» Hickel, K. Gensdarmerie-Hauptmann.
» Ziegler, Dampfschiff^Jnspektor.
" Z. Ziegler, Rangschiffer.

Malle rsdorf.

Herr Strelin, Pharmaceut.

Rottenburg.

Freiherr v. Pechmann, K. Landrichter.

Kehl heim.

Herr Reisch, K. Landrichter.
» Dölzl, Landgerichts-Oberschreibcr.
» Immel, Kanal-Schleußenwärter.
» Weißler, Palier.

Unterau bei Reh l heim.

Herr Schweizer, Unternehmer.
.. Starker, Palier.Regens bürg.

Se. Durchlaucht Max Karl Fürstv. Thurn und 
Taxis, Kronoberstpostmeister k.

Freiherr von Zu-Rhein, Regierungspräsident von 
Oberpfalz und Regensbnrg.

Herr Franz Bedall, K. B. Oberst-Kommandant. 
» Bergmann, Buchhalter.
» Rösner, Stadtkämmerer.

Schellencck

Herr Kaiser, Kanal-Schleußenwärter.

Rieden bürg.

Herr Schrätz, Kanal-Schleußenwärter.
» Dieß, Regierungs-Objekts-Ausseher.



VIII

Herr,Reichling, Sektions-Ingenieur.
» Schefftlmeier, Rechnungsführer.
» Plazotta, Handelsmann.
» v. Chlingensperg, K. Kammerjunker und 

Ingenieur.
» Simmondel, Palier.

Herr Reiser, Gastwirth.
» Reimond, Forstamts-Aktuar.
» Thoma, K. Forstmeister.
» Allerttzhammer, Gastgeber und Posthalter. 
" Renmüller, Kaufmann.
» Doktor Sendlbeck, K. Advokat.

Herr Kob, Revisor.
» Weiß, >» »
» Jäger, Kanzlist.

Arnold, Eichmeister.
» Swoboda, Architekt.
» Röder, Einnehmer am Kanalhafen.
» Boller, Hafenmeister.
» Zacherl, Einnehmer-Assistent.
» Grün, » » » *
» Kreichauf, Schleußenwärter Nr. 64.

Eggersberg.

Herr Kober, Sektions-Palier.

Griedstetten.

Herr Weißberger, Kanalfchleufienwärter Nr. 6.

Kettenbacher Damm.

Herr Gugler, Aufseher am Kanal.

Oberölsbach. Kanalbau - Sektion Dürnberg.

Herr Purreiner, Kanalbaumeister.
» Motz, Rechnungsführer.
» Brokhardt, Baupraktikant.

Fürth.

Herr Brunner, Einnehmer am Kanal.

Herr Schüler, Aufseher am Kanal.

Tögnig. Kaserne bei Altdorf.

Herr Bock, Aufseher am Kanal.Herr Schnaith, Kanalschleußenwärter Nr. 7.

Hirschberg.

Herr Mahir, Administrator.
Distellochdamm.

Herr Grießmeier, Aufseher am Kanal.
» Albrecht, Palier Schleuste Nr. 26. Erlangen.

Herr Emig, Einnehmer am Kanalhafen.
» Carl, Schleußenwärter Nr. 82.

Baiersdorf.

Herr Hibschmann, Schleußenwärter.

Bamberg.

Herr Hecht, Sektions-Ingenieur.
» Bachmann, Ingenieur-Praktikant.
» Bachaner, Kanalbauführer.
» .Wenglin, Einnehmer am Kanal.

Madame Wölfert, Stadtgerichtsdirektors Wittwe. 
Herr Graf v. Benze! Sternau, K. Lieutenant. 

»> Keilholz, Kaufmann.

Beilngries.

Herr Krummbeck, Einnehmer am Kanal.
» Renner, K. Landrichter.
• Doktor Koller, Landgerichtsarzt.
- Steinmeier, Schleußenwärter Nr. 15.

Wendelstein.

Herr Enzenberger, Schleußenwärter Nr. 36, 
» Denzler, Aufseher am Kanal.
• Gg. Ulrich, Schleußenwärter Nr. 70.
» König, Schleußenwärter Nr. 59.
- Probst, »

Berching.

Herr Plazotta, Kaufmann.
» Doktor Reumeyer, Arzt.

Nr. 54.

Nürnberg. Kanalbau-Inspektion.

Herr v. Hartmann, K. Regierungsrath und Vor
stand der Kanal-Verwaltung.

«> Dbernberger, Kassier.
» Strobel, » »
» Schwarz, Registrator.

Neumarkt.

Herr Kornburger, Gastgeber. 
» Egner, Bauführer.
» Lenze, Kaufmann.
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Herr Boveri, K. Landrichter.
*> Zeltler, Baukondukteur.
» Kappler, Kaufmann.
» L. Lohr, * »
» Simon, » »
» A. Stengel, » »
» W. Schaupp, Kaufmann.
» Deuerling, - *>
» Schwager, » »
» Vogel, Rangschiffer.
» H Human», Rangschiffer.
» F. Schneider, » >>
» Graf v. Pappenheim, K. Oberlieutenant. 
» Burger, Kaufmann.

Redaction des fränkischen Merkurs.

Herr Keim, Kaufmann.
Freiherr v. Aufsees, Rittergutsbesitzer.
Herr Kißling, Kaufmann.

» Lauterbach, » »
» Degen jun., - »
- Schmidt, » »
» v. Muffel, K. Kammerjunker und Regie- 

rungs-Affeffor.
» Z eitler, Mühlbesitzer.
» Böhlen, Regenschirmfabrikant.
» C. Moll, Sattlermeister.

Gräfenberg.

Herr Fr. Gundelfinger, Bierbrauerei-Besitzer.

Hilp oltstein.

Herr Affimont, K. Forstgehilfe.

Weißend urg.

Herr Doktor Lutz, Arzt.
» Weißmann, K. Landgerichts-Assessor. 
» v. Roth, K. B. Major.

Sulzbach.
Eichstädt.

Herr Adolph v. Seidel, Buchdruckereibesitzer und 
Kunsthändler.

» Ernst Müller, Kaufmann.
» Z. E. Seckelmann, Fabrikant.

Herr v. Oetl, Bischoff.
» Frifchmann, Herzogt. Leuchtenbergischer Con- 

servator.
» Liebeskiud, guiesc. K. Appellationsgerichts- 

Direktor.

Holtfeld.

Herr Friedrich, K. Landrichter.

Velden.Geißfeld.
Straubi ng.

Herr Graf v. Kreith, K. Kreis- und Stadtge
richts-Direktor.

» Ellersdorfer, Baukondukteur.
» Niedermeyer, Eisenhandlung.
» Hergl, Maurermeister.
» Stauffer, K. Aufschläger.

» Mayer, Staabshornist.
» Albrecht, Oberjäger.
» Lohr, Corpora! (Cadett.) 
n I. Knoll, Kunst- und Papierhandlung.
» Pappenberger, Scribent.

Herr Stöckel, Apotheker.
Herr Angerer, K. Revierförster.

Amberg.
Bayreuth.

Herr Melch. v. Stenglein, K. Regierungs- 
Präsident.

» Lamport, K. Regierungörath.
» Krafft, K. Kreisbaurath.
» v. Oberländer, K. Oberlieutenant.
» Rorich, Stadtkaplan.
» ckoAhna K. Oberlieutenant.
» v. Plummern, K. Oberst und Kämmerer. 
» Körbler, K. Regierungs-Affeffor.
" Zehrer, K. Landrichter.
- Friedmann, Landgerichts-Dieners-Gehilfe.
» Frank, » » » »» " »

Herr Staudner, K. Appellationsgerichtö-Direktvr. 
» v. Korb, » » » » '» »
» Vineenti, K. Advokat 
° Schröcker, Bergamtsfunktionair.
» Dreyer, K. Forstmeister.
>. Möhrl, Feldwebel.
« Emdas, Corpora!.
» C. Mayer, Maler und Vergolder.
» v. Enhuber, K. Regierungs-Affeffor.

Deggendorf.

Herr Doktor Gareis, K. Advokat.

Hersbruck. 

Herr Rock, Landgmchtsfchreiber.
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Passau. Adelsdorf. Herr Dörner, K. Regierungs-Affeffor.
» Lautenschläger, Landgerichts-Aktuar. 
» Grießmeyer, Leihhaus-Inspektor.
» Werndla, K. Lieutenant.

Herr Lutz, Gerichtshalter.
» Lang K. Revierförster.

Freiherr v. Mülsfen, K. Appellationsg.-Präsident. 
Herr Schweizer, Bürgermeister.

•> I. Pommerer, Kaufmann.
Bibliothek des K. B. Inf. Reg. v. Seckendorf. 
Herr Gietl, Stadtgerichtsrath.

» Dennerl, » » »
» Doktor Rottermund, geistl. Rath.
» Thaller, Dompfarr-Coperator.
» Henfelder, Domprobft.

Freiherr v. Pechmann, Dom-Dechant.
» Maßt, Stadtpfarrer.
» Doppelhammer, Appellations - Gerichts- 

Diurnist.
» Jam Feldwebel.
» Glückte, K. Forstamts-Aktuar.
» Zan, Zinngießer.
» Bauer, Kaufmann.
» Daisenberger, Schreibmaterial-Handlung.
» v. Train, Cadett.

Landshut. H a a r b u r g.

Herr Horn, Oberschreiber.
» Mayer, Consulent.
» Fischer, Apotheker. 
n Goppel, Palier bei der K. Eisenbahn. 
» Schuster, » » » » .» .. »
» Stiller, Pfarrer.
» Wassermann, Schnittwaarenhandlung.

Sisfingen.

Herr Frisch, Oberschreiber.
» Seckler, Scribent.
» Doktor Kaufmann, Arzt.
» Wagner, Apotheker.

Herr Wolfs, Gastgeber zum Moser.
» Knotz, Staabstrompeter.
» Deiuinger, Trompeter.
» Weickmann, Regiments Schneider.
» Demhardter, I. Wachtmeister int Kürassier- 

Regiment Prinz Joh. v. Sachsen.
» Hausbeck, I. Wachtmeister im Kürassier- 

Regiment Prinz Joh. v. Sachsen.
» Doktor Fröhlich, K. Landgerichtsarzt.
» Beckert, Rechtsrath.
» Schwarz, Wachtmeister.
» Garhammer, Bürgermeister.
» 5topf, Magistratsrath und Handelsmann.
» Huber, Regierungs-Accessist.

Aordtingen.

Herr Gleichsner, qu. K. Post-Verwalter.

Donauwörth.

Herr Kießling, K. Forstamts-Aktuar.
» I. Bumm, Kaufmann.

Ingolstadt.
Vits Hofen.

Herr Loni, K. Rentbeamter.
» Brugger, Praktikant.
» Hofstetter, Rentamtsgehilfe.
» Schnller, Apotheker.
>» v. Mühldorfer, Bierbrauerei-Besitzer.

Herr Bemmel, K. Hauptmann.
» Herrmann, » •>
» Körner, K. Baukondukteur.
» Last, Rentamts-Oberschreiber. 
» C. Kappes, Kaufmann.
» I. Kappes, »> »
" Ulrich, Zimmermeister.
» Feiler, Ingenieur-Junker.

D i t t i n g e n.Eichendorf.

Herr Obermayer, Benefiziat.
» Steigenberger, Posterpeditor. 
-i Arnold, Buchhalter.

Herr Keller Apotheker.
» Doktor Köninger, Rechtskundiger Rath. 
» Bobuinger, Bierbrauereibesitzer.
» Aeischle, K. Untermalz-Aufschläger. 
u Bacher, K. Oberbau-Inspektor.
» Hurt, Oberbau-Jnspektions-Aktuar.

Veuburg a. d. D.

Herr M. Heiß, K. Landrichter.
» Doktor Hilpl, Landgerichts-Arzt.
» Ostermann, Brauerei-Verwalter.
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Herr v. Tausch, K. Rittmeister.
» Doktor Müller, K. Regiments-Arzt. 
» Horz, Buchhandlung.

Bibliothek, der K. Cheveaurlegers. 
Gesellschaft Harmonie.

Memmingen.

Herr Doktor Schlehr, Kaufmann.
» K. T. Klein.
» H. Besemfelder, Buchhandlung.

Ottobeuern.

Kempten.

Herr Erb, Kreis- und Stadtgerichts-Rath.
» Rappold, Regm.-Musikmeister.
«> v. Reichert, Regim.-Auditor.
» Riggel, Baukondukteur.
» v. Hörrmann, Rechtsanwalt.

>. Rist, Schullehrer.
» Stegmüller, Professor.
» Keppel, Gold- und Silberarbeiter.
» Haas, K. Hauptmann.

Sandholz Söhne, Kaufmann.
» Holzmann, Rechnungsführer bei der K. Ei

senb ahn.
» Strauß, K. Ober-Ingenieur.
» Rickl, Studien-Rektor.
» v. Montiny, K. Postverwalter.
» Alex. Schwarz.

Fräul. Anna Köhler, Controlleurstochter.
Herr Gronen, K. Brigadier.
Bürgerlicher Leseverein.

Gundelfingen.
Herr A. Beck, K. Rentamtmann.

» Steininger, Handelsmann.
» Natterer, Bürgermeister.
» v. Reisch, K. Forstamts-Aktuar. 
» Mayer, Färbermeister.
»> Bauer, Schulgehilfe.

Herr Weh, Gutsbesttzer.

Günzburg.

Herr Haas, Seifensieder.
» Daummer, Weknhandlung. 
» Doktor Rußer, Thierarzt. 
» Höfel, Pfarrer.
» Baudenbach, Benefiziat.

Gbergünzburg.

Herr L. Stäger, I. Landgerichts-Assessor.
» Dobmayer, II. » » » »
» Hartmann, Landgerichts-Oberschreiber. 
» Längst, Caplan.
*> Doktor Lorenz, prakt. Arzt.
» Wankmüller, Kaminkehrermeister.
» Herz, Hammerschmiedbesitzer.
» Lochner, K. Brigadier.
» Scell, K. Revierförster.
» Schmidt, K. Forstwart.

Burgau.

Herr Doktor Mack, Arzt.
» Fischer, Stadtkaplan.

Aeu Elm.
Lindau.

Herr Primus, Bürgermeister und Apotheker. 
" v. Zech, K. Jngenieur-Hauptmann.
» Schaffer, » » » » »
» v. Leidner, K. Ingenieur-Lieutenant.
» Drescher, Cadett.
» Doktor Iochner, K. Landgerichts-Arzt.
» Kahlhart, Posterpeditor.
» Herbert, Binnenkontrolleur.
» Aussprenger, Maurermeister.
» Sauer, Lottokollekteur.
" Drechsler, Landgerichtsdieuer.
" Schober, Maler.
» Lederer, Scribent.
» Schmidt, Steinhauermeister.

Herr Jörres, Ober-Inspektor.
» Stahl, Großhandlung.
» 3. Hummler, Großhandlung.
» Keiner, Graveur.
» Rasco, Kaufmann.
» Blessing K. Unteraufschläger.
» Zechs, Messinggießer.
« C. B. Hörner, Kaufmann.

Freiherr v. Pölnitz, K. Lieutenant.
Herr Gullmann, Kaufmann.

» S. B. Schnell, Wittwe Kaufmann. 
» Holzbock, K. Grenz-Ober-Aufseher, 
v Steub, Kaufmann.

Günznach.

Herr Fried. Marxenbauer, Bierbrauereibesitzer.

Grönenbach.

Herr Max Adelhoch, K. Forftgehilfe.

Bayersried.

Herr v. Velasco, K. Revierförster.
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Herr Rebmann, Jäger und Comp. Kaufmann. 
» Semmler, Rechtskundiger Mag.-Rath.
» Kinkelin, Gastgeber zur Sonne.
•> Reineck, Gastgeber zur GanS.
» Geuppert, K. Hauptmann.
» Enderlitt, Kaufmann.
» Tauscher, Gastgeber zum Storch.
» Wagner, Geometer.

Mad. Boner, Wittwe.

Herr I. Schuh, Lottokollekteur.
» Höhsle, Rentamts-Oberschreiber.
» Doktor Hitler, prakt. Arzt.
" Doktor B. Zör, Landgerichts-Arzt. 
» Schlund, Kaufmann.
.. I. Wels, K. Posthalter.

Irrste.

Herr Lipp, K. Revierförster.

Schwabmünchen.

Herr v. Hörrmau, K. Landgerichts-Assessor. 
» Wörnlein, Ingenieur-Praktikant.
» RackiaS, Sektionsschreiber.
» Stöngel, Reutamtmann.
" Assenbaum, Lottokollekteur.
» Gafrner, Rcchtspraktikant.
>• E. Hartmann, Pharmaceut.
» L. Druckenbrod, Drechslermeister.
» L. Eder, Färbermeister.
» Gebr. Keck, Kaufmann.
» Gebr. Hayd, » »
» Lor. Hayd, Sohn Kaufmann.

.(/

Sonthofen.

Herr v. Edel, I. Assessor.
» Hüller, Landgerichts-Oberschreiber. 
» Weber, Landgerichts-Diener.
» Spunfelder, Vergmeister.
» Stölzel, Eisenbergwerk-Offiziant.

Bregenz.

Herr Teutsch, Buchhandlung.

Scheid egg.

ftnufb euren.

Herr Kollmann, Landgerichts-Oberschreiber.
» E. JergiuS, AppellationsgerichtS-Accessist.

>» Geiger, Sektions-Ingenieur bei der Eisen
bahn.

» Pitrof, Rechnungsführer bei der Eisenbahn 
» Baader, K. Postverwalter.
» Walther, Ingenieur-Praktikant.
" Hofmann, Sektionsschreiber.
» Ziesmund, Meßgehilfe.
» Walch, Bürgermeister.
» I. Graf, Kaufmann.
>t A. Rehle, Galanteriewaakenhandlung.
» Haag, Ingenieur.
» Ried, Lithograph.
» Mayer, K. Forstmeister.
» Rein, Forstamts-Aktuar.
» v. Sichlern, K. Landrichter.
» I. I. Probst, Kaufmann.

Herr Fr. v. Schmadcl, K. Greuz-Ober-Auffeher. 
» Beer, K. Zoll-Einnehmer.

Wciller.

Mad. Höfel, Landrichters-Gattin.
Herr Mühlbauer, II. Assessor.

» M Kroner, K. Brigadier.
.) Schreier, Landgerichtsdiener.
» Specht, KäShaudlung.

Mi
Langeringen.

Herr Hofer, Benefiziat.
” M Rüf, Bauunternehmer. 
» A. Wallner, »> » »

Augsburg.

Herr ReuS, Hof-Graveur.
» Graf v. Fugger, K. Lieutenant.
" Fr. Michael, Korporal (Kadett.) 
» v. Lacher, K. Lieutenant.
» L. Haunreuter, Mustkmeister.
» Fr. v. Rebay, K. Junker.
• Albr. Payr, Kommis.
» Ch. Then, Fortepianofabrikant.
» Schwaiger, Optikus.
» Semmelbauer, Apotheker.
» Chr. Schmidt, Glockengießer

Staufen.

Herr I. EglaS, Vorsteher.
» I. Kerber, Kaufmann. 
» Stadler » »>

I m m nt ft st fc t.

Herr LoeS, Eisenbahnbau-Sekt.-Ingenieur.
>' Stirner, Eisenbahnbau-Jngen.-Praktikant. 

» Gigl, « » » « >•
» PiuS, Pfarrer.
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Herr L. Ridinger, Direktor der Spinn - und 
Webfabrik.

» v. Beck, Messinghandlung.
» Küchle, Werkführer.
» Firnhaber, Kassier.
» Rummel, Kattunfabrikbesitzer.
" Semmelbauer, Gastgeber.

»> Fr. Sieber, Papiermühlbesitzer.
» Haugg, Mühlbesitzer.
» I. Bracher, Tuchbleicher.
» Merz, Kaufmann.
» I. Schmid, Messingfabrikant.
» A. Dubois, Kommis.
»> A. Sandner, Mühlbefitzer.
» Doktor C. Flor, Lyceal-Professor.
» P. Schaur, Kaufmann.
» F. Oeffner, Magistrats-Revisor.
» Schweigger, Stiftungs-Kassier.
» Freyer, » » ■
» Gech, Magistrats-Sekretair.

Freiherr von Lerchenfeld, K. Kreis- und Stadt
gerichts-Rath.

Herr Hönicke, K. Postofsizial.
- v. Münch.
» C. L. Scheler, Kaufmann.
»> C. Pfeiffer, Buchdruckerei-Faktor.
» A. Bauer, Kaufmann.
» CF. Scholl, » » 
w Sachs, K. Postoffizial.
» Roidl, Rechtspraktikant.
» Herrligoffer, Zahnarzt.
» Mündel, Bahnamts-Assistent.
" Schmitt, BahnamtsControlleur.
»> Werr, Material-Verwalter.
» Colloria, Eisenhahn-Lieutenant.
» Gohsler, " » » »
» Schumann, Lokomotivführer.

Munsin g.

Herr Albrecht, Pfarrer.

Herr Hohenleitner, Lokomotivführer.
» Gleinharz, Obermaschinenmeister.

Herr Anne, Korporal.
» G. Fromme!, Kaufmann.
» Friedrich, » »
» C v. Brentano, Seidenfabrikbesitzer.
« Schopf, Cadet.
» Drentwett, Sergeant.
» Pösinger, Musiklehrer.
» Schäfer, Hautboist.
» v. Schmadel, K. Oberlieutenant.
- F. 3- Michael, Weinhändler.
« G. Drentwett, Graveur.

Historischer Verein für Schwaben und Neuburg. 
Bibliothek des Regiments Prinz Carl.

Dinketscherben bei Augsburg.

Herr L. Mayer, Pharmaceut.

Schroben hausen.

Herr Benbach, K. Vauaspirant.

W 0 l f r a t h s h a u s e n.

Herr Voll, Rentamts-Oberschreiber.
» Geiger, 1. K. Landgerichts-Assessor.
» Vclbinger,Landgerichts-Oberschreibcr.

Monheim.

Herr v. Kolb, K. Landgerichtö-Assessor. 
° Seel, Dechant.

W einding.

Herr Stengel, K. Landrichter.
» Büttner.
» Freiberger, Stadtschreiber.

Wallerftcin.

Herr Broscheck, Bau-Inspektor.
» Zenn, Pfarrer und Professor der Deutschen 

und Lateinischen Schule.Landsberg.

Herr Rieder, Kaufmann.
>» Lehenbauer, Rentamtögehilfe.
» Villgrater, Kaufmann.
» M. Kaut, Bierbrauereibesitzer. 
» Schlummberger, Oberschreiher.

Dinkelsbüh 1.

Herr v. Grauvogel, K. Landrichter.
» v. Raumer, Rechts-Anwalt.
» Merz, Bürgermeister.
» v. Merz, K. Landgerichts-Assessor.W e i i h e i m.

Herr Doktor Bauer, K. Advokat. 
r> v. Thoma, pens. K. Landrichter. 
.. v. Sicherer, K. Baukondukteur.
» Barth, Posterpeditor.
» Radler, Gerichtsdiener.

Feuchtwangen.

Herr Doktor Gareis, Rechts-Anwalt.
» Engelbrecht, Landgerichts-Diener.
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Noth enburg a. d. T.

Herr Dr. Meßmeringer, Rechtsanwalt. 
» Dr. Keyl, •• » »
» Albrecht, Privatier.
» Renger, »> »
» I. Otto, Kaufmann.

Herr G. A. Franz jun., Kaufmann.
» Andrer, K. Schloß-Verwalter.
»> Schindler, Hautboist, Reg. König Otto.
» W. Schneider, Korporal (Cadett) Reg. 

König Otto.
>> Fischer, Hautboist, Reg. König Otto.
» Schleicher, Korporal »
»> Vetter, Regierungs-Accesstst.
" I. A. Schimmer, Kaufmann.

Münnerstadt.
.

Herr Buch, Spital-Verwalter.
» Hundterisser, Apotheker.

Würzburg.

Gesellige Verein.
Herr Rottenhäuser, K. Assessor.

» Dorreberger, Magistrats-Rath.
» Schedel, Rechtsanwalt.
» Mayer, Magistrats-Rath.
» Doktor Horn, Vorstand des Juliushospitals. 
» Gros;, Provisor » » » »
» Müller, Vergolder.
» I. Kern, Tabakfabrikbesitzer.
>» v. Hesfele, Weinhandlung.
» Doktor Geigel.
» Ferd. Döring, Weinhandlung.
>» Hummel, Seminar-Inspektor.
» Weishaupt, K. Artillerie-Oberst.
» C Pfeisf, Weinhandlung.
» v. Hertlein, Apotheker.
» Backmund, Tünchermeister.
» Doktor Münz, Hofrath.

Historischer Verein.
Herr Mack, K. Civil-Bau-Jrlspektor.

>» Schultheis;, K. Ober-Kriegs-Commissair. 
Freiherr von Thon-Dittmer, K. Regierungs- 

Assessor.
Herr Doktor Narr.
Freiherr von Nesselrode-Hugenpoet.
Herr W. Thoma, Salzbeamter.

»> L. Pilz, Graveur.
» Doktor Günther, K. Advokat.
» Matterstock, Kaufmann.
» Gätschemberger, Kaufmann.
» Hosfmann, » »
» Kapp, K. Lieutenant.
» Deppisch, Professor.
» Diez, Domvikar.
» Scherer, Professor.

Günzenhausen.

Herr Zimmermann, Bau-Akkordant. 
» Frauenknecht, Stadtschreiber.

Windsheim.

Herr Streber, Apotheker.
» Doktor Scholler, K. Advokat. 
» Esper, Baupraktikant.
» Schierner, K. Posterpeditor.

Poppenlauer.

Herr Vergo, K. Revierförster.

Bilthausen.

Herr Hit, K. Revierförster.
» Doktor Wackenreiter, Arzt.

Oberlauringcn.

Herr v. Hertlein, Gutsbesitzer.

K i tz i n g e n.

Herr C. F. Wolf.
» Leo, Kaufmann.
- C. S. Leo 86o., Kaufmann.
» Kraus, Vorgeher und Rangschiffer. 
» P. Stein, Schiffer.

Merkershausen bei Königshofen 
im Grabfeld.

Herr Henneberger, Dechant.
» Wenzel, Apotheker.
» Dr. v. Lützenberger, Rechts-Anwalt.

Krönungen bei Schmeinfurt.

Herr Ziegler, Wachstuchfabrikant.

Somme rhausen.

Herr F. 5toch, Kaufmann.
» Stretz, Apotheker.

Ochsenfurt.

Herr Fr. Kratzer, Uhrmacher.
» Fr. Reiter.
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Poppenhausen.

Herr Goldschmidt, Apotheker.

Opferbaum.

Herr I. Hammer, Posthalter.

Gredi ng.

Herr März, Oberschreiber.
» Delange, Lehrer.

Arnstein.

Herr Adami, Apotheker.

Lichtenfels.

Herr Bürgermeister.
» Karg, Zeichner bei der Eifenbahnbau-Sektion.

Pappenheim.

Herr Mündler, K. Posthalter.
Hammetburg.

Herr I. A. Pfasf, Eisenhandlung.
Ettingen.Coburg.

Freiherr Max v. Wangenheim. 
Herr A. Schlöner, Kaufmann.

» Adler, Maler und Vergolder. 
» Rothbart, Hofmaler.

Herr Finnweg, Herrschafs-Richter.
Kissingen.

Herr I. G. Thein, K. Landrichter.
Abensberg.

Herr Kappel, Oberschreiber.
Schrveinfurt.

Herr W. Sattler, Kaufmann und Tapetenfa- 
brikant.

» Merk, Kandidat der Theologie.
» H. Seelig, Rangschifferund Magistrats-Rath. 
» A. Michal, » » » » » »
» Fr. Gademann, Kaufmann.
" I. G. Wirsing, Weinhändler.
'» F. Herold, Bierbrauereibesitzer u. Kaffetier. 

» C. Reininger, Kaufmann.
» Con. Fischer, Rangschiffer.
» T.D. Dittmar, » »
» Ad. Dittmar, » »
» I. Dittmar, » »
» Fr. Schwanhäuser, Commis.

H-s. Frickenhausen.

Herr Düring, Venefiziat.

Markt breit.

Herr H. Bauer, Kaufmann.
» I. Hartmann, Kaufmann.

Herr Wächter, Gasthofbesitzer.
» H. Gipser, Glasermeister.
» Laurer, Pharmaceut.
» Schuster, Patrimonialrichter. 
" G. A. Grau, Buchhändler.

Münchberg.
Gerotshofen.

Herr Koch, K. Forstmeister.
Herr L. H. Lenzner, Kaufmann.

» H. W. Rothenberger, Kaufmann.
» Fr. Dengler, Palier bei der Eisenbahn. 
» H. Kalbskopf, » » »» >» "
» Küster, K. Assessor.

Volk ach.

Herr Rauch, Rentamtsgehilfe.
>» I. Ostenberger, pens. Rentamtmann. 
- Ä» A. Iecklein, Weinhändler.

X
Berneck.

Herr Oestreicher, Civil-Adjunkt.
Haßfurt.

Herr Alex. Krafft, K. Eisenbahnbau-Sekt.-Ingen. 
» L. Michel, K. Eisenbahnbau-Ingenieur- 

Praktikant.
H Müller, techn. Gehilfe.

Sommerach.

Herr H. G. Weiß, Pfarrer.Äipfenberg.

Herr Steyrer, K. Rentbeamter.

*##
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Aettelbach.

Herr Pfister, Sportel-Rentant.
» A. Roth, Rentamtsgehilfe. 
» Mann, Weinhändler.

Mertheim.

Se. Durchs Herr Fürst v. Wertheim Löwen
stein.

Herr Adelmann, Kaufmann.
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% 3 M«1 te Geschichte aller Zeiten und Lander 

^'zeigt deutlich, daß neben Industrie und Ackerbau 
M ^insbesondere der Handel eine der hauptsächlichsten 

Quellen des National-Einkommens ist. Der Einfluß desselben 

auf Eultur und weltbürgerliche Sittlichkeit läßt sich bei allen 

Völkern nachweisen, welche durch ihn in nähere Berührung 

kamen, Hemmung oder gänzliche Absperrung des Handels 

hingegen führen stets einen unnatürlichen Zustand, Verarmung 

und Rohheit herbei. Es ist die Aufgabe einer jeden weisen 

Regierung, diesen mächtigen Hobel der allgemeinen Wohlfahrt, 

mit welchem Kämst und Wissenschaft so eng verkettet sind," 

in Bewegung zu setzen und dies kann nur durch möglichst 

bequeme, dem Bedürfnisse entsprechende Communications- 

mittel und durch GewerbK- und Handelsfreiheit, deren 

') Entwicklung wenig Einschränkungen lähmen, erzielt werden. 

Deutschland, dessen Nordküste zwei Meere bespülen, 

dessen südlichste Spitze an das drei Welttheile verbindende 

Mittelmeer gränzt, dessen fruchtbare Gauen große schiffbare 

Flüsse durchströmen, Deutschland durch seine natürliche Luge 

3 nicht minder als durch den Reichthum an Produkten ent- 
3 schieden zur Theilnahme am Welthandel aufgefordert, mußte

sich lange Zeit mit einer untergeordneten Stellung in Be

ziehung auf Politik und Handel begnügen. England ins

besondere betrachtete es als großen Markt für seine von Jahr 

zu Jahr sich steigernden Manufakturen und nahm nur einen 

kleinen Theil der Naturerzeugnisse dieses großen Landes 

dagegen. Deutschland, so hoch stehend durch Bildung und 

Gesittung seiner Bewohner, war sich im Freiheitskampfe 

gegen die Fremdherrschaft seiner Kraft bewußt geworden, 

eine neue Gestaltung seiner politischen Verhältnisse trat ein. 

Sobald nun der so theuer erkaufte Frieden seine Segnungen 

zu entfalten begann, fühlte man lebhaft, daß die den inneren 

Verkehr hemmenden Schranken, mit denen sich jeder einzelne 

der größern Staaten zum Schutze der damals neu erblühen

den Industrie umgeben hatte, beseitigt werden müßten, sollte 

das gemeinschaftliche Vaterland seine errungene Stellung 

behaupten, sollte die National-Industrie und der tief ge

sunkene Handel sich heben.

Die Beschränkung des Absatzes der Landeserzeugnisse 

mancher deutschen Länder, welche durch die Erweiterung 

des Prohibitivsystems fast aller größeren Staaten — wie 

Frankreich, Oesterreich und Preußen — hervorgerufen wurde
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und welche das südwestliche Deutschland am schwersten 

empfand, zeigte die Nothwendigkeit, ähnliche Gegenmastregeln 

eintreten zu lassen. Wenn auch der Begriff von dem Werthe 

eines freien Handels durch die Einführung eines den Verkehr 

erschwerenden Mauthverbandes verletzt wurde, so mußte er 

doch dieser durch die obwaltenden Umstände hervorgerufenen 

Einrichtung weichen; daö Hinderniß, welches die Auf

rechthaltung der Manchen bei den vielen Gränzen der süd

westlichen Staaten und deren verhältnißmäßig nicht großen 

Ausdehnung entgegentrat, konnte durch die Vereinigung 

mehrerer Länder beseitigt werden.

Bayern und Württemberg erkannten dieö zuerst, die 

eingeleiteten Unterhandlungen wegen eines Zollverbandes 

führten bald zum Ziele, die zwischen beiden Staaten bestan

dene Zolllinie wurde aufgehoben und statt derselben errichtete 

man eine solche an den Gränzen, die nun strenger bewacht 

wurden, indem die an denselben zu entrichtenden Eingangs

zölle weit höher angesetzt waren, als die man vor der Ver

einigung erhob. Den neuen Zollbund suchte man zu erwei

tern, doch jetzt trat Preußen, das schon früher bemüht 

gewesen war, die kleineren norddeutschen Staaten für sein 

Zollsystem zu gewinnen, als Mitbewerber auf. Der Wetteifer 

der beiden Vereine, sich Theilnehmer zu erwerben, rief einen 

dritten Zollverein in daö Leben, der die mitteldeutschen Länder

umfassend nur dadurch gegen gänzliche Jsolirung sich zu 

schützen vermeinte und zum Zwecke hatte, die durch denselben 

verbundenen Länder abzuhalten, einseitig dem preußischen, 

bayerischen oder einem fremden Zollverbande sich anzuschließen 

und die bestehenden Eingangs- und Durchgangszölle nicht 

zum Nachtheile der anderen zum mitteldeutschen Zollvereine 

gehörenden Länder zu erhöhen.

Die ganze deutsche Nation erkannte, wie nothwendig 

eine Einigung sei, es war nur eine Stimme, welche auf 

gänzliche Aufhebung der Zölle im Innern des Vaterlandes 

und aufWiedervergeltungsmaßregeln gegen fremde Nationen 

drang, die Fürsten sahen, was Noth that. Bayern und 

Württemberg traten mit Preußen in Unterhandlungen, man 

vereinigte sich über die Grundsätze eines gemeinschaftlichen 

Handelsbundeö und so kam durch daö unermüdliche Streben 

edler Männer, die von der Idee geleitet wurden, Deutsch

lands wahre Wohlfahrt könne nur durch eine Vereinigung 

aller Interessen herbeigeführt werden, ein Vertrag zum Ab

schlüsse, der 18 Millionen Menschen umfaßte, während der 

mitteldeutsche nur gegen sechs Millionen zählte.

Die Gründung dieser Vereine bereitete die Verschmelzung 

in einen einzigen großen Handelöbund vor, das Bedürfniß 

gemeinschaftlicher Maßregeln, die man zum Schutze des 

deutschen Handels und der Produkte der heimischen Industrie
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außereuropäischen Ländern außerordentlich zunähme. Doch 

hängt dieser bedeutungsvolle Schritt wohl noch am meisten 

von dem Beitritte Hannovers ab, das mehr oder minder 

dem brittischen Einflüsse sich hinneigend die dringenden For

derungen der Gegenwart wohl nicht lange mehr zurück

weisen wird.

Der Anschluß der alten Hansestädte wäre ein großer 

Schritt zur Bildung einer deutschen Marine, deren Noth

wendigkeit täglich mehr hervortritt, soll der Zollverein das 

geltende Gewicht sich wahren, das er durch kluges und 

umsichtiges Handeln erworben hat, soll er sein großes Ziel 

erreichen und eine größere allgemeine Handelsfreiheit her-- 

beiführen. Der Besitz einer Marine bedingt dann eine 

nationale Handelspolitik, welche die direkte Schifffahrt durch 

ein Navigationsgesetz als Repressalie gegen das Ausland 

schützt, dessen Uebergriffen und Unbilden deutsche Schiffe stets 

ausgesetzt sind, trotzdem daß fremde Schiffe in unseren Häfen 

alle die Berücksichtigung finden, deren sich deutsche auf aus

ländischen Rheden nicht zu erfreuen haben. Der Zwischen

handel, den besonders England mit unseren Seestädten führt, 

muß aufhören und ein direkter Handel an dessen Stelle 

treten, durch den die überseeischen Bedürfnisse, wie Colonial- 

waaren, Baumwolle und Anderes, aus dem erzeugenden 

Lande selbst geholt werden, dadurch würde das Aufblühen

gegen das Ausland treffen müsse, trat zu scharf hervor, als 

daß die vereinzelten Staaten noch länger in dem Zustande 

ihrer Jsolirung beharren konnten. Sobald die Bedingungen 

der Bereinigung fest gestellt, die Systeme und Tarife erör

tert waren — was keine leicht zu lösende Aufgabe war, da 

jeder Staat die darauf bezüglichen Fragen von dem Gesichts- 

punkte seines eigenen Interesse betrachtete—trat der Zollverein 

in das Leben mit seinem freisinnigen Systeme, das keine AuS- 

und Einfahrtsverbote und fast gar keine übermäßigen Schutz

zölle kennt und dem gemeinschaftlichen Vaterlande den 

reichsten Segen bringt, wenn es dem Vereine gelingt, nach 

Außen so zu erstarken, wie er cs im Innern geworden ist. 

Mit einigen einheimischen Staaten, deren Regierungen die 

Nothwendigkeit des Beitritts einsehen, sind die Unterhand

lungen im Gange, die norddeutschen freien Städte, deren 

Anschluß wegen ihrer Schifffahrt und ihrer überseeischen 

Verbindungen in mehr als einer Hinsicht ein von allen 

Deutschen erwünschtes Ereigniß wäre, zögern noch, obwohl 

ihre Lage nicht von der Art ist, daß sie nach der Aussage 

mehrerer mit den dort obwaltenden Interessen vertrauter 

Männer durch ihre Jsolirung dem Vereine gegenüber im Vor

theile wären. Man hat erst kürzlich nachgewiesen, daß sie 

durch ihren Anschluß nicht nur von der Concurrenz Hollands 

befreit würden, sondern auch daß ihr direkter Verkehr mit
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der Rhederei bewirkt werden und dem Handel sich neue 

Aussichten darbieten. Bereits sind, um diesen nach Außen 

zu beleben, von der leitenden Macht des Zollvereins viele 

Anordnungen getroffen worden, es handelt sich jetzt darum, 

mehrere dem deutschen Handel entfremdete Verbindungen mit 

anderen Staaten wieder anzuknüpfen und neue Wege für 

den Markt der Vereinsstaaten zu eröffnen. Die Thätigkeit 

des Zollvereins, sich geltend zu machen, hat seit seiner Grün

dung die Aufmerksamkeit englischer Staatsmänner auf sich 

gezogen und offen sprechen sie ihre Bedenklichkeiten über die 

möglichen Folgen desselben für ihren Handel aus, sie beken

nen, daß England durch sein Prohibitivsystem in seinen Han

delsverhältnissen mit fremden Völkern in Verlegenheit komme. 

In der französischen Deputirtenkammer wiesen mehrere Sach- 

vertraute die Nothwendigkeit einer Annäherung an das 

deutsche System nach, um Modifikationen für Die belastete 

Ausfuhr zu erlangen und den verderblichen Rückwirkungen 

zu begegnen.
Am wichtigsten für das Gedeihen des Zollvereins, dessen 

nächste Aufgabe wohl sey möchte, alle deutschen Stämme, 

gleich dem wieder aufgelebten politischen Bunde, zu einem 

kommerziellen zu vereinigen, ist Oesterreichs Anschluß oder 

doch wenigstens Annäherung und Erleichterung des Verkehrs 

mit demselben. Eine Abrundung des Zollvereins gegen

Norden hat nicht mehr Gewicht als die Oesterreichische Mo- ^

narchie, die im Herzen Europas liegend von einem gewalti- r

gen Strome durchflossen wird, dessen Arme vom schwarzen 3 
Meere aus durch die Verbindung des Ludwig-Donau-Main- [- 

Canals bis zur Ostsee reichen. Glaubwürdige Nachrichten 

weisen nach, daß Oesterreich nach der Seite des Zollvereins 

hin den größten Landverkehr unterhält, so daß eine beider

seitige Entfesselung von den beengenden Mauthen die wohl

thätigsten Folgen nach sich ziehen muß. Diese große von 

ungefähr 36 Millionen Einwohnern bewohnte Monarchie mit 

ihren ausgebreiteten Ländern und verschiedenen Völkerschaf- y,-\ 

teil, die alle Abstufungen der Cultur vom höchsten Industrie- 

stände bis zu dem Nomadenleben sich nähernden Verhältnissen cf 

herab erkennen lassen, ist zu einem Handels-Jndustrie-Staate 

geschaffen, indem das Land nicht nur alle Lebensbedürfnisse 

jeder Art selbst erzeugt, sondern auch die meisten Urstoffe, 

welche für die Entwicklung der Industrie nöthig sind.

Der Reichthum und die Mannigfaltigkeit seiner Pro

duction, die überraschenden Fortschritte des Gewerbfleißes 

und die Leichtigkeit der inneren Eommunication bewirken, 

daß dieser Staat, der ein geschlossenes Ganzes bildet, bei 

Beschränkung aller überflüssigen Bedürfnisse unabhängig von 

anderen Staaten für sich bestehen könnte, wenn Abgeschlossen

heit nicht unverträglich wäre mit der wahren geistigen Aus-
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*©3r * bildung der Völker und deren damit zu verbindenden Wohl

fahrt, wenn die Zeitverhältnisse nicht zu ernst mahnten, hinter 

anderen Völkern nicht zurückzubleiben.

Unter dem Schutze seiner weisen, das wahre Glück und 

die Wohlhabenheit seiner Unterthanen stets in das Auge 

fassenden Staatsregierung wird Oesterreich nach und nach 

seine ihm durch geographische Lage, günstige Verhältnisse und 

Intelligenz der Bewohner zugewiesene Stellung im Welt

handel erringen, die Erreichung dieses schönen Zieles aber 

ist keineswegs mit so vielen und großen Schwierigkeiten 

verbunden, als man gewöhnlich behauptet.

Eine Vereinigung seiner Länder mit dem Vereinsgebiete 

zu einem gemeinschaftlichen Mauthverbande würde der Ma- 

nufactur- und Gewerbsindustrie, welche besonders in Böhmen, 

Mähren und den Erbstaaten eine achtungswerthe Stufe er- 
' reicht hat, gewiß nicht zum Nachtheile gereichen, indem diese, 

besonders die Wollen- und Baumwollenwaaren, gegen die 

Concurrenz der Engländer geschützt sich eines größeren 

Absatzes in den Vereinsstaaten erfreuen und mit ihnen den 

Gewinn theilen würde, der sonst den fremden Verkäufern 

zufiel.

wenn auch der Ausfall, welcher sich in dem Handel mit dem 
Auslande früher ergab und dem Lande empfindlichen Scha

den zuzog, sich erfreulich minderte und in jüngster Zeit sich 

in einen Ueberschuß an Ausfuhr gegen die Einfuhr verwan

delte, so ist man doch noch immer weit entfernt, von der 

Gewerbsthätigkeit, deren Erweckung und Förderung die 

Staatsregierung sich so sehr angelegen sein läßt, die Früchte 

zu ernten. Oesterreich kann nur durch eine Aenderung seiner 

Handels- und Zollverhältnisse es zu der erwünschten Höhe 

bringen nicht aber durch Annahme eines Systems, ähnlich 

dem Frankreichs, das sich mehr und mehr in seine Zölle und 

Verbote verwickelt. Das Beispiel, welches der deutsche Zoll

verein praktisch gibt, liegt zu nahe, als daß man verkeimen 

sollte^ welche Maßregeln zunächst zu ergreifen seien, denn 

während Oesterreichs Handelim Umfange seines Verkehrs und 

im Ertrage seiner Zölle von Jahr zu Jahr mehr gegen seine 

Nachbarstaaten zurückbleibt, nimmt der Handel und das 

Staatseinkommen des Zollvereins in bedeutend höherem 

Maße zu und beginnt bereits jene Frankreichs um das Dop

pelte zu übersteigen.

Eine vollständige Vereinigung sämmtlicher Länder des 

Kaiserstaates mit dem Zollvereine wäre bei den besonderen 

Verhältnissen der einzelnen Provinzen zu einander, hervor

gerufen durch eigenthümliche Steuereinrichtungen, für jetzt'
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Die Geschichte der österreichischen Gewerbsgesetzgebung 

folgt genau den Schwankungen und Fortschritten, welche die 

Staatswirthschaftslehre seit vielen Jahren gemacht hat und
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wohl nicht eher möglich, als bis das große Werk der Grund

steuerregulirung innerhalb des gestimmten Staatsgebietes 

vollendet ist, doch würde schon die Verbindung mit den deut

schen österreichischen Provinzen den Verkehr mit den übrigen 

Ländern dieser Monarchie bedeutend erleichtern. Daß nun 

eine Annäherung, wenn auch nicht ein völliger Anschluß, an 

den Zollverein tu Aussicht steht, darf man bestimmt behaup

ten, bekannte Thatsachen und bezeichnende Schritte der öster

reichischen Staatsverwaltung sprechen laut dafür.

Nach Regelung der Handels- und Zollverhältnisse kön

nen jene Vortheile ganz benützt werden, welche Natur und 

Kunst dem deutschen Handel darbieten. Die Hauptstraße 

des Weltverkehrs soll durch das Herz Europas geleitet und 

zwei Welttheile auf dem sichersten und kürzesten Wege mitein

ander verbunden werden. Zur Verfolgung dieses Planes scheut 

man in Oesterreich kein Opfer. Eisenbahnen verbinden die 

wichtigsten Städte mit einander, neue Straßen durchziehen 

die entferntesten Provinzen, Dampfschiffe befahren im raschen 

Fluge die Donau, durch Verträge mit benachbarten Staaten 

ist für den ununterbrochenen Lauf derselben gesorgt; auf die 

Beseitigung der sich darbietendetr Hindernisse für die Schiff

fahrt werden große Summen verwendet; der Transithandel 

findet immer weniger Schwierigkeiten und schon genießeit 

Trieft und Venedig die Früchte dieser so viele Erleichterung

bietenden Maßregel und erstrecken ihre Thätigkeit bis tief 9 
in die Vereinsstaaten. . ?

Während nun im Osten der Kaiserstaat alles aufbietet, 

um die durch seine natürliche Lage gebotenen Vortheile sich zu £ 

sichern und durch Kunst zur vollständigen Benützung taug

lich ztl machen, hat im Westen ein Königlicher Denker eine 

Schöpfung in das Leben gerufen, welche die Donau mit 

dem Rheine in Verbindung setzt und dadurch den ersten 

Schritt zur Lösung der großen Aufgabe, den Gang des 

Welthandels auf den alten Weg zu leiten, gethan. Denn 

nur der Mangel an entsprechenden, durch die Niesenfortschritte 

der Civilisation nothwendig gewordenen künstlichen Commu- 

nicationömittel konnte diesen bisher von dem bei weitem mehr 

Sicherheit darbietenden wohlfeileren Landwege abhalten. 

England fühlte schon längst, daß der große Seeumweg um 

die pyrerräische Halbittsel und um Afrika herum unendlich 

den Handel verzögere unb belästige, es liegt deshalb haupt

sächlich in seinem Interesse, den näheren Verbindungsweg 

mit seinen unermeßlichen Besitzungen in Ostinden zu wählen, 

zu welchen man in dieser geraden Richtung in so viel Wo

chen kommt, als man jetzt Monate auf der oceanischen Fahrt 

braucht. Bei den staunenswerthen Fortschritten und Erfah

rungen, welche die Technik seit einigen Decennien machte, 

kann es nicht schwer sein, die Landenge von Suez entweder
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zu durchstechen, oder das Mittelmeer mit dem arabischen 

Meerbusen durch einen Kanal in Verbindung zu setzen.
Die Verwirklichung dieses vielbesprochenen Unterneh

mens steht um so gewisser in Aussicht, da England Alles 
aufbieten muß, um Rußlands Anstrengungen, sich in Hoch
asien festzusetzen, entgegen zu arbeiten. Langsam aber sicher 
strebt diese erste Landmacht Europas vorwärts und sucht 
den Handel von den Häsen am schwarzen Meere aus über 
Tiflis nach Persien und nach Baku und Asterabad, Städten 
am caspischen Meere, zu leiten; schon beleben Dampfschiffe 
diesen größten aller Binnenseen, von dem aus nur noch der 
halbe Weg nach Ostindien ist. Für die Sicherheit der Han
delsstraßen sorgt Rußland, unterstützt vom Glücke seiner 
Waffen, durch alle möglichen ihm zu Gebote stehenden Mit
tel, die berühmten Messen von Kjachta in Sibirien an der 
Gränze zwischen dem Czaarenreiche und China und Nischnei- 
Rowgorod, mit Recht der innere Hafen von Rußland ge
nannt, sichern ihm den Landhandel mit China, von dessen 
Hauptstadt sich die große Caravanenstraße durch die Mon
golei bis zu diesen berühmten Handelsstädte!: hinzieht.

Dieses Streben zweier der mächtigsten Staaten, dem 
Verkehre mit Indien und China neue Wege zu bahnen, wird 
nicht ohne Erfolg bleiben, die Rückwirkung davon auf das 

mittlere Europa kann nicht anders als wohlthätig und be

lebend für die Industrie und den Handel desselben werden. 
Der Zollverein wird dann mit dem Osten verkehren. Län
der, die unserem Handel so gut wie unbekannt noch sind — 
wie Servien, Bosnien, die Wallachei, die Moldaugegenden, 
Rumelien und das südliche Rußland — treten in unmittel
bare Verbindung mit dem Vereinsmarkte, der Transit auf 
der Donau kann nicht ausbleiben und durch diesen wird der 
Ludwigs-Donau-Mainkanal augenscheinlich seine Nothwen
digkeit, an der noch mancher Kurzsichtige zweifelt, vor die 
Äugen stellen.

Die Wichtigkeit des Handels mit dem Oriente wurde 
schon längst von allen umsichtigen Handelsherren erkannt, 
bezeichnend ist daher das Erscheinen eines armenischen Kauf
mannes in Berlin, welcher wegen Anlegung eines Depots 
für Zollvereinswaaren im Freihafen von Galacz unterhan
deln will, und somit sollte diese Stadt der Hauptstapelort 
für die Bedürfnisse der Dönauländer werden. Kämen diese 
und ähnliche Unternehmungen zu Stande, so würde Eng
land an den Ufern des erst vor kurzer Zeit dem allgemeinen 
Handel eröffneten schwarzen Meeres einen Concurrenten er
halten, gegen den es nur schwer sich behaupten könnte. Der 
Zollverein würde dadurch in direkte Verbindung mit Con- 
stantinopel, mit Trapezunt und allen Häfen des schwarzen 
Meeres gesetzt, der Handel mit Armenien und Kleinasien
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und weiter mit Persien würde erleichtert werden und somit 
eröffnet sich den deutschen Waaren ein Weg nach Asien, 

der bald wichtig genug werden möchte und bei der gegebe
nen Erleichterung des Transportes großartigen Unterneh
mungen Spielraum genug darbietet.

Nimmt schon jetzt, wo alle getroffenen Vorkeh
rungen und Einrichtungen noch unentwickelt sind — denn 
erst in einer Reihe von Jahren können die mit Ilmsicht ge
legten Keime sich zu üppigen Früchten gestalten — der Verkehr 
auf der Donau auffallend zu, hat bereits die kleinere der 
Schifffahrt eröffnete Strecke des Ludwig-Donau-Main-Ka
nales so entschiedenen Einfluß auf den innern Handel der 
fränkischen Provinzen Bayerns gezeigt, welcher reichen Ernte 
sehen wir erst entgegen, wenn der Kanal in seiner ganzen 
Linie schiffbar ist, wenn der Weltverkehr seinen Lauf über 
den Continent, durch die Macht der sich ändernden Verhält
nisse gezwungen, allmählich nehmen wird! —

Bayerns Landesproducten-Handel wird sich bedeutend 
heben, denn durch die künstliche Wasserstraße ist eine com- 
merzielle Verbindung mit dem Rheine gegeben und der Aus
fuhr dieses durch natürliche Fruchtbarkeit auf die Agrikultur 

gewiesenen Staates ein Markt eröffnet, auf dem es, beson
ders die reichgesegneten Fluren an der Donau, seinen Ue- 
berfluß besser verwerthen kann. Viele Rohprodukte verlohn

ten wegen ihrer Größe, ihres Gewichtes und ihres verhält- 
nißmäßig geringeren Werthes keinen weiten Transport, in 
der Nähe haben sie bei dem Ueberflusse einen schlechten Preis, 
durch die Fracht auf beit Landstraßen aber werden sie ver- 
theuert. Der Vertrieb dieser findet auf dem Kanäle keine 
Schwierigkeiten, ihre Versendung in entferntere Gegenden 
verursacht nur unbedeutende Kosten im Vergleiche mit denen, 

welche die Fortschaffung zur Achse erfordert. Die wichtig
sten dieser Rohprodukte, von denen Bayern einen bedeuten
den Ueberfluß zum weiteren Absätze darbietet, sind besonders 

Holz und Getreide, Salz und Steine.
Ein bedeutender Holzhandel wird sich von den wald

reichen Gegenden am linken Donauufer, den südlichen und 
westlichen Abhängen des Böhmerwaldes und dem Distrikte 
zwischen Kehlheim und Nürnberg ans der Kanallinie bis zum 
Ausmündungspunkte gestalten. Bamberg besitzt schon seit 
langer Zeit einen Handel mit Bau - und Schiffholz, der sich 
dem Maine entlang bis nach den Rheingegenden erstreckt, de
nen diese unentbehrlichen Bauhölzer gänzlich mangeln, da sie 

blos Laubwaldungen haben. — Von jeher galt Bayern für 
die Kornkammer Süddeutschlands, seine Ueberproduktion in 
dem wichtigsten Lebensbedürfnisse beträgt mehr als eine halbe 
Million Schäffel Getraid, von dem ein Theil in die südlich 
angränzenden Gebirgsländer geht, die weitere Ausfuhr war
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stets dem Zufalle und den Schwankungen der Nachfrage 
des Auslandes ausgesetzt. Dieses ist gewohnt, Deutsch
land als ein Reservoir anzusehen, dessen Schleuste es auf
zieht oder schließt, je nach dem Ergebnisse seiner Ernten, 
um die Preise des Getreides auf einer gewissen Gleichför

migkeit zu erhalten, daher tritt auch in minder ergiebigen 
Jahren und bei der periodisch vorkommenden Eröffnung der 
fremden Märkte rasch ein Steigen ein und die aufgespei
cherten Borräthe der fruchtbaren Jahre kommen in den 
Handel. Ein regelmäßiger Zug des Getreideverkehrs mit 
Westdeutschland, welchen die Schifffahrt aus dem Maine 
begünstigt, war bis jetzt nicht bemerkbar. Diesen soll der 
Kanal eröffnen. Das Getreide Bayerns, besonders das 

der südlichen Gegenden, und wahrscheinlich auch das trockene 
von Feuchtigkeit freie Mehl, welches aber nur die besser 
eingerichteten Mühlen liefern können, wird bei der geringen 
Fracht auf dem Kanäle nach den unteren Mainländern, nach 
Mainz und Köln, ja selbst nach Holland gelangen, denn 
will dieser Staat nach seiner Trennung von dem getreide- 
reicher: Belgien seinen früher so bedeutenden Fruchthandel 
wieder erhalten, so kann dies nur durch Wiederherstellung 
jener Handelsfreiheit geschehen, der es seinen ehemaligen 

zum Sprichwort gewordenen Wohlstand verdankt. — Die 
besten Bausteine bricht man bei Kehlheim und Wendelsteirr,

fK'x

sie zeichnen sich durch ihre besondere Härte aus; vorzugs

weise liefert der letztere Ort ein passendes Material zu 
Mühlsteinen, weshalb diese weit und breit gesucht und be
gehrt werden. Der Kanal berührt die Gegend des Solen- 
hoser Steinbruches an der Altmühl ohnweit Pappcnheim; 
das Product desselben, die für die Lithographie, der Erfin
dung eines Bayers, unentbehrlichen Steine sind schon längst 
seit der weiteren Verbreitung dieses schönen und dankbaren 
Kunstzweiges ein Gegenstand des Welthandels geworden, 
und bis jetzt ist es noch nicht gelungen, Steine von gleicher 
Güte auswärts aufzufinden. Gips, der in unerschöpflichen 

Lagern in Franken vorkommt, gilt für ein Dungmittel und 
kommt in Masse nach Nürnberg, wo er gemahlen und als 
Handelsgut für Kunstzwecke weiter versendet wird. Ein be- 
achtungswerthes Stapelproduct für Bayern bildet Salz, 
das seine berühmten Salinen in Traunstein, Reichenhall 

und Berchtesgaden in Menge liefern können, da aber das 
meiste auf der Achse von dem Hauptdepot Regensburg, 
wohin es auf der Salzach, dem Inn und der Donau ge
schafft wird, nach dem nördlichen Theile des Königreiches 

kommt, so ist es dort theurer als in Altbayern und kann 
für die Viehfütterung nicht in dem Maße verwendet wer

den, als thunlich wäre. Ter leichtere Transport auf dem 
Canale beseitigt auch dieses Hinderniß. Auf die Versen-
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&düng noch vieler Landesproducte (unter diesen namentlich 

Hopfen und Bier) wird diese neue Handelsstraße durch die 
erleichterte Abfuhr und wohlfeilere Zufuhr einen entscheiden
den Einfluß bewähren. Bayerns Manufaktur- und Fabrik
industrie ist im Fortschreiten begriffen, sie wird sich geschützt 
durch die Vereinszölle und beachtet von der Staatsregie

rung, die sie begünstigt und ihr durch namhafte Unterstü
tzung unter die Arme greift, immer mehr erheben. Denn die 
Fabriken können, da sie ihren Bedarf an Roh- und Ver- 
wandlungsstoffen auf wohlfeilerem Wege beziehen, den Preis 
ihrer veredelten Produkte herabsetzen oder wenigstens mit 
ähnlichen Etablissements concurriren.

Am meisten werden Regensburg, Nürnberg und Bam
berg die wohlthätigen Folgen der neuen Wasserstraße füh
len, Städte, die einst eine so bedeutende Stelle im Welt
handel einnahmen, durch die Ungunst der Zeiten und ver
änderte Richtung des Verkehrs aber ihren Glanz und An
sehen zum Theil verloren haben. Zur Erhebung der Städte 
im Mittelalter trugen besonders die Kreuzzüge viel bei, sie 

belebten die Schifffahrt und den Seehandel, den besonders 
die Venetianer, Genueser und Pisaner betrieben, und gaben 

die erste Anregung zur bürgerlichen Betriebsamkeit. Den 
Hauptplatz für den Austausch der Waaren bildete anfangs 
Conftantinopel, mit dem das südliche Deutschland bald in

so nahe Berührung kam, daß schon im Jahre 1140 für die 
Deutschen dort eine Kirche gebaut wurde. Die Kaufleute 

von Regcnsburg und Wien hatten diesen Handel in Hän
den und ermittelten die Verbindung zwischen dem Osten und 
Westen, der Donau und dem Rheine, die Hauptartikel des 
Verkehrs bildeten Tuch, Leinwand, Leder, Waffen, Mühl
steine und andere Landeserzeugnisse, sie brachten dafür soge

nannte indische Güter, namentlich Gewürze herauf. Die 
Regensburger standen noch später, trotz dem, daß ihnen die 

Eifersucht der Wiener Hindernisse in den Weg legte, mit 
Ungarn in unmittelbarem Verkehre, indem sie sich dadurch 
halfen, daß sie in Wien Handlungshäuser errichteten. Auf 
zwei Hauptwegen, der rheinischen und der Donaustraße, wurde 

in dem inneren Europa der Waarenumsatz betrieben, Ein

käufer und Verkäufer kamen nicht nur von Bayern und 
Schwaben (namentlich aus Ulm), sondern auch vom Nie

derrheine, der Maas und den nahe liegenden Gegenden. Die 
Cölner trieben einen ansehnlichen Handel mit niederländi
schen Tüchern bis nach Ungarn, wo sie sich verschiedene 

Rechte zu verschaffen wußten; die Vermittelung zwischen der 
Donau und dem Norden übernahmen zwei Städte, die ih

rer Lage nach zu dem Handelsgebiete der großen deutschen 

Hansa gehörten. Prag und Breslau, welche ihren Ver
kehr, wie urkundlich nachgewiesen ist, über Lemberg bis in
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berg. Der Ruhm derselben verbreitete sich in die fernsten 

Länder und bildete die Grundlage eines Handels, wie ihn 

keine andere Stadt in jener Periode aufzuweisen hat. Wäh

rend in den ältesten Zeiten die Handlung meist von Juden 

und Freigelassenen betrieben wurde und Freigeborne diese 

für ein ihren Stand entehrendes Geschäft betrachteten, 

konnten gegen das Ende des 14. Jahrhunderts viele edle 

Geschlechter dem Reize, durch Handel zu großen Reichthü

mern zu gelangen, nicht länger widerstehen und man findet 

in jener Zeit die Namen vieler adeligen Familien, welche 

ins Große handelten, sich aber des Gebrauches von Maß, 

Gewicht und Elle dabei enthielten. Wie weit es Augsburgs 

Patricier brachten, zeigt die Geschichte der Welser. Die Fug

ger hielten: es nicht für unanständig ihre bis in das sechzehnte 

Jahrhundert bestehende Handlung zu betreiben, selbst als sie 

schon als Freiherrn und Grafen Sitz und Stimme auf den 

Reichs- und Kreistagen hatten. Die vornehmsten Edelleute 

trugen kein Bedenken, nach Bräuten aus diesen edlen Kauf- 

leuten-Familien zu trachten, indem sie, die sonst so streng in 

diesem Punkte waren, glaubten, ihre Ahnenprobe verliere 

dabei nichts. In Nürnberg ragten die Behaim, Ebener, 

Waldstromer, Hirschvogel und andere Geschlechter hervor, 

von deren Reichthume viele milde und nützliche Stiftungen, 

sowie auch noch jetzt eristirende Denkmale Zeugniß geben.

die Tartarei ausdehnten und Erzeugnisse der fernen Länder 

gegen Waaren von Schlesien (das man damals noch zu 

Polen rechnete) von der Donau und von der Elbe eintausch- 

Handelsleute aus Süddeutschland zogen durch die 

schauerlichen Thäler und über die gefährlichen Berge Ty- 

rols nach Italien und holten die Naturschätze dieses Landes, 

zu dem noch einige beschwerliche Straßen durch die Schweiz 

führten.

ten.

Der Donauhandel, welcher in früheren Jahren kaum 

bestand, hob sich im fünfzehnten Jahrhundert so, daß er der 

wichtigste Zweig des deutschen Handels war, ihm ver

dankte der schwäbische Ständebund — zu dem Augsburg, 

Regensburg, lltm, Nürnberg, Constanz, Eßlingen, Reutlin

gen, Kempten und andere gehörten — seine Entstehung. 

Es bildete sich diese Verbindung nach Art der niederdeut

schen Städte, welche dadurch den ihrem Handel drohenden 

Gefahren durch die Fehden und Räubereien des Adels zu 

begegnen suchten. Die süddeutschen Städte knüpften da

mals Verbindungen mit Südrußland und mehreren Gegen

den des Orients an, namentlich besuchten Regensburger und 

Wiener Kaufleute Kiow, das wegen seiner Handelsreich

thümer schon im eilften Jahrhundert berühmt war.

In Ober-Deutschland erhoben sich durch Kunstfleiß und 

Geschmack ihrer Fabrikate, besonders Augsburg und Nürn
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dl>Konnten sich auch diese Kaufleute nicht zu der bedeutsamen 

Höhe wie ihre Genossen in Augsburg erheben, welche später 

in holländischen Hafen Schiffe für den Handel nach Ost- 

und Westindien ausrüsteten, konnten sie auch nicht große 

geliehene Summen ihren fürstlichen und kaiserlichen Gästen 

zum Geschenke machen, so zeichneten sich doch einzelne Han

delsherrn durch bedeutsame Wohlhabenheit aus, von der die 

Chroniken manches zu erzählen wissen. So ließ es sich 

Conrad Horn viel Geld kosten für die Erlaubniß, nach 

Ungarn und Böhmen ungehindert mit Tuch handeln zu dür

fen; die Schleife, auf welcher man dieses Geld zu dem 

Kaiser gebracht hatte, wurde lange Zeit in einer von ihm 

hinter der Sanct Lorenz-Kirche erbauten und der heiligen 

Anna geweihten Kapelle bewahrt. Bartholomäus Viatis, 

der als armer Junge von Venedig nach Nürnberg kam und 

durch Handel mit Leder, Straußfedern, Leinwand und ge

färbten Tüchern sich so emporschwang, daß man ihn zu den 

reichsten Kaufleuten Deutschlands zählte, erbaute ein kostba

res und großes Haus und schmückte dieses mit Malereien 

und werthvollen Alterthümern aus. Viatis ließ zwei Strauße 

nach Deutschland bringen, eine Unterschrift unter der Abbil

dung dieser großen Vögel, welche man in Nürnberg vorher 

nicht gesehen hatte, bezeugt, wie viele Kosten auf ihre Her

beischaffung verwendet wurden.

Der vielhundertjährige Gewürzhandel an der Donau 

herauf kam in Abgang, Nürnberger, Augsburger, Uliner 

und Memminger hatten den Weg nach Venedig eingeschla

gen, Constantinopel hörte auf, Hauptniederlage der morgen

ländischen Güter zu seyn und die Venetianer errichteten diese 

in ihrer Stadt. Wie genau die Verbindung Deutschlands 

mit dieser mächtigen Handelsrepublik, die allmählig in Besitz 

des ganzen orientalischen Handels kam, war und wie viel 

den Venetianern an Augsburg und Nürnberg lag, beweist 

der Umstand, daß als das unter dem Namen Fontego de 
Tcdcschi (deutscher Hof) bekannte deutsche Waarenhaus 
während des Kriegs mit Kaiser Maximilian abbrannte, Ve

nedig dieses auf seine Kosten wieder aufbauen ließ. Nürn

berg nahm bei der Gestaltung seines Staats- und Gemein

dewesens die Einrichtungen Venedigs zum Muster, ja den 

vielen Italienern, die sich des Handels wegen häufig da auf

hielten, zu Gefallen ließen sie die Uhren nach Italienischer 

Sitte ab - und zuschlagen, welcher sonderbare Gebrauch erst 

im Anfange dieses Jahrhunderts aufgehoben wurde.

Nürnberg und Augsburg machten die Zwischenhändler 

zwischen Italien und Deutschland und holten von Venedig 

und Genua die levantischen Waaren, wie Oel, Früchte, 

Wein, Baumwolle, feines Leder und arabischen Weihrauch; 

gleich wichtig waren die Farbestoffe für die Tuchmanufactur,
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herzustellen vermochte. Nürnberger Waaren fanden nicht 
nur Absatz in Deutschland, England und anderen europäischen 
Ländern, sondern hauptsächlich in der Levante, wohin auch 
Metallwaaren und Leinwand einen bedeutenden Handelsar
tikel bildeten.

Unerschöpflich waren die Nürnberger in der Erfindung 

neuer Erwerbszweige und da ihre Waaren den Forderungen 
des erwachten Kunstsinnes entsprachen — wie denn überhaupt 
alle eine größere Kunstfertigkeit erfordernden Gewerbe mehr 
in den oberdeutschen als niederdeutschen Städten betrieben 
wurden, was sich aus der nahen Verbindung mit Italien 

und dem durch Handel erzeugten Lurus und Rcichthume er
klären läßt — so eröffneten sich den mit einem kleinen Ge
winne zufriedenen Kaufleuten immer neue Wege. Nach al
len Seiten hin dehnte sich ihr Verkehr aus, überall wußten 
sie sich Handelsfreiheiten, Zollbefreiung und andere Ver

günstigungen zu erwerben, für deren Aufrechterhaltung man 
durch sinnbildliche Geschenke sorgte. Nürnberger besuchten 

die Messen Lyons und gründeten dort die sogenannte deutsche 
Brüderschaft des heiligen Jacob, von welcher Handlungsgesell
schaft die letzten Spuren sich gegen Ende des vorigen Jahrhun

derts verloren. Der Verkehr mit Portugal mochte wohl den 
berühmten Martin Behaim, der gleich vielen anderen Ade
ligen dem Handel sich widmete, bewogen haben, dorthin zu

welche eine der ergiebigsten Quellen des städtischen Wohl

standes bildete. Die Gewerbpflege hatte dem Tuchhandel, 
wo er blühte, ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet, um 
den Ruf des Fabrikates zu erhalten, räumte man den Tuch

webern manche Rechte ein und entwarf Tuchordnungcn und 
ordnete Tuchschauen an. Besonders beliebt waren im Mittel
alter die scharlachrothen Tücher, deren hauptsächlichsten Far
bestoff (Kirmes- oder Scharlachkörner, die Weibchen von 

Coccus Ilicis, welche Infekten sich auf einer strauchartigen 
Eiche aufhalten) die Venetianer aus Asien brachten. Diese 
Lieblingsfarbe steht man auf Gemälden, besonders Glasge
mälden jener Zeit, deren Hauptfiguren meistens in Purpur
gewänder gekleidet sind; Graf Heinrich von Schwerin machte 

zu einer der Bedingungen, unter welchen er den König 
Waldemar II. von Dänemark und dessen Thronfolger nach 
dritthalbjähriger Gefangenschaft entließ, daß dieser tausend 
Ellen Scharlachtuch für hundert Ritter herbeischaffe.

Während Augsburg fein Hauptaugenmerk auf die Ver
fertigung von Zeugen zu Kleidern richtete und selbst Weber 
aus Italien, wo namentlich feinere wollene, und seidene Stoffe 
gewoben wurden, zur Ueberstedlung bewog, legten sich die 
Nürnberger auf Gegenstände des Kunstfleißes. Man fand 
da Künstler und Handwerker aller Art, welche Erzeugnisse 
in einer Vollkommenheit lieferten, wie sie keine andere Stadt
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gehen, wo er bei der Flotte des Admirals Diego Cam, der 
auf Entdeckungsreisen mt Afrikas Küste 1484 ausging, an

gestellt wurde. Dieser Behaim, dem man die Entdeckung 
Amerikas vor Columbus zuschreiben will und dessen Stamm
haus in Nürnberg der jetzige Besitzer durch sinnige leider den 
Unbilden der Witterung $it sehr ausgesetzte Verzierung zu 

ehren suchte, starb zu Lissabon 1506; einen von ihm gefer
tigten Erdglobus, den er bei einem Besuche der Vaterstadt 
zum Geschenke machte, bewahrt die städtische Bibliothek als 

Curiosität.
Die Hansestädte, welche damals in ihrer höchsten Blüthe 

standen und eine politische Wichtigkeit erlangt hatten gleich 
dem Englischen Staate unserer Zeit, erhielten Handlungs
gegenstände und Waaren aus dem Süden und dem Oriente 

durch Augsburg und Nürnberg. Die -Handelsstraße zog 
sich durch Erfurt und diese durch den Anbau vieler Farbe
kräuter berühmte Stadt bildete gewissermaßen den Vermitt
lungspunkt zwischen Ober- und Niederdeutschland. Obwohl 
Augsburg imb Nürnberg nicht im Hansebunde waren, so 

war doch der Verkehr mit den Städten desselben sehr leb
haft, das Transitogut, welches sie von diesen erhielten, be

stand meistens aus englischen und nordischen Waaren, wofür 
sie Handlungsgegenstände aus dem Oriente und Italien, 
Produkte des inneren Deutschland und ihre sogenannten

kurz en Waaren gaben. Di<F rief in Nürnberg den bedeu

tenden Speditionshandcl hervor, für den man große Nie
derlagen (die obere und untere Wage) erbaute und noch 
heut zu Tage findet man in Privatgebäuden umfangreiche 
Hausräume, Böden und Gewölbe, die wohl durch den gro
ßen Verkehr jener Zeiten nothwendig geworden waren. — 
Auch mit den Niederlanden, mit Flandern und Brabant 
stand Nürnberg in enger Verbindung, wie mehrere zu ihren 
Gunsten gegebene Verordnungen beweisen, von Antwerpen 
holten die Kaufleute, als der Handel eine neue Richtung 
erhielt, Süddeutschlands Bedürfnisse und schafften sie den 
Rhein herauf. Die damals zu großem Ansehen gelangen

den Messen zu Leipzig, Naumburg, Breslau und Frankfurt 
am Main erleichterten den Umtausch der Waaren ungemein, 
von allen Ländern kamen die Großhändler mit Handlungs
gegenständen, Augsburg und Ulm schickten ihre verschiede
nen Zeuge, darunter viele Leinwand, Nürnberg seine Kunst

waaren.
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r Handel und Gewerbe heben einen ihren Umschwung 
befördernden Staat schnell empor, aber schwer nur können 
diese wieder in Flor kommen, wenn sie gesunken sind. Por

tugiesen, Spanier, Holländer, Engländer und Franzosen 
rissen den Welthandel an, der nach der Entdeckung des 
Vorgebirges der guten Hoffnung durch Vasco de Gama
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regierenden Herren eines wohlweisen Rathes nur zu sehr 
gefielen, mit politischem Blicke hintansetzend, Künstler, Fa

brikanten und Handwerker zu sich und suchten aus Kosten 
des Nürnberger Handels ihre Manusacturen emporzubrin- 
gen, so daß man zuletzt zum Schutze derselben die Einfuhr 
fremder Fabrikate entweder gänzlich verbot oder mit über

mäßigen Geldabgaben belegte.
Nürnberg und Augsburg, die zwei Jahrhunderte hin

durch als der Mittelpunkt des europäischen Landhandels an
gesehen wurden, verloren ihre Bedeutung und zehrten gleich
sam von dem Glanze ihrer früheren Herrlichkeit, während 
Deutschlands Handel und Industrie den Eingriffen der be

nachbarten Staaten blosgestellt war. Diesen zu begegnen 
und die Nationalwohlfahrt zu erhöhen, war unseren Tagen 
vorbehalten, doch noch viel ist zu thun, soll das bis jetzt 
noch mangelnde Gleichgewicht hergestellt werden, soll der 
Zollverein seinen Zweck erreichen. Die Interessen und 
Wünsche der einzelnen Länder sind verschieden und die An
sichten getheilt, doch spricht sich die öffentliche Meinung ent

schieden für eine kräftige Beschützung der einheimischen In
dustrie aus. Wie nöthig dies sei, zeigt die Leinwandfabri- 
kation, die noch vor wenigen Jahren einen so bedeutenden 
Ausfuhrartikel bildete und jetzt mehr als um das Doppelte 
gesunken ist. Die llrsachen dieser raschen Abnahme ist in

einen anderen Gang nahm und einen entschiedenen Einfluß 

auf den deutschen Verkehr hatte. Nürnbergs Glanzperiode 
gieng zwar jetzt zu Ende, doch erhielt es sich noch ein gan
zes Jahrhundert auf einer bedeutenden Stufe des Wohl
standes. Wahrhaft verderblich wirkten erst die Religions
kriege im sechzehnten ititb im Anfange des siebenzehnten 

Jahrhunderts auf Deutschland ein, die Moralität sank auf's 

Tiefste herab, denn rohe Kriegslust verdrängte den emsigen 
Gewerbsfleiß. Nichts bezeichnet die Lage des entvölkerten 
Vaterlandes nach Beendigung des unglückseligen dreißigjäh
rigen Krieges besser als das damals entstandene Sprich
wort: Wer nicht gestohlen hat, dem ist gestohlen worden. 
Die traurigste Epoche aber für Deutschland und besonders 
für Nürnbergs Handel waren die Reichskriege im achtzehn
ten Jahrhundert. Fleißige Hände waren müßig oder er
griffen die Waffen, der Speculationsgeist war wie verlo
schen. Die Sperrung des Verkehres dehnte sich auch auf 
andere Gegenstände des Handels aus, als auf Kriegsbe
dürfnisse und von solchen Waaren, mit denen die süddeut
schen Städte Zwischenhandel trieben oder welche als Spedi
tionsgüter durchgingen, mußten übermäßige Durchgangs
zölle entrichtet werden, dazu kam noch das Mauthsystem, 
mit dem nahe und ferne Länder sich zu umgeben begannen. 
Einzelne Staaten zogen, gelehrten Wust, in dem sich die
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der Concurrenz der Engländer zu suchen, in den erhöhten 
Eingangszöllen auswärtiger Staaten, in dem zunehmenden 
Gebrauche von Vaumwollenwaaren in den transatlantischen 
Ländern und in dem Mangel der Bearbeitung des Roh

stoffes. Will Deutschland mit England, dessen Industrie 
in diesem Zweige in jüngster Zeit einen erstaunlichen Auf
schwung genommen hat, concurriren, so kann dies nur ge
schehen, wenn alle Kräfte der Maschinenspinnerei zugewen
det werden, denn es ist erwiesen, daß Maschinengarn mehr 

Haltbarkeit besitzt, als Handgespinnst, das in Concurrenz 
mit diesem nur in den feinsten und gröbsten Sorten bestehen 

kann. Preußen muß die Errichtung von Spinnereien be
günstigen, da die Leinenfabrikation vorzugsweise in den 
nördlichen Ländern vorherrschend ist, es verlangt deshalb 

einen höheren Schutzzoll, um den Vortheilen, welche die 
Engländer durch Aufhebung der Zölle aus Rohproducte und 

Herabsetzung des Arbeitslohnes besitzen, zu begegnen und 

nicht noch mehr beeinträchtigt zu werden. Dagegen aber 
machen Sachsen und Süddeutschland ihre Baumwollenspin

nerei als schon eingebürgert geltend, die bei der Fortdauer 
der jetzt bestehenden Verhältnisse ihrem Untergänge entgegen 

geht und ein Opfer der fremden Industrie wird. —
Das Schutzsystem soll dem Gewerböfleiße alle mögliche 

Erleichterung gewähren, doch wie die inländische Fabrika

tion gegen die drohende Concurrenz und Uebermacht Eng
lands, das einen großen Werth auf den deutschen Markt 
legt und deshalb den jetzt geltenden ihm so günstigen Ver
einstarif zu erhalten sich alle Mühe gibt, ganz zu bewah

ren sei, ist eine schwere Aufgabe, deren Lösung vielseitige 

Erörterung verlangt. Nicht die Bureaukratie, wenn gleich 
ihre Anstrengung, ihr Eifer für die gute Sache nicht zu ver

kennen und hauptsächlich ihr die Vereinigung des deutschen 
Binnenlandes zu verdanken ist, kann hier allein ein entschei
dendes Urtheil abgeben, auch Kaufleuten und Industriellen muß 
ein gewichtiger Einfluß und praktische Vertretung eingeräumt 
werden. Während man auf einer Seite unbedingt höheren 
Schutzzoll verlangt, sucht man anderer Seits nur zu gerne 
die Theorie einer illusorischen Handelsfreiheit geltend zu ma
chen, doch drängt die Gewalt der Umstände und die öffent

liche Meinung ist auch in dieser Beziehung von größerem 

Belange, als die sich isolirende Amtsgewalt ihr bis jetzt ein
räumen wollte. Man spricht stets von den Opfern, welche 
man den Consumenten auflegt, man macht jene Theorie der 
Handelsfreiheit in Schriften und auf dem Catheder geltend, 
ohne zu bedenken, wie das Ausland gegen uns handelt. 
Der Ruhm, zuerst allgemeine Handelsfreiheit eingeführt zu 

haben, wäre zu theuer erkauft mit dem Ruine unserer In
dustrie, für deren Hebung so viel geopfert wurde.
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In allen Ländern des gemeinschaftlichen Vaterlandes 

hat man die Ueberzeugung gewonnen, daß die einheimische 

Industrie in dem gegenwärtigen Zustande unmöglich bestehen 
könne und energische Mittel für die Sicherung derselben 
ergriffen werden müßten. Daß diese unabweislichen Wünsche 

erfüllt werden, darf um so zuversichtlicher erwartet werden, 
da die meisten Staatsmänner manchen bis jetzt geltenden 
aber aller sicheren Grundlage entbehrenden Theorien zu 
entsagen beginnen und sich mit den practischen Verhält
nissen bekannt machen. In allen Staaten des Zollver
eins berief man schon sachverständige Kaufleute und Fabri

kanten, um ihr Urtheil über die schwebenden Fragen zu 
vernehmen, Bayern verlangt zur Erörterung dessen, was 
zunächst Noth thut, das Gutachten der vor längerer Zeit 
schon zur Hebung des Verkehrs und der Gewerbe gegrün
deten Handelskammern, Sachsen läßt es sich insbesondere 
angelegen sein, zu erforschen, wie der Baumwollenspinnerei, 

dieser Lebensfrage der sächsischen Industrie nachzuhelfen sei. 

Es ist nun sehr zu wünschen, daß solchen periodischen Ver
sammlungen Vorbereitungen von Industriellen vorangingen, 

aus diesen könnte sich dann ein aus allen Ländern des Zoll
vereins beschicktes industrielles Parlament von ausgezeichne
ten Kaufleuten und Fabrikanten constituiren, dessen nächste 

Aufgabe wäre, alle auf dem allgemeinen Zollcongresse zu

verhandelnden Fragen im Voraus zu besprechen. Als An

haltspunkte für diese könnten die von Zeit zu Zeit stattfin
denden Gewerbsausstellungen — diese schönen Sammelplätze 
deutscher Kunst und Gewerbefleißes — dienen, denn sie lie
ferten als Frucht eines langen Friedens das erfreuliche Re
sultat, daß Deutschlands Gewerbswesen mit dem des Aus
landes eine Parallele bestehen könne, sie sind Beweise von 
dem Umschwünge, den das deutsche Volk in seinen Beschäf
tigungen genommen hat und zeugen, daß es mit ernstlichem 
Eifer bemüht ist, das große Ziel zu erreichen. So lange 
nun ein solches industrielles Parlament nicht zu Stande 
kommt, mögen immerhin industrielle Besprechungen, wie sie 
in neuester Zeit in allen Zollvereinsstaaten stattfinden, an
geordnet werden, ihre Einwirkung auf die Arbeiten und 
Untersuchungen des eigentlichen Zollcongresses wird unver
kennbar sein. —

Der oberste Grundsatz des Zollvereins ist Herstellung 
wahrer Gegenseitigkeit und aufrichtiger Gemeinschaft der 
Vereinsftaaten unter sich in ihren Handels- und Gewerbs- 

interessen, dieser bedingt aber auch die Annahme eines glei
chen Maß-, Münz- und Gewichtssystems, über welches eine 
Verabredung um so leichter stattfinden kann, da sie in kei
nem Lande bedeutend von einander abweichen. Hemmend 

wirken noch auf den inneren Verkehr die zum Theil wirk-
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lich übermäßigen Zölle, welchen Schiffe und Waaren auf den 

inländischen Strömen unterworfen sind. Sie sprechen der 
gerühmten deutschen Einheit Hohn und entziehen dem Han

del den Vortheil einer wohlfeilen Wasserfracht. Bayern gab 

auch hier zuerst einen Beweis, wie gerne es für die ge
meinschaftliche Sache Opfer bringe, indem es die Zölle auf 
seinen Wasserstraßen aufhob. Möchten die anderen Länder 

^ bald dies Beispiel nachahmen, lange werden sie nicht mehr 

zögern, denn hier handelt es sich um allgemeine Interessen. 
Nur wenn im Innern Deutschlands der Verkehr der min

der werthvollen Güter durch keine Zollabgaben mehr ge
hemmt ist, wird der Vortheil mancher Anlage, die unter den 

noch bestehenden Umständen die Kosten nicht lohnen kann, 
in Bezug auf die Preise vieler Produkte und Waaren in 

die Augen springen und ähnliche Unternehmungen hervor
rufen, wie wir sie in andern Ländern im lebhaftesten Be
triebe sehen. Dann erst wird Deutschland den Nutzen, wel
chen seine natürliche Lage und seineHauptströme, der Rhein, 

die Donau, Oder, Weser und Elbe sammt ihren vielen Ne
benflüssen darbieten, im vollen Sinne genießen.

Ein neues Leben ist in Deutschland erwacht, National

gefühl und Selbstachtung machen sich mehr und mehr gel

tend, Niemand aber verkennt, daß zu des Vaterlandes po
litischer Einheit wesentlich der erweiterte, alle Länder dessel

ben umfassende Zoll- und Schutzvcrband beitragen wird. 

Man ist überzeugt, daß man in einer Zeit, wo die mate
riellen Interessen lauter sprechen als je, Alles aufbieten 

müsse, um die Segnungen der Cultur zum Gemeingute zu 

machen, und daß allein auf diesem Wege die Stütze und 
Gewährleistung der inneren Ruhe gefunden werden kann.

Die bedeutungsvollen Erscheinungen, welche der Drang des 
Bedürfnisses und die Hoffnung einer neuen anbrechenden 
Aera hervorrief, bleiben nicht unbeachtet, eine Reihe dadurch 

entstehende gemeinnütziger Unternehmungen fand in alten 

Gauen des Vaterlandes die lebhafteste Unterstützung, man 

verfolgt mit Antheil ihre allmählige Entwickelung. Unter 
diesen deutschen National-Unternehmungcn nimmt wohl keine 

mehr die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch als der Lud- 

wigs-Donau-Main-Canal, eine der glänzendsten Bauschöpfun
gen König Ludwigs von Bayern, der eine ein Jahrtausend 

schlummernde Idee verwirklichte und eine künstliche Wasser

straße durch sein Land zog, welche großartig aufgefaßt und 
mit Ueberwindung hartnäckiger Schwierigkeiten ausgeführt c 
in den nächsten Jahren schon die berechneten Vortheile brin

gen wird. Der Ludwig-Donau-Main-Canal gibt den Be
weis, wie Fürstenliebe für des Volkes Wohlfahrt bis in die 

fernsten Zeiten sorgt, er macht eines edlen seelenstarken Herr
schers ächt deutsche Gesinnung unsterblich.
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dieser historisch so merkwürdigen Gegend, dem Grafen von 

Pappenheim, trocken gelegt und in Wiesen verwandelt wur
den. In der Nähe der alten Reichsstadt Weißenvurg bei 
dem Dorfe Graben, das wahrscheinlich Namen und Ursprung 
dem Unternehmen des großen Kaisers verdankt, beginnt der 

Karlsgraben etwa 700 Schuh von der südlich vorbeifließen- 
den Altmühl. Dort hat sich ein Teich gebildet, der gegen 
das Dorf sich kehrend sein Wasser aus einem Arm der 

Rezatquelle empfängt, er zeigt ganz deutlich, wie der Canal 
werden sollte. Bei 6 Fuß Tiefe ist er an der Oberfläche 

60—70 Fuß breit und an 500 Fuß lang, sein Wasserspiegel 
ist 22% Fuß über den der Altmühl erhaben. Auf welche 
Weise nun die Baukundigen jener Zeit diese durch die na
türliche Lage sich bietenden Schwierigkeiten beseitigen woll

ten, ist eine kaum zu lösende Frage. Denn die Annahme, 
daß das Bett der Altmühl damals höher lag, (der Fluß 

müßte demnach damals über 20 Fuß höher gewesen seyn, 
als jetzt) ist leicht widerlegt, indem die dort noch sichtbaren 
Ueberreste römischer Ansiedelungen aus viel früherer Zeit 
bis an das flache Ufer des Flusses sich erstrecken und noth

wendig, wäre der erwähnte Umstand richtig, tief unter dem 
Wasser gestanden haben müßten, was ganz unwahrschein
lich ist. Um die Verbindung dieser tiefsten Stelle des Karlö- 
graben mit der Altmühl herzustellen, hätte man entweder

l.

Ein Blick aus die Karte Deutschlands zeigt, wie gün
stig dem Handel und Verkehr eine nautische Verbindung der 

schönsten und größten Ströme Europas, des Rheins mit 
der Donau, ist, und welche verhältnißmäßig kleine Land- 

strecke zwischen dem Main und der Donau liegt. Auf 
diesem Wege allein läßt sich eine den Orient mit dem Occi- 

dent verbindende Wasserstraße Herstellen, die durch das Herz 
Europas ziehend von der Mündung der Donau bis zu 
dem Ausflusse des Rheins eine Länge von 483 Meilen 
umfaßt. Es war unsern Tagen vorbehalten, einen Plan 
zur Reife zu bringen, welcher von einem Feuergeiste erfaßt 
durch die Ungunst der damaligen politischen Zustände, mehr 

aber noch durch den Mangel an technischen Kenntnissen 
scheiterte, und den man lange als ein unausführbares 

Projekt zu betrachten gewohnt war. —
Noch sind deutliche Ueberreste von dem Versuche des 

thatenkräftigen Kaiser Karls vorhanden, man sieht an den 

aufgeworfenen Dämmen und dem an 5300 Fuß langen 

Graben, wo die Arbeit begann und wo sie endigte. Vor 

mehreren Jahren bestand die ganze fossa Carolina, auch 

fossa Caroli üfagni genannt, aus einer Reihe terassenförmig 
sich erhebender kleiner Teiche, die aber von dem Besitzer
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603 ^Tb.fand Gelegenheit, dasselbe in der Nahe der feindlichen Avaren 
beisammen zu behalten.

Der König kam — wie der erwähnte Geschichtschrei
ber erzählt — mit seinen Schaaren zu dem Orte, welcher 
durch die Nähe der beiden großen Flüsse als der für das 
Unternehmen passendste erschien, denn er wollte die Altmühl 

mit der Nednitz verbinden, dieser Fluß besitzt dort in einer 
Ausdehnung von 10—12 Stunden ein Gefäll von 2 Zoll 
und ist nur ein mäßiger Bach, die Nednitz ist nur ein un
bedeutendes Wässerlein. Eine Menge Menschen wurden für 
die Arbeiten verwendet, welche den ganzen Herbst durch 
andauerten. Karl, der vom Herbste 792 bis 793 in Re
gensburg seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, war selbst zu

gegen und trieb seine Krieger zum Eifer an, doch schienen 

alle widrigen Umstände sich gegen die Ausführung des 
Planes vereinigt zu haben. Der Boden war durch die häu

figen Regengüsse schlammig geworden, ohnehin bildete die 
ganze nähere Umgegend einen ungeheuren Sumpf, dessen 

letzterUeberrest, das sogenannte Ried, erst im vorigen Jahr
hundert ausgetrocknet wurde. Das, was man den Tag 

über ausgegraben und aus den Seiten zu Dämmen aufge
worfen hatte, rutschte in der Nacht wieder herab in den 
Graben, dazu kam noch die ungestüme Witterung, ja ei
nige Annalisten berichten von gräulichen Erscheinungen und

einen viel tieferen bis in die Gegend von Weißenburg zu 
führenden Durchschnitt ziehen oder dies durch eine großartige 
Schleuße bewirken müssen; Mangel an Wasser wäre jeden
falls vorhanden gewesen, da der einmündende Arm der Rezat 
zu schwach ist. Nach der Anlage zu schließen, konnte der 
Canal die größten Stromschiffe tragen, doch sind die einzel

nen Abtheilungen untereinander nicht verbunden und wie 
die schwäbische Rezat, auf welche bis Pleinfeld kein Kahn 
fahren kann, schiffbar gemacht werden sollte, mochten die 
wissen, welche, wie der Geschichtschreiber und Zeitgenosse 

Eginhardt in feinen Annalen berichtet, den Kaiser für die 
Ausführung der Idee gewonnen hatten. Die Nachricht, daß 
er auf dem Eanale von Regensburg nach Würzburg gefah
ren sei, ist auf keinen Fall wahr, denn Eginhard erwähnt 
davon nichts und dann widerlegt sie augenscheinlich der jetzige 
Zustand des Grabens. Ebensowenig kann man annehmen, 
daß Karl bei der Anlage des Canals an Handelsspecula- 
tionen gedacht habe. Das Wahrscheinlichste ist, daß er eine 

ununterbrochene Wasserstraße bis zum Rhein herstellen wollte, 
um auf dieser dem Heere die nöthigen Lebensmittel für den 
beabsichtigten Feldzug nach Panonien nachführen zu können. 
Die Ausführung dieses großen llntcrnehmens, über dessen 
Möglichkeit er sich täuschte, gab seinem aus mehreren Völ
kerschaften zusammengesetzten Heere Beschäftigung, und er
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zwei Arme theilt, von denen der eine nach Weißenburg, der 

andere südlich nach Graben der Altmühl sich zuwendet, ist 

1000 Fuß davon entfernt. Die Damme, welche an einzel

nen Stellen mit Nadelholz bewachsen sind, wurden von der 

ausgestochenen Erde gebildet, sie fassen den Graben ein, der 

in der Tiefe 50—60 Fuß mißt, oben aber viel weiter aus

einander geht. Auf der Nürnberg-Augsburgerstraße von 

Weißenburg bis Tettenheim sind sie überall sichtbar.

Aus einer Stelle Eginhards ersieht man, daß der Ea- 

nal unvollendet blieb und nur 2000Fuß lang war, doch ist 

seine Angabe von 300 Fuß Breite viel zu groß. Die Bö

schungen der hohen Dämme zeigen deutlich, daß der Canal 

hier seine vollkommene Breite und Tiefe gehabt habe, hätte 

man tiefer graben müssen, so wäre die Breite nicht hinrei

chend für die Schiffe gewesen, welche auf ihm fahren sollten. 

Die größere gegen die Rezat sich erstreckende Hälfte des 

Canaleö scheint verschüttet oder ist vielleicht gar nicht vol

lendet worden, da die Baumeister mit ihren nicht hinreichen

den Kenntnissen und Mitteln das Unmögliche der Ausfüh

rung vielleicht eingesehen hatten. Non der Wasserbaukunst 

wußte man damals sehr wenig, die Schleußen, mit deren 

Hülfe man einen Canal erheben kann, kannte man gewiß 

noch nicht, wollte man nun zwei Flüsse miteinander verbin

den, so blieb kein anderer Ausweg, als ihrem Laufe zu fol-'

Spuckgestalten, welche unter bangmachendcm Getöse den 
Graben wieder mit Erde und Schlamm anfüllten. Eine 
Hungersnoth riß ein, obgleich Getraide und Futter in Menge 

vorhanden war, denn dieses verdarb dem Vieh unter den 
Füßen, das aus jenem gemachte Mehl verschwand den 

Soldaten unter den Händen.
Doch alle diese Hindernisse, deren wahren Grund Karl 

vielleicht ahnete, hätten den kühnen Kaiser von der Vollen
dung deö begonnenen Unternehmens nicht abgeschreckt, wären 
nicht zu gleicher Zeit zwei, seine ganze kriegerische Thätigkeit 

in Anspruch nehmende Nachrichten eingetroffen. Die vom 
früheren Aufstande kaum bekämpften Sachsen hatten im 
Norden wieder zu den Waffen gegriffen, und im Süden 
wurde sein Reich durch den Einfall der Saracenen beun
ruhigt. Gerne verließ das Heer des begonnene, allem Ver
muthen nach mit nicht gar großer Lust geführte Werk, an 

dessen Fortsetzung man später nicht mehr dachte, und so 

blieb denn der Carlsgraben in dem Zustande, wie wir ihn 
noch heut zu Tage sehen.

Bei dem Dorfe Graben erheben sich zwei an 30 Fuß 
hohe Erddämme, sie laufen an 900 Schuh lang in ziemlich 

gerader Richtung gegen Norden, werden bald niedriger unb 
verlieren sich in der Nähe des Marktfleckens Dettenheim. 
Der Punkt, wo sich bte Quelle der schwäbischen Rezat in
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gen mtb da, wo die natürliche Lage es zugab und Wasser 

genug da war, den Canal auszuheben. Dies war der Fall 
bei der Altmühl und der fränkischen Rezat, zwischen denen 
Kaiser Karl seinen Kanal ziehen wollte. Freilich blieb es 
nur bei dem Versuche, dessen Ausführung für die damalige 
Zeit allerdings ein großes Unternehmen gewesen wäre, für 

die jetzige Zeit aber bleibt cs stets eine unlösbare Frage, 

woher die fossa Carolina das nöthige Wasser erhalten sollte, 
wenn man auch annimmt, daß diese Gegend, wie damals ganz 
Deutschland mit Sumpf und Wäldern bedeckt, wasserreicher 
war. Um die Möglichkeit der Ausführung des von Kaiser 

Karl begonnenen Werkes zu beweisen, nehmen einige an, 
das Altmühlthal sei zwölf Stunden aufwärts von Treucht- 
lingen mit Wasser angefüllt gewesen, dieser See nun (und 

daß ein solcher da war, könne man aus dem geringen Falle 
der Altmühl in dieser ganzen Länge ersehen) hätte durch den 
Canal der Rezat, um sie schiffbar zu machen, das nöthige 

Wasser abgeben sollen, in späteren Zeiten aber habe sich, 
wie dies auch anderwärts geschehen sei, das sumpfige Thal 
gesenkt, was in der Gegend des obenangeführten Ortes ge
schehen seyn müsse, denn dort seyen die Berge näher anein

ander gerückt und der Fluß zeige ein größeres Gefälle. Alte 

diese Behauptungen, wenn auch durch noch so gelehrte Citate 
belegt, beweisen im Grunde genommen nicht viel, die That

sache steht fest, daß der Canal aus Mangel an technischen 
Kenntnissen nicht minder, als wegen der nicht zu überwin

denden Terrain-Schwierigkeiten unvollendet blieb, und daß 

der große Plan scheiterte. —
Es ist ein erhebendes Gefühl in dem Gedanken, daß 

nach Jahrhunderten ein Herrscher jenes deutschen Völker- 

stammcs, das einst dem Drucke des gewaltigen Franken- 

Königs erlag, die diesem vorschwebende Idee verwirklichte 
und ein Bauwerk dem deutschen Volke übergibt, das ein 

längst gefühltes Bedürfniß, erfordert durch die neu sich ge

staltenden Forderungen der Zeit, ganz erfüllen wird. Denn 

wie damals, als das gemeinsame Vaterland in seiner tief
sten Erniedrigung alle Schmach einer Fremdherrschaft er

tragen mußte und alles Nationalgefühl erstorben zu seyn 
schien, Ludwig, der edle Königssohn, noch im Jünglingsalter 

den großen Gedanken faßte, ein Ehrendenkmal der Deutschen 
zu schaffen, dessen Anblick ihre Söhne mahnen und ihnen 

begeisterten Muth einflößen möge — so entging seinem ge
nialen Scharfblicke nicht, als er sich durch geschichtliche ernste 
Studien zu seinem künftigen schweren Herscherberufe vorbe

reitete, wie nothwendig eine Vereinigung aller Interessen 
sey, sollte Deutschlands materielle Wohlfahrt sich heben, soll

ten die tiefen Wunden, welche ihm der lange verheerende Krieg 
schlug und die das Mark seiner Kraft erschöpft hatten, ver-
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6©» ci(<ik£ narben. Kurz nach seiner Thronbesteigung begann König 

Ludwig das, was er mit politischem Blicke überdacht hatte, 
in das Leben zu rufen, mit ächtdeutscher Gesinnung suchte 
er einen gemeinsamen commerciellen deutschen Völkerverband 
zu gründen und hauptsächlich seinen rastlosen Bemühungen 

hat man cs zu verdanken, daß die Gleichgültigkeit gegen 

das, was zunächst Noth that, verschwand und der Zollverein 
zu Stande kam, und mit ihm eine feste Entwickelung der 
innern Kraft, ein Aufschwung in Verkehr und Industrie, 
von dem man für die Zukunft das Größte erwarten darf.

Daß ein Land, in welchem dem Verkehr alle Beför
derungsmittel geboten werden, sich schnell hebe, davon hatte 
sich König Ludwig durch eigene Anschauung überzeugt, errich

tete daher sein Hauptaugenmerk daraus, Bayern die Vortheile 

zu verschaffen, welche ihm die Natur versagte, durch Kunst 
aber ersetzt werden konnten. Für alles Großartige und Hohe 
begeistert, erfaßte der Monarch den Plan Karls des Großen 
und beschloß die Verbindung der Donau mit dem Maine 

und dem Rheine durch einen Canal. Während das nörd
liche Deutschland durch seine großen Ströme mit dem Meere 
in Verbindung steht, und deshalb eines größeren Wohlstan
des durch den Absatz seiner vielen und mannigfaltigen land- 
wirthschaftlichen Erzeugnisse sich erfreut, ist Süddeutschland, 
besonders aber Bayern von dem mittelländischen und adria

tischen Meere durch hohe Gebirge getrennt und seine Flüsse 

ergießen sich alle in die Donau, einem Flusse, der erst nach 

langem Laufe das schwarze Meer erreicht. Die Verbindung 

der Donau mit den nördlichen Flüssen Deutschlands, zunächst 
mit dem Rheine, muß unter gegebenen Umständen dem Lande 
neue Absatzwege eröffnen und ihm alle Ergebnisse, welche 
die Handelsschiffahrt nach Holland und in die Nordsee ge
währen, sichern. —

In der That, als König Ludwig den Plan und dessen 
Ausführung, was schon von Jugend an eine seiner Lieb

lingsideen war, erfaßte, wurde ihm im Bilde ein jenseits 

des Oceans ausgeführter Canal vorgelegt und dies mochte 
nur dazu beitragen, ihn in seinem Entschlüsse zu stärken. 
Es hatte nemlich die Regierung des Staats von Newyork 
die Aufmerksamkeit, dem Könige ein prachtvolles Exemplar 
der auf ihre Kosten erschienenen Beschreibung des großen 
Canals von Newyork nach dem Ohio zu übersenden. Nord
amerika ist seit Jahren mit der größten Anstrengung beschäf
tigt seine inneren fruchtbaren Gebiete durch wichtige Unterneh
mungen dieser Art mit den Seehäfen und den großen Flüs

sen zu verbinden, und wie sehr dies zum Emporblühen bei
trägt, davon gibt die Stadt Albany im Staate Newyork 
einen überzeugenden Beweis. Noch im Jahre 1815 zählte 

diese 1612 von den Holländern gegründete Stadt 8000 Ein-
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wie zwischen dem Erie-See, dem Hudson und dem Sanct 

Lorenz. Durch den Erie-Canal ist Albany, wie auch mit
telst des Hudson Newyork mit dem Erie-See und dem 
Ohio und dadurch mit den 2000 Meilen langen schiffbaren 
Wasserstraßen, die sich bis in den äußersten Westen dieser 

Staaten verzweigen, in Verbindung gesetzt.—
König Ludwig ordnete schon 1828, zwei Jahre nach 

seiner Thronbesteigung eine genaue Untersuchung und die 

geometrische Aufnahme der Main-Donau-Eanal-Verbindung 

an, und beauftragte den Oberbaurath v. Pechmann, das 
Erforderliche einzuleiten. Die genauesten Vermessungen und 
Nivellements wurden nun angestellt, und das Resultat der

selben im Jahre 1832 auf königlichen Befehl bekannt ge
macht. Ueber die zu wählende Linie von der Donau bis 
Bamberg konnten nur einige Zweifel statt finden. Man 

hatte schon früher eine Wasserstraße von Regensburg längs 
der Vils und Naab nach Amberg und von dort westlich an 
die Pegnitz nach Nürnberg in Vorschlag gebracht. Allein 
zwischen der Vils und der Pegnitz dehnt sich eine lange 

wasserarme Hügelreihe aus, welche der Ausführung eines 
Canals unendliche Schwierigkeiten entgegenstellen würde. 
Eine andere Richtung bot sich dar, wenn man an der Alt
mühl bis Kindring und von dort an der hintern Schwarzach 
bis Seeligenporten hinaufging und sich dann gegen das Thal
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wohner und gegenwärtig hat sie 30,000. Ist schon die 
Lage der Stadt am Hudsonflusse dem Verkehr günstig, so 

wird derselbe doch am meisten durch den Champlain- und den 
Erie-Canal gefördert. Der letztere ist eines der größten 
Werke dieser Art, indem er 79 deutsche Meilen Länge hat. 
Er beginnt bei Albany am Hudson, geht in beinahe west

licher Richtung über Schenektady, Utika, Rom, Syrakus, 
Lyon, Rochester und Buffalo, wo er in den Eriesee mün

det, er bewirkt also eine Vereinigung des Hudson mit den 
großen kanadischen Seen. Die Weite desselben an der Ober
fläche beträgt 40, am Boden 28 Fuß, die Wassertiefe 4 Fuß, 

die Zahl der Schleußen 84, das Steigen und Fallen des 
Canals 698 Fuß. Die Baukosten betrugen 7y2 Millionen 
Dollars. Am 4. Juli 1817 wurde der .Bau begonnen und 

1825 der ganze Kanal vollendet und eröffnet. Der Cham- 

plaincanal geht vom großen Erie-Canal, den er 8 Meilen 
von Albany verläßt, bis nach Whitehall an einem Zuflusse 

des Champlain-Sees über Waterfort, Sandy-Hill und Fort- 
Ane. Seine Länge beträgt 13 deutsche Meilen, die Zahl 

der Schleußen 21, sein Steigen und Fallen beträgt 188 Fuß. 
Der Bau begann im October 1817, der Schiffahrt wurde 
er bereits im November 1819 eröffnet. Dieser Canal be

wirkt vermittelst des Sorel, der in den Sanct Lorenz-Fluß 
fällt, die kürzeste Verbindung zwischen Newyork und Quebeck,
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der Rednitz und Negnitz zuwendete. Doch auch diese Linie 

zeigt sich bei der näheren Untersuchung als unbrauchbar, 

denn bei Seeligenporten, als dem höchsten Punkte derselben, 

wo die größte Wassermenge angesammelt werden müßte, 

kann dieses nicht dem Bedürfniß entsprechend zufließen.

Als die zweckmäßigste Richtung wurde, da Nürnberg 

wegen der großen Bedeutung seines Handels nicht umgan

gen werden sollte, die jetzt ausgeführte gewählt. Der ei

gentliche Kanal beginnt bei Dietfurt, dort mündet er in die 

Altmühl, welche bis Kehlheim schiffbar gemacht werden 

mußte. Von Dietfurt zieht er sich durch das Thal der 

Sulz nach Neumarkt, wo er die höchste Stelle erreicht, von 

da nach Nürnberg und läuft in dem Thale der Regnitz nach 

Bamberg. Es ist diese Richtung in jeder Beziehung die 

beste, obwohl sie der Ausführung viele Schwierigkeiten bot.

Der Kanal beginnt bei Kehlheim an der Ausmündung 

der Altmühl in die Donau. Um der wahrscheinlichen Ver

sandung auszuweichen, wurde die Mündung des Flusses 

nicht benützt, sondern ein Mühlkanal, welcher das Wasser 

von der Aumühle an die sogenannte Radelmühle führt; 

dieser wurde zum Theil erweitert und zugleich als Hafen 

verwendet, an dessen Ende die Einmündungs-Schleuse des 

Kanals sich befindet, sie hebt die Schiffe 7% Fuß hoch 

von der Donau in den Kanal. Indem der Hafen von der

Donau und der Altmühl zweckmäßig etwas entfernt liegt, 

ist er gegen die Eisgänge der beiden Flüsse geschützt. Ober

halb der Einmündungsschleuse geht ein Graben vom Kanal 

zu [ber Nadelmühle, er ist mit einer kleinen Schleuse ^ 0

und Zugschütze versehen, um der Mühle das nöthige Was- 

ser zuführen zu können. Um den eigentlichen Kanal und 

den Hafen bei nöthigen Fällen trocken legen zu können, ist 

an der Stelle, wo dieser aus der Altmühl tritt, eine stark 

gemauerte Sperrschleuse, welche mit Ruthen versehen ist, um 

Balken einlegen zu können; die Sperrschleuse ist zwanzig Fuß 

weit, und bietet somit den Schiffen genug Raum zum 

Durchgang.

Von dieser Stelle an wird die Altmühl bis Dietfurt 

benützt, sie bot mehr Schwierigkeiten dar, als man vermu

then konnte. Nach dem Plane des Herrn von Pechmann 

sollten auf der sieben Stunden langen Strecke nur drei 

Schleusen gebaut werden, indem der Fluß in dieser ganzen Aus

dehnung meistens eine Normaltiefe von fünf Schuh hat. Da, 

wo er sich über seine Normalbreite ausdehnte, glaubte man 

ihm durch zweckmäßige Abdämmungen die nöthige Tiefe 

geben zu können, doch erwieß sich bald, daß dies nicht ge

nüge, denn die Altmühl hat manche Strecken, die kaum vier 

Fuß Wasserhöhe zeigen. Gleich oberhalb Kehlheim in der 

Nähe des Dörfchens Unterau mußten zwei bedeutende Stau-
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wehre gebaut werden, und weiter aufwärts erforderte die 

Altmühl, um überall das nöthige Fahrwasfer zu haben, in 

allem neun Schleusen mit Stauwehren. Die Mühlwerke 

in Schelleneck, Nußhausen, Riedenburg und Eggersberg wur

den durch Kanäle mit Kammerschleusen umgangen.

Bei Diethfurt beginnt nun erst der eigentliche Kanal 

und hebt'sich durch Schleusen in das Ottmaringer Thal. 

Unter den Gründen, welche beim Ziehen der Canallinie ge

gen die Weiterbenützung der Altmühl bis nach Beilengries 

hauptsächlich sprachen, war die hauptsächlichste wohl das 

zunehmende Gefäll und die geringere Tiefe des Flusses. 

Ueberdieß ist bei dem Dorfe Kothingwörth eine steinerne 

Brücke, welche für die Durchfahrt der Schiffe nicht geeignet 

ist, dann hätte eine bedeutende Mühle an der Sulz nur 

schwer umgangen werden können und überdieß noch war 

auf die dort liegenden Bierkeller Rücksicht zu nehmen, in

dem der Kanal in einer höher» Lage vorübergeführt werden 

müßte, und diese wären dann jedenfalls mit Wasser ange

füllt worden. Alle diese nur schwer zu überwindenden 

Schwierigkeiten sind durch die Leitung des Kanals in das 

Ottmaringer Thal vollkommen vermieden, an dessen Ende 

die Wasserstraße oberhalb Beilengries, das eine kleine 

Viertel Stunde davon entfernt ist, in das Thal jder Sulz 

einbiegt.

Der Ausführung des Kanals boten sich von dieser 

Stelle aus noch manche zu beseitigenden Hindernisse dar, 

bei Sengenthal ist die letzte Schleuse der von Kehlheim 

aufwärts bis zur höchsten und längsten Kanalhaltung durch 

Schleusen gehobenen Wasserstraße. Zwischen der Seitzen

mühle und Neumarkt ist eine wegen ihrer Ausdehnung nicht 

auffallende aber doch 35 Fuß betragende Erhebung des 

Bodens, welche durchgraben werden mußte, um die der 

obersten Kanalhaltung durchaus nöthigen Quellen der Sulz 

mit jener Wassermenge zu vereinigen, welche auf der gan

zen 82,000 Fuß langen Linie bis zur nächsten Schleuse ge

sammelt werden muß, um die nöthige Wassermenge zu er

halten. Dieser Einschnitt ist eine der merkwürdigsten Stel

len des Kanals und 18,000 Fuß lang, die tiefen Stellen 

desselben sind von bedeutender Länge.

Der Kanal nähert sich über Neumarkt hinaus der in 
dieser Gegend entspringenden fränkischen Schwarzach, die 

sich in einem Thale gegen Wendelstein zuwendet. Obgleich 
nun diese Senkung dem Kanäle anscheinend die zu nehmende 
Richtung gab, so zeigte sich doch bei der näheren Untersu

chung des Terrains deren Unzulässigkeit. Denn das Thal 
der Schwarzach ist an vielen Stellen enge, und würde da
durch allein schon viele Schwierigkeiten geboten haben, auch 
war zu befürchten, daß bei heftigen Regengüssen, die aus
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und einige Höhen dar, über welche und durch welche der 

Kanal geführt werden mußte. Zuerst erforderte das Thal 

des Kettenbaches einen ansehnlichen Damm, das nicht weit 

davon entfernte Thal des Gruberbaches machte einen Damm 

und einen Durchlaß nothwendig. Bei Unterölsbach durch

schneidet die Kanallinie ein schmaler Bergrücken; nach dem 

Bauplane des Ludwig-Donau-Main-Kanals sollte durch 

diese von Thonschiefer gebildete Höhe ein 900 Fuß langer 

Tunnel gebrochen werden; dadurch wäre nun eine unterir

dische Kanalfahrt bezweckt worden, man zog es aber vor, 

um diese zu vermeiden, einen72' tiefen Einschnitt anzulegen. Ein 

noch bedeutenderer Einschnitt war bei Dörlbach nöthig, die 

höchste Stelle desselben ist an 54 Fuß tief. Bei Vurgthan 

befindet sich eine die Linie quer durchschneidende 108 Fuß 

tiefe Schlucht. Nach dem Bauplane sollte über diese ein 

Brückkanal mit 5 Bogen von 50 Fuß Weite geführt 

werden; um der Kostspieligkeit eines solchen grandiosen Bau

werks auszuweichen, zog man es vor, einen Damm auszu

werfen, und dieser verursachte wegen des schlechten in der 

Nähe gewonnenen Materials unsägliche Mühe und Arbeit, 

so daß viele Bauverständige an der Haltbarkeit desselben 

zweifelten. Ueber das Mühlthal sollte ebenfalls ein Brück

kanal mit 4 Bogen und 50 Fuß Weite geführt werden,
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den vielen Schluchten und Rinnen herabstürzenden Bäche 

und Gewässer Geschiebe mancherlei Art in den Kanal brin

gen würden, und gegen solche Anfüllungen hätte man nur 

schwer Vorkehrungen treffen können. Zudem befindet sich 

zwischen Schwarzenbruck und Röttenbach eine von senkrecht 

sich erhebenden Felsenwänden gebildete Schlucht, durch welche 

die Schwarzach fließt (das Flüßchen treibt dort die bedeu

tenden Werke von Gsteinach), diese hätte nun in keinem 

Falle umgangen werden können, wenn der Kanal in das 

Thal der Schwarzach geführt worden wäre. Es mußte da

her der Kanal über die links der Schwarzach liegenden Hö

hen und Schluchten geführt werden und dadurch wurde die 

große Kanalhaltung von 82,000 Fuß Länge gewonnen. Zu

gleich aber war es in der gewonnenen Richtung möglich, 

viele Quellen und Bäche in den Kanal aufzunehmen und 

darauf war besonders Rücksicht zu nehmen, denn nach an

gestellten Berechnungen ist zum Durchschleusen von 45 

Schiffen, die eine Last von 07,000 Zentnern tragen, eine 

Million Kubikfuß Wasser nöthig, es muß daher diese große 

Haltung gleichsam als Vorrathsbehälter dienen. Deshalb 

sind auch die die oberste Kanalhaltung begränzenden Schleusen 

höher gebaut, um den Kanal, dessen Normaltiefe durchgän

gig 5 Fuß beträgt, da oben bis auf 7 Fuß anlaufen las

sen zu können.
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F zieht sich eine langgestreckte Anhöhe bis dicht an die Regnitz, 

deren rechtes Ufer mit Fabrikgebäuden dicht besetzt ist. Ueber 

den Fluß mittelst eines Brückkanals den Kanal zu leiten, 

erforderte einen kostbaren Bau und dann bot das linke Ufer 

zu viele Unebenheiten und einige kleine Flusse dar, die sich 

in die Regnitz ergießen und über welche der Kanal hätte 

geführt werden müssen. Der nahe Abfall des Berges an 

den Fluß ließ keinen Raum für den Kanal, daher meinte 

Freiherr von Pechmann in seinem Bauplane, es bleibe kein 

anderes Mittel übrig, als den Kanal oberhalb der Wirth

schaft zur Windmühle in die Regnitz und über das Wehr 

der Mühle mittelst einer Schleuse zu leiten, unterhalb der 

Mühle aber wieder aus dem Flusse auf die rechte Seite 

des Flusses zu führen. Die veränderliche Höhe des Flusses 

und die schwer zu lösende Frage, auf welche Art der Was

serspiegel in unveränderter Höhe dort könnte erhalten wer

den, rief eine Abänderung im Baue hervor und es entstan

den an dieser denkwürdigen Stelle Bauwerke, deren Schwie

rigkeit die später folgende ausführliche Beschreibung des 

Ludwig-Donau-Main-Kanals darthun wird. Bis Forch- 

heim stellte sich bei der Untersuchung des Terrains keine 
weitere Schwierigkeit dar. Beim Anblicke der Karte drängt f 

sich wohl zunächst die Frage auf, warum man von Erlan

gen nicht die Regnitz gleich der Altmühl schiffbar machen

doch auch über dieses wurde ein 64 Fuß hoher Damm auf
geworfen; der Mühlbach läuft durch ein Gewölbe.

Die große Kanalhaltung hat nun in dieser Gegend 

ein Ende, die Linie zieht sich gegen die Schwarzach; es 

waren dort wegen der raschen Senkung 26 Schleusen, jede mit 

8 Fuß Fall und 1200 Fuß von einander abstehend, nöthig. 

Ueber die Schwarzach und ihre schon erwähnte tiefe Fel

senschlucht führt bei dem Dorfe Rereth ein großartig aus

geführter Brück-Kanal, ebenso geht weiter abwärts oberhalb 

Röttenbach bei dem Kugelhammer der Kanal über den 

Gauchsbach auf einer Brücke mit einem mäßigen Bogen. 

Dann läuft er längs dem rechten Ufer der Schwarzach an 

Röttenbach vorbei nach Wendelstein und das Thal der 

Schwarzach verlassend zieht er sich gegen Nürnberg, das er 

rechts läßt und an der südwestlich an der Stadt liegenden 

Vorstadt Gostenhof den großen Kanalhafen bildet. Der 

Kanal erhält in dieser Gegend einen weiteren Zustuß vom 

Gauchsbache.

Von Nürnberg aus wurde für die Kanallinie die Rich
tung längs der Fürther Straße gewählt; diese durchschnei

det sie in der Nähe der Doofer Mühle, und der Kanal läuft 

auf einer 70 Fuß weiten Brücke über die Pegnitz. Von da 

auf der rechten Seite der Regnitz bot sich bis Erlangen 

keine weitere Schwierigkeit mehr dar. Außerhalb Erlangen
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wollte, und dm Kanal bis Bamberg in dem Thale der 

Regnitz fortführte. Die Regnitz besitzt dort kaum eine Tiefe 

von 3 Fuß, sie würde also nur kleine Schiffe zu tragen 

vermögen, und die Schiffe, welche aus der Donau und dem 

Maine kommen, müßten in Erlangen und Bamberg umge

laden werden. Hätte man dagegen, blos um die Regnitz 

benützen zu können, dem Kanäle eine geringere Tiefe als 

5 Fuß geben wollen und dafür diesen breiter gemacht, so 

würde dies einen bedeutenden Mehraufwand verursacht ha

ben und dle Schiffe müßten dann an den beiden Endpunk

ten der künstlichen Wasserstraße umgeladen werden. Zudem 

ist die Negnitz ein schnell strömender Fluß, welcher der Schiff-, 

fahrt unendlich viele Schwierigkeiten entgegensetzt, seine Ver

änderlichkeit hätte fortwährend bedeutende Reparaturen und 

Bauten nöthig gemacht. Dann waren noch die vielen Be

wässerungsräder, welche die Wiesen des Regnitzthales von 

Fürth an bis Bamberg bewässern, zu berücksichtigen, von 

diesen hängt der Ertrag des aus blosen Sande bestehenden 

Grundes, der nur durch Düngung fruchtbar ist, meisten- 

theils ab.

weil er durch die bedeutenden Mühlwehren in Bamberg an

gestaut wird, die nöthige Tiefe. In der Nähe dieser Wehre 

leitet ein Arm der Regnitz, der sogenannte Nonnengraben, 

einen Theil des Wassers ab, und dieser wurde benützt, um 

die Mühlwehren zu umgehen, und die Schiffe weiter unten 

wieder in die Regnitz zu bringen, welche sich bekanntlich 

gleich unterhalb der Stadt in den Main ergießt. Der 

Nonnengraben machte viele Schwierigkeiten; eine ihn an 

seinem unteren Ende versperrende Mühle, die sogenannte 

Fischmühle, mußte abgetragen werden. Dem Plane, am 

Anfange des Grabens eine Kammcrschleuse zu bauen und 

weiter unten eine zweite, deren Höhe durch das Wehr der

Fischmühle bedingt war, zog man einen andern vor. Es - ___

wurde beim Austritt des Nonnengrabens eine Schleuse von 

der Höhe seines Gefälleö bis in die Regnitz gebaut nnd er 

selbst in seiner ganzen Länge vertieft.

, Mit gleicher Umsicht, wie bei der Bestimmung der 

Linie für den Ludwigs-Donau-Main-Kanal, verfuhr Frei- 

Herr von Pechmann bei der Erledigung der Frage, woher 

das Wasser für den 47 Stunden langen Kanal zu nehmen 

sei und wie viel man für die Schifffahrt nöthig habe» ES 

war hiebei die Verdunstung, die Versickerung in den Boden 

und der Verlust, welchen die im Kanäle wachsenden Was

serpflanzen verursachten, zu berücksichtigen, dann der durch
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m Bei Forchheim machte die in die Regnitz sich ergießende 
Wiesent mit ihren Nebenarmen einige Brückkanäle mit meh

reren Bogen nöthig. Bei Bughof oberhalb Bamberg 
mündet der Kanal in die Regnitz ein, der Fluß hat dort,
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aber durch mit Lehm und anderem Material getrübtes Was

ser bedeutend beschleunigt werden.

Man hat angenommen, daß binnen 240 Tagen — und so 

lange dauert in unserem Himmelsstriche die Schifffahrt auf 

dem Kanäle — der Verlust an Wasser aus den angeführ

ten Ursachen so viel beträgt als der doppelte Raumesinhalt 

des Kanales. Die Länge des Ludwig-Kanales beträgt von 

da an, wo er ganz allein von oben herab mit Wasser ver

sorgt werden muß, 125,000 Fuß, der Querdurchschnitt aber 

220 Quadrat Fuß. Der doppelte Raumes-Jnhalt dieser 

Kanalstrecke ist demnach 55 Millionen Kubikfuß, der Was

serverlust, den der Kanal erleidet, muß also zu 2,65 

Kubikfuß in der Sekunde angeschlagen werden. Den Ver

lust durch Schleusenthore rechnet man zu l/4 bis '/» Kubik

fuß, bei den größeren Schleusen an der höchsten und läng

sten Kanalhaltung einen Kubikfuß in der Sekunde.

Die Anzahl der Schiffe, welche durch die Schleusen 

gehen, bestimmt die dazu nöthige Wassermenge. Nimmt, 

man an, daß an einem Tage 40 Schiffe passiren sollten, 

und jedes Schiff hätte eine Ladung von 1500 Centnern, so 

würde dieß während 240 Tagen eine Last von 14,400000 

Centnern betragen. Dieß ist nun freilich dem Anscheine 

nach eine gewagte Annahme, aber diese Wassermenge ist 

nothwendig, wenn auch nur während einiger Tage 40

das Durchschleusen der Schiffe entstehende Abgang von 
Wasser und endlich auch verdiente noch der Umstand Beach
tung, daß die Schleusenthore nie ganz genau schließen kön
nen, und daher immer Wasser aus der oberen Haltung 
entweiche. Der Verlust durch Versickerung mußte für den 

Anfang jedenfalls als bedeutend angenommen werden, da 
die Terrain-Verhältnisse des Kanals diese begünstigen. Denn 

von Bamberg bis Nürnberg ist eine Ebene und diese besteht 
aus Sandlagen, welche durch Zerstörung des bunten Sand
steines entstanden sind. Diese Formation des Bodens erstreckt 

sich bis an das Ende der obersten Haltung, der Kanal stößt dort 
auf eine Abdachung des Jurakalk-Gebildes, der sich von den 

Gränzen Frankreichs und der Schweiz durch Würtenberg und 
Bayern bis Regensburg erstreckt, und über die Oberpfalz 
und das Bayreuther Land bis gegen Coburg sich ausdehnt. 

Die theilweise Durchsickerung des Wassers war in diesem 

Theile der Kanallinie stärker, als man es vermuthete, die 

nothwendig gewordenen Vorbeugungsmittel führten jedoch 
in wenigen Monaten zu einem befriedigenden Resultate, wei
ter abwärts gegen Berching und Beilngries erforderten die 
unter der Kanalsole befindlichen Schutthalden des Juragebirges 
viele Arbeiten. Es ist ein Erfahrungssatz, daß mit den 

Jahren die Verschlammung mehr und mehr zunimmt, und 
ein Kanal endlich wasserdicht wird, die Verschlammung kann
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Schiffe den Kanal befahren, und diese mußte deshalb bei 

der Berechnung größer angenommen werden, weil die Ver
sickerung im Anfange der Anfüllung des Kanals bedeuten
der anzuschlagen ist, als die obige Annahme. Eine Schleusen
kammer hat HO Fuß Länge, ist Fuß Weite und 8 Fuß 
Fall. Folglich braucht sie, um gefüllt zu werden,' 14080 

Kubikfuß Wasser, ein Schiff demnach, das durch die zwei 
Schleusen an beiden Enden der oberen Kanalhaltung geht, 
26160 Kubikfuß, also würden 40 Schiffe, welche in einem 

Tage die obengenannte Haltung passiren, 1126400Kubikfuß 
oder in der Secunde 13,03c' erfordern. Die Schleusen
kammern sind zwar für Schiffe von 108 Fuß Länge gebaut, 
aber es ist angenommen, daß nur wenige solche Schiffe 

durchgeschleust werden, und dann tritt ja auch nicht selten 
der Fall ein, daß wenn zwei Schiffe -an einer Schleuse sich 

begegnen, diese mit einer vollen Schleusenkammer durchge
führt werden können.

Es stellt sich nach dieser alle möglichen Verhältnisse 
berücksichtigenden Berechnung heraus, daß für Verdünstung 
und Versickerung 2, 65 Kubikfuß, für Verlust an den 
Schleusenthoren l und als Abgang beim Durchschleusen 

16% Kubikfuß in der Secunde angenommen werden können.
Die Wassermenge, welche dagegen dem Kanäle zu

fließt, ist nach den angestellten Untersuchungen in der Se

cunde 25—30 Kubikfuß, indem daS Wasser aus allen in 

die Linie des Kanales fallenden größeren und kleineren Ge

wässern für diesen benützt werden kann, Und wenn sich 

auch diese Wassermenge bei der trockensten Witterung noch 

um ein Viertheil vermindern würde, so bliebe doch in der 

Secunde 16,66 Kubikfuß Wafserzufluß, so daß also wäh

rend der ganzen Schiffsahrtszeit in einem Jahre der 

Bedarf zuverlässig gedeckt ist. Die Besorgniß, der Kanal 

würde das nöthige Speisewasser nicht erhalten, ist dadurch 

widerlegt, zudem könnten noch der Sindelbach und Rosen

städterbach, welche in der Secunde 15 Kubikfuß Wasser 

herzugeben im Stande sind, in die obere Kanalhaltung gelei

tet werden, und um alle Bedenklichkeiten zu beseitigen, 

ließen sich, da wo es die Oertlichkeit erlaubt, allenfalls noch 

Wasserbehälter anlegen, in welchen leicht mehrere Millionen 

Kubikfuß Wasser gesammelt werden könnten. Man dürfte 

demnach, auch wenn 50 Millionen Centner in einem Jahre 

auf dem Kanäle fortgeschafft werden sollen, nicht befürchten, 

daß Wassermangel entstünde, auch ist die Möglichkeit gege

ben, die oberste Kanalhaltung bis 7 Fuß Tiefe zu bringen, 

sie wird somit als Vorrathsbehälter dienen, in welchem 

durch die größere Tiefe von 2 Fuß Tiefe in der ganzen 

Länge von 82,000 Fuß über 9 Millionen Kubikfuß Wasser 

gesammelt werden könnten.
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hin die Wasserstraße verengt ist, angebracht wurden, sind 
Nuthen, um Balkenwände zur Absperrung anlegen zu föiv 

neu, wenn ein Theil einer längeren Haltung geräumt oder 

ausgebessert werden muß.
Bei Neumarkt bilden die aus Jurakalk bestehenden 

Höhen eine Art Plateau oder Ebene, zu welcher der Kanal 

von Bamberg und Kehlheim aus erhoben werden muß, 

ersteres liegt 6S0'/.Fuß niedriger, letzteres 270V» Fuß tiefer 

als die dort gebildete Kanalhaltung. Um die Schiffe nun 

dahinauf zu bringen, dazu dienen Schleusen, deren man 

auf der ganzen Kanallinie von der Schleuse 4, welche die 

Fahrzeuge aus der Altmühl hebt, bis zur ersten Schleuse 

an der großen oberen Haltung 20 zählt, von der anderen 

Schleuse an führen 69 Schleusen hinab nach Bamberg. 

Die Kammerschleusen sind zwischen den Stirnen )55, in der Kam

mer selbst HO' lang und 16 breit, sie haben ein Zwischenthor auf 

90 Fuß Länge. Diese Zwischenthore sind nothwendig, damit 

wenn Schiffe von nur gewöhnlicherLänge durchgehen, man nicht 

nöthig hat, die ganze Kammcrschleuse mit Wasser anzufüllen. 

An den Schleusen der Altmühl und an der letzten Schleuse der 

Regnitz für den Nonnengraben sind nur zwei Thore, weil 

man da nicht nöthig hat, wie bei den anderen Schleusen, 

mit dem Wasser zu sparen. Die Höhe der Schleusen be

trägt 8 bis 12 Fuß, die erstere erhalten sie da, wo sie das

Wird man nun auch durch diese Berechnungen, gestützt 
auf genaue und vorsichtige Untersuchungen, sich darüber be
ruhigt fühlen, daß die eigentliche Seele des Kanals — das 
Wasser — diesem nie fehlen werde, so kann doch erst nach 
Verlauf von etlichen Jahren ein genaues Urtheil über diese 
Angaben gefällt werden, denn Theorie und Erfahrung lie

fern oft sehr abweichende Resultate.
Für Elementarereignisse, wie lange anhaltender Regen 

oder Gewittergüsse, die dem Kanäle schnell eine Menge 
Wasser zuführen und deshalb Beschädigungen verursachen 

könnten, mußte beim Entwerfen deö Planes ebenfalls Vor
sorge getroffen werden. In den kleinern Kanalhaltungen 

leiten Nebenkanäle das überflüssige Wasser ab, in den lan
gen Kanalhaltungen sieht man Ueberfälle und Grundablässe, 
welche durch schnelles Ablassen des Wassers die Gefahr be

seitigen sollen. In Voraussetzung des möglichen Falles, 
daß an einem Kanaldamme irgendwo ein Ufer des Kanales 
durchbrechen, und das Wasser dann aus der Haltung strö
men würde, hat man besonders in den langen Kanalhaltun
gen Sicherheithore angebracht. Es sind dies zwei leicht be

wegliche Thore, welche an einem die Schifföbreite bietenden 
Mauerwerk hängen und von einer durch einen Dammbruch 

entstandenen Wasserströmung ergriffen schließen. Im Mau
erwerk dieser Thore, welche meistens an Brücken, wo ohne-
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Wasser aus der obersten Kanalhaltung empfangen können, 

sie nimmt zu, wo der Kanal neuen Zufluß an Wasser er

hält. Die vielen Schleusen verursachen immer einen Verlust 

an Wasser und Zeit, daher wäre es erwünscht, wenn diese 

so viel als möglich durch lange Haltungen hätten vermieden 
werden können, aber sie sind, weil die Linie über die Höhen 

gezogen werden mußte, unumgänglich nöthig. Man gibt den 

Schleusen in der Regel selten eine größere Fallhöhe als 8 Fuß, 

doch mußte man den bedeutenden Geldaufwand, welchen die 

Erdarbeiten und die größere Anzahl von Schleusen verur

sacht hätten, berücksichtigen, daher haben die Schleusen, da 

wo es sich thun ließ, einen höhern Fall. Die letzte Schleuse 

bei Bamberg hat eine Höhe von 12 Fuß. Man hat 

beobachtet, daß zum Aufziehen der Füllungsventile an den 

Schleusen, zum Aus- und Anschirren der Pferde und Oeff- 

nen der Schleusenthore etwa eine halbe Viertelstunde noth

wendig ist, dies nimmt auf acht Schleusen schon eine Stunde 

weg und verursacht beim Befahren der ganzen Linie einen 

Aufenthalt von etwa 12 Stunden.
Die vielen Schleusen und anderen Kanalbauwerke, 

welche große Kosten verursachten, sowie die Unzuverlässigkeit 

des dem Kanäle nothwendigen Elementes und die Zeitver

säumnisse bei der Beschiffung waren gleich Anfangs, als 

sich die Nachricht verbreitete, König Ludwig wolle die Idee

Karl des Großen verwirklichen, ein Gegenstand vielseitiger 

Erörterungen. Viele zogen der künstlichen Wasserstraße die 

damals mehr und mehr allgemeine Aufmerksamkeit erregen

den Eisenbahnen vor, indem diese da, wo sie zuerst als 

Communicationsmittel benützt wurden, eine nie geahnte Be

weglichkeit im Leben und in der Industrie hervorriefen. 

Gewiß werden die Eisenbahnen, sobald ihre metallenen Arme 

sich über größere Strecken des Continentes ausgebreitet ha

ben, einen mächtigen Hebel des Verkehrs bilden, mag man 

nun von ihnen hoffen oder fürchten, Niemand weiß, was 

sie bringen, diese eisernen Brücken der Gegenwart in die 

verschleierte Zukunft, denn wie sie durch die Schnelligkeit 

ihres Fluges Raum und Zeit beschränken, ebenso werden sie 

in alle Verhältnisse und Zustände der Völker und Staaten 

eingreifen, gewiß aber den Entwicklungsgang des menschli

chen Geschlechts beschleunigen. Die Dampfkraft, angewandt 

als bewegende Kraft, ist gewiß die glänzendste Erfindung 

des schaffenden Geistes unseres Jahrhunderts, in ihr feiern 

die physischen Wissenschaften, Physik, Ehemie und Mathe

matik, den Triumph des menschlichen Verstandes!

Die überraschenden Erfolge, welche einige Eisenbahnen, 

begünstigt durch Lage und Verhältnisse, in finanzieller Be

ziehung, kurz nach ihrer Erbauung bliesen ließen, erweckten 

ein ungeheueres Interesse für sie in allen Ländern, deren
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^5Culturstand es erlaubte, tauchten Projekte zum Baue von 

Eisenbahnen auf. Kein Land glaubt zurückbleiben zu dür

fen, man sucht so schnell als möglich Eisenbahnen, an die 

man überspannte Hoffnungen zu knüpfen gewohnt ist, zu 

bauen, man glaubt zurückzugehen, wenn man da, wo alles 

vorwärts schreitet, nicht gleichen Schritt hält. Der Speku

lation eröffnete sich durch den Bau der Eisenbahnen ein 

neues Feld, ein Schwindel scheint die ganze Welt erfaßt zu 

haben und es wird noch ziemlich lange dauern, bis eine 

ruhige Ueberlegung die eigentlich gewonnenen Resultate dar

legen wird und die Erfahrung die wahren Gränzen des 

Werthes der Eisenbahnen für die Hebung des Wohles der 

Völker bestimmen kann. England gibt ein sprechendes Bei-

verbindenden Orte nicht immer die nöthige Rücksicht, man 

baute Kanäle in Gegenden, die für solche Unternehmungen 

gerade nicht die passendsten waren, sie warfen die gehoffte 

Rente nicht ab und mußten nochwendig nach und nach ein

gehen. Man baute nun an der Stelle der Kanäle dort Eisenbah

nen, doch auch diese führten die erwarteten Resultate nicht 

herbei, während günstig gelegene Kanäle das auf sie ver

wendete Kapital reichlich verzinsen.

Andere Verhältnisse machten sich in den Verbindungs

wegen zwischen Liverpool und Manchester, jetzt wohl die be

deutendsten Fabrikstädte Englands, geltend und erforderten 

eine umgestaltende Vermehrung derselben. Eine natürliche 

schiffbare Wasserstraße verband von jeher die beiden Städte, 

erst im Jahre 1760 legte der Herzog von Bridgewater den 

50 englische Meilen langen Kanal an, für welchen er durch 

eine Parlamentsacte das Schifffahrtörecht erhielt. Diese 

beiden Verbindungsstraßen genügten nicht mehr, da Liver

pools und Manchesters Fabriken immer blühender wurden, 

und deren Einwohnerzahl in einem halben Jahrhundert sich 

um das Sechsfache mehrte. Der Verkehr zwischen den bei

den Städten mußte sich deßhalb steigern, weil Manchester 

seinen Bedarf für die Fabriken von Liverpool bezieht und 

die gewonnenen Erzeugnisse wieder in den Hafen derselben zur 

weiteren Versendung schickt. Die beiden Wasserstraßen konn-
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4 spiel, wie leicht man eine an sich sehr gute Sache über

schätzen kann und daß die Folgen von Fehlgriffen nicht aus

bleiben.

o

c
5 Jede neue Erfindung, welche auf Handel und 

Technik sich bezieht, erregt dort leicht Theilnahme, und so 

konnte es nicht fehlen, daß, als einige in früherer Zeit mit 

Sachkenutuiß angelegte Kanäle Gewinn und Vortheil brach

ten, es nur eine Stimme im Lande war, die behauptete, 

man müsse überall Kanäle anlegen, denn diese könnten am 

leichtesten und besten deu Verkehr fördern. Bei der Anlage 

der meisten dieser künstlichen Wasserstraßen nahm man dort 

auf die nothwendigen Verhältnisse des Landes und die zu
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ten zuletzt, da täglich über 20,000 Centner hin und hergin
gen, nicht mehr genügen, denn nicht selten erhielten die 
Manufakturen in Manchester ihr Material zu spät und zu 
langsam, ein Umstand, der für den Bestand derselben wich
tig ist, denn das schnelle und richtige Eintreffen der Waare 
hat für den englischen Kaufmann bedeutenden Werth, so 
daß er oft die Wohlfeilheit der Fracht weniger berücksichtigt. 

Der Fluß wurde in heißen Sommern nicht selten wafferarm 
und auch der Kanal von Bridgewater zu seicht, man hatte 
bei der Anlage desselben nicht auf die mögliche Zunahme 
der Frequenz gerechnet und nicht Vorsorge getroffen, dem 

jetzt durch den gesteigerten Verkehr nöthigen Aufwand der 
Schleusen durch hinreichenden Wasserzufluß zu begegnen. 
Dazu kam noch, daß die beiden Schifffahrtsgesellschaften sich 
nicht willig zeigten, ihre durch ein langjähriges Monopol 
gesicherten Frachtpreise herabzusetzen. Es vereinigten sich 
auch noch andere Umstände, welche für die Anlage einer 
die beiden Städte verbindenden Eisenbahn sprachen und die 
Rentirung Derselben erwarten ließen, und so wurde denn 
die mit zwei Schienenwegen versehene Bahn im Jahre 1826 

angefangen und bereits gegen Ende des Jahres 1829 be
fahren. Sic ist ungefähr 31 englische Meilen (etwa 7'/- 

deutsche Meilen) lang, also 20 Meilen kürzer als der Ka
nal; die Einnahme, welche die Reisenden auf der Eisenbahn

gewähren, deckt allein schon die Zinsen des Anlagekapitals 

uud der Erhaltungskosten der Bahn und der Wagen.
Nach solchen glänzenden Resultaten könnte man sich 

nun freilich verleiten lassen, einer Eisenbahn vor einem Ka
näle den Vorzug zu geben, doch darf man den Werth der
selben als Transportmittel nicht überschätzen und muß die 
obwaltenden Verhältnisse in das Auge fassen. Der Donau- 
Main-Kanal vereinigt nicht einzelne Städte, sondern ausge
dehnte Länder, in denen der größte Verkehr auf schiffbaren 
Flüssen stattfindet, die ununterbrochene Fahrt von dem einen 
in den andern, ist daher von der größten Wichtigkeit. Alle Gü
ter, welche auf den Wasserwegen fortgeschafft werden, er
fordern weniger eine schnelle als wohlfeile Fracht, die größere 

Beschleunigung des Transports zieht immer erhöhte Preiße 
nach sich, und solche Waaren sind in Deutschland ziemlich 
selten. Daß die Kanäle ihren praktischen Nutzen überall be
währen, wo man sic zweckmäßig anlegte, zeigt Frankreich, 
das trotzdem, daß tagtäglich neue Eisenbahnprojecte dort 
gleich Pilzen aus der Erde emporschießen und die Unterneh

mer alle Mittel in Bewegung setzen, um jede Eoncurrenz 
zu vernichten, bemüht ist, sein Kanalsystem auszubreiten, und 
daß die Kanäle mit ihren niedern Frachtpreisen recht gut 
bestehen. Belgien, das durch sein rasches Vorwärtsschreiten 
in der Industrie in den letzten zehn Jahren sich so auffallend
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rvvor den Kanälen geben wollen, weil der Bau und die An

lage der letzteren schwierig und kostbar ist und sich nicht 

rentire, wenn man nicht ein hohes Kanalgeld erhebe, woge

gen dann die Landfracht wohlfeiler sei — dann gehe der 

Transport auf dem Kanäle sehr langsam und dem Handel 

bringe dies bei glücklichen Conjecturen nicht selten Schaden, 

dabei sei auch ein Kanal einen großen Theil des Jahres 

unbrauchbar, im Winter friere er ein, im Sommer könne 

er Mangel an Wasser haben, folglich gewähre er keinen 

sicheren ununterbrochenen Handelszug. Die Erfahrung hat 

nun gelehrt, daß ein Kanal sowohl als eine Eisenbahn je

des seine eigenthümlichen Vorzüge hat, sie können sogar 

neben einander bestehen. Wohl hat die Kanalschifffahrt ihre 

Mängel und Unvollkommenheiten, doch verschwinden diese 

oder verringern sich bei der näheren Untersuchung. Der 

Vorzug eines Kanales gegen eine Eisenbahn besteht in dem 

großen Unterschied der Frachtkosten, und aus den geringen 

llnterhaltungskosten eines Kanals, dagegen hat die Eisenbahn 

blos die Schnelligkeit für sich. Auf einem Kanäle zieht ein 

Pferd eine Last von l800 Centnern mit derselben Geschwin

digkeit, mit welcher sich ein Lastwagen auf der Landstraße 

bewegt, ungefähr eine deutsche Meile in zwei Stunden. Da 

auf einem Kanäle eine Reibung nicht stattfinden kann, so 

zieht ein Pferd auf einem Kanäle immer eine hundertmal

bemerkbar macht, verkennt den Nutzen nicht, welchen Kanäle 

einem Lande gewähren können, es hat erst in jüngster Zeit 

mit Holland ein Uebereinkonunen abgeschlossen, in Betreff 

der Erbauung eines Kanals zur Seite der Maas von Lüt

tich nach Mästricht, zugleich arbeitet man daran, die Schwie

rigkeiten zu beseitigen, welche bisher der Ausführung eines 

größeren Werkes im Wege standen, nämlich einer Ka- 

\ nalverbindung zwischen der Maas und Mosel durch das 

Gebiet von Luremburg. Die großen Flüsse in Nordamerika 

fordern von selbst auf, die Verbindung derselben nicht zu 

vernachlässigen, und einem Netze gleich durchziehen Kanäle 

das Land und bilden, in gerader Linie genommen, eine 

Strecke, welche mehr als die Entfernung zwischen London 

und Philadelphia ausmachen würde. Man schätzt die Mei- 

lenzahl der bis jetzt vollendeten Kanäle auf beinahe 700 

deutsche Meilen und ihre Herstellungskosten mögen an 200 

Millionen Gulden sich belaufen- die meisten derselben tragen 

trotz der bedeutenden Concurrenz der vielen Eisenbahnen, 

von 10 bis zu i3'/r Procent. Die Amerikaner übertreffen 

in diesen Zweigen der Nationalbetriebsamkeit alle Völker, 

selbst die Fortschritte der Engländer erscheinen dagegen klein

lich und das Festland von Europa kann noch gar keinen 

Maßstab des Vergleichs liefern.

Man hat auch deshalb den Eisenbahnen den Vorzug
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rDie Räumung des 5tanals ist nur dann nöthig, wenn er 

mit sehr trübem Wasser gefüllt werden muß und dies findet 

blos nach Verfluß mehrerer Jahre statt, sie kann theilweise 

vorgenommen werden und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. 

Die gewöhnlichen Ausbesserungen sind nicht bedeutend, so

bald der Kanal seine gehörige Festigkeit hat, die Erneuerung 

der Schleusenthore, welche gewöhnlich zwanzig bis fünfund- 

zwanzig Jahre aushalten, kann im Winter geschehen. Die 

Fahrten ans den Eisenbahnen werden auch nicht selten un- 

vermuthet unterbrochen, wenn auch weniger lang, als auf 

Kanälen, der Wind weht in die Einschnitte Massen von 

Schnee, bloser Reif auf den Eisenschienen erfordert doppelte 

Kraft zur Fortschaffung der Last.

Den Kostenanschlag für den Ludwig-Donau-Main- 

Kanal von Kelheim bis Bamberg, dessen Länge an der 

Altmühl 115175 Fuß oder 4'/2 Meilen und von Dietfurt 

an bis zum Ausgangspunkte 477368 Fuß oder !8VS Mei

len beträgt, veranschlagte Freiherr von Pechmann auf 8,540000 

Gulden. Die Grundenlschädjgungcn sind mit 480,88!) Gul

den abgefunden, der Ankauf von Mühlen mit 400,000, die 

übrige Summe war für die Bauten selbst bestimmt, wie 

für Ausgrabungskosten 3,124,216 Gulden, für die Schleu

sen 2,899,252 Gulden, für Durchlässe und Grundablässe 

319,964 Gulden, für Brückkanäle und Durchfahrten unter

so schwere Last als auf einer Landstraße, und zehnmal mehr 

als selbst auf einer Eisenbahn. Die Anlagkosten beider 
Communicationsmittel werden sich so ziemlich gleich bleiben, 
dagegen betragen nach den gemachten Erfahrungen bei län
gerer Zeit schon dem Verkehr übergebenen Kanälen die Un
terhaltungskosten bei einem künstlichen Wasserwege jährlich 
nicht über I'/-Procent, während sie bei Eisenbahnen fast 
das Sechsfache in Anspruch nehmen. Die Langsamkeit des 
Transportes auf den Kanälen kann keinen erheblichen Ein
fluß auf den Verkehr haben, da auf die mehr oder minder 
schnelle Ankunft derselben weniger ankommt, als auf die 

Wohlfeilheit der Fracht, die doch meistens nur aus großen 
ins Gewicht fallenden Gütern besteht, während Eisenbahnen 
sich für Beförderung von Reisenden und sogenannte Han

delsgüter eignen, die bei geringem Umfange einen größeren 
Werth haben und als Eilgut auch die höheren Frachtpreise 
der Eisenbahnen bezahlen können. — Die Unterbrechungen 
der Fahrten auf einem Kanäle während des Winters oder 
Behufs der Räumung der Haltungen, wäre allerdings ein 

begründeter Einwurf, wenn dadurch der Handel und Ver
kehr gehemmt würde, aber da man diese Schwäche der Ka
nalschifffahrt kennt, so kann sich ja Jeder mit seinen Ge
schäften darnach richten und die offene Zeit benützen, die in 
milden Wintern über drei Viertel des Jahres betragen kann.
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Transport sich mehren und unglaublich gesteigert, sobald die 

äußeren, den Handel hemmenden Hindernisse beseitigt sind, 
besonders aber, wenn der Ludwig-Donau-Main-Kanal 

Staatseigenthum würde und der Staat von den Zinsen 
Umgang nähme, wodurch dann das Kanalgeld um mehr 

als die Hälfte der oben angeführten Abgabe für bcn Zent
ner herabgesetzt werden könnte. Denn wo es sich um An
stalten handelt, die für das Wohl des ganzen Landes be
stimmt sind, welche tief in alle Verhältnisse des Lebens ein

greifen und deren Nutzen deutlich vor Augen liegt, da darf 

man nicht nach deren Rentirung fragen. Deutschlands Han
del und Verkehr geht einem Umschwünge entgegen, aber 
dies kann nur allmählig erzielt werden, nicht plötzlich, und 

deshalb muß, um demselben aufzuhelfen, ihm kräftig unter die 
Arme gegriffen werden. Der Ludwig-Kanal eröffnet dem 
Binnenhandel einen neuen Weg, der sich durch Wohlfeilheit 
des Transportes empfiehlt, das ist genug, die Herstellung von 
Kunststrassen erforderte auch bedeutende Summen und es ist 
noch Niemand eingefallen zu fragen, ob das Anlagkapital 

derselben sich verzinse! —
Der veröffentlichte Bauplan des Freiherrn von Pech

mann fand bei allen Sachkennern volle Anerkennung. Erst 

nach Vollendung aller, fünf Jahre erfordernder, Vorarbeiten 
legte die Staatsregierung denselben den Vertretern des Landes

dem Kanäle 608,200 Gulden, Kanalbrücken und Sicherheits

thore 402,572 Gulden, für kleinere Baugegenstände 129,769 

Gulden, für die Wohnungen der Kanalwärter 76,500 Gul

den und für Aufsicht und Leitung des Baues 92,635 Gul

den. Während des Baues selbst entstanden Hemmungen 

und Erscheinungen, welche außer aller menschlichen Berech

nung liegend einen bedeutend höher» Mehraufwand für 

einzelne Stellen erforderten, als anfangs dafür bestimmt 

war, natürlich konnte das Anlagekapital nicht zureichen und 

die königliche Staatsregierung, der an der Vollendung des 

weit schon vorgeschrittenen Bauwerks viel liegen mußte, er

setzte das Fehlende bis jetzt. Ein Umstand, der auf die Um

änderung des Eigenthumsrechts des Ludwig-Donau-Main- 

Kanals jedenfalls einen entscheidenden Einfluß haben wird.

Die nöthigen Ausgaben, welche der Kanal alljährlich 

erfordern kann, berechnete man auf 556,200 Gulden, von 

welcher Summe als Zinsen des Baukapitals und für die 
allmählige Tilgung desselben allein 427,000 Gulden abgehen, 

und das Uebrige für die Verwaltung mit) Unterhaltung hin

reichen'sollte. Um nun diese Ausgaben zu decken, mußten 

auf dem Kanäle jährlich 2,224,80) Centner transportirt, 

und von jedem Centner 15 Kreuzer Kanalgeld erhoben wer

den. Dies ist freilich eine Waarenmenge, welche vor der 

Hand nicht im Verkehr kommen kann, aber sicher wird der
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vor, nach vielseitiger Besprechung wurde das darüber gefaßte 
Gesetz genehmigt und dem kgl. Abschiede der bayerischen 
Ständeversammlung sür das Jahr 1834. förmlich einverleibt. 
Dieses Gesetz, das gleichsam den ersten Grundstein zum 
Kanalbau bildet und deßhalb von Wichtigkeit ist, weil man 
aus demselben die Natur und das Wesen des Unternehmens 
erkennen kann, lautet seinem wesentlichen Inhalte nach, fol

gendermaßen :

Gesetz die Erbauung eines Kanals zur Verbindung 

des Mains mit der Donau betreffend.

Ludwig von Gottes Gnaden, König von Bayern rc.

Wir haben in Erwägung der großen Vortheile, welche 
die Verbindung der Donau mit dem Rheine mittelst ei

nes ersteren Fluß mit dem Alaine verbindenden Kanals 
der Agrikultur, den Gewerben und dem Handel Unseres 
Königreichs durch ungemeine Erweiterung des Absatzes 
roher Produkte, Beförderung des allgemeinen Verkehrs 

und neue Verbindungen mit den großen Communications- 
mitteln des Auslandes zuzuwenden geeignet ist, nach 

Vernehmung unseres Staatsrathes und mit Beirath und 
unter Zuziehung Unserer Lieben und Getreuen, der Stände 
des Reiches, beschlossen, die Erbauung eines Kanales, 

welcher seine Richtung von der Donau bei Kelheim im

Thale der Altmühl und der Sulz nach Neumarkt, von 
da nach Nürnberg und durch das Nednitzthal nach Bam
berg nehmen wird, zu veranlassen, und unter nachstehen
den gesetzlichen Bestimmungen zu genehmigen:

1. Die Erwerbung des in der bezeichneten Linie des ^ f

Kanals gelegenen und für dessen Anlagen erforderlichen 
öffentlichen und Privat-Eigenthums soll nach den Bestim- >fx " '

mutigen des Tit. IV. 8. 8. der Verfassungsurkunde (1819) 

und nach den Normen der hierauf bezüglichen Verordnung 
des innern und äußern Verkehrs dienende gemeinnützige 
öffentliche Anstalt behandelt werden.

2. Zur Ausführung dieses Unternehmens, dessen Be
ginnen von der Genehmigung der Staats-Regierung ab
hängt, wird einer zu bildenden Actien-Gesellschaft, wel

cher die Regierung die hergestellten technischen Entwürfe 
zu diesem Kanäle zur Annahme vorlegen wird, das Pri
vilegium ertheilt und zugleich das Staatsministerium der 

Finanzen ermächtigt, dieser Gesellschaft, sobald dieselbe 
durch die Abnahme der Hälfte des ganzen Fonds sich ge
bildet haben wird, mit dem IV. Theile der für die Aus
führung ermittelten Activsumme als Actionär in Anwen

dung der im III. Titel der Verfassungs-Urkunde §. 6.
Abschnitt 4. enthaltenen Befugniß über die Veräußerung 

und Verwendung des Statsgutes, beizutreten.
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3. Den Inhabern der Aktien sollen die Kanal-Anlagen 

als immerwährendes Eigenthum verbleiben.
4. Für die Erhebung von Kanalgebühren nach einem 

von der Actien-Gesellschaft festzusetzenden Tarife wird der

selben ferner ein Privilegium auf (><J Jahre ertheilt, un

ter der Bedingung jedoch, daß die Tarifsätze '/> der 

Landfracht für die gleiche Wegestrecke nach dem Durch

schnittspreise ihres gegenwärtigen Standes nicht überschreiten.

5. Der Actien-Gesellschaft wird ferner die Zusage er

theilt, daß der Kanal zu keiner Zeit mit einer andern 

Auflage unter irgend einer Benennung, als mit der auf 

das Areal derselben nach dem Verhältniß der Bonitäts

Classe der daran stoßenden Grundstücke repartirten Grund

steuer belastet werden soll.

Das Staatsministerium des Innern und der Finan
zen sind mit dem Vollzüge gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Gegeben München den l. Juli 1834.

Durch dieses Gesetz wurden der zu bildenden Actien- 

Gesellschaft bedeutende Vortheile gewährt, indem durch den 

ersten Artikel desselben jeder Streit über die Nothwendigkeit 

oder Nichtnothwendigkeit der Überlassung eines Privatei

genthumes für den Kanalbau und die daraus sich ergebende 

Verzögerung gleich vorneherein verhindert war, in strittigen 

Fällen aber wurde die Gesellschaft dadurch, daß die Entschei

dung dem ordentlichen Rechtswege zustand, gegen Willkühr und 

zu hohe Anforderung von Seite der Privatbesitzer geschützt, 

denn es ist deshalb ausdrücklich vorgeschrieben, daß die Ju

stizbehörde nach vorgegangener gerichtlicher Abschätzung des 

angesprochenen Eigenthums und Ermäßigung des wah

ren Werthes desselben darüber zu entscheiden habe. (König

liche Verordnung vom 14. August IS15.) Dieselbe Verord

nung bestimmt auch, daß die Abtretung zum Nachtheil des 

Unternehmens nicht aufgehalten werden dürfe. (Nach der 

bayerischen Staatsverfassung darf aber Niemand zur Abtre

tung seines Privat-Eigenthums, selbst nicht für öffentliche 

Zwecke, gezwungen werden, als nach einer förmlichen Ent

scheidung des versammelten Staatsrathes und nach vorher

gegangener gesetzlicher Entschädigung.)

Der in Artikel 5 geforderte Steuerbetrug erscheint für 

ein so großes Unternehmen als unbedeutend, bei der durch

schnittlichen Breite des Kanals von 150 Fuß, mit den 

Dämmen und Ziehwegen beträgt die ganze Bodenfläche des 

Kanals 2200 bayrische Tagwerke, wovon nach der durch

schnittsmäßigen Bonitätsklasse der liegenden Gründe (es sind 

meistens sterile) und nach dem jetzigen Steuergesetze gerech

net für das Tagwerk ungefähr ein Betrag von 40 kr. zu 

zahlen wäre, also für das ganze Aeral des Kanals 1466 fl. 

Grundsteuer sich ergäbe, eine Summe, die durch die Ne-
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benutzungen, welche der Kanal bietet, leicht gedeckt werden 

wird. —

sellschaft an sollte binnen sechs Jahren der Bau des Donau- 
Mainkanals vollständig vollendet sein, so daß er im sieben
ten Jahre nach seiner ganzen Länge zur Schiff- und Floß- 
sahrt ungehindert benützt werden könne, dabei wurden die 

nöthigen Flußcorrectionen zur Beseitigung der Schiffahrts- 
Hindernisse aus dem Maine, soweit derselbe Bayern ange
höre, zugesagt. Ueber die Verwendung der Baugelder 
werde der Aktiengesellschaft durch die Beamten der Staats
regierung von sechs Monaten zu sechs Monaten Rechen
schaft gegeben und die nach vollständig vollendetem Baue als 
wirkliche Ersparnisse etwa erscheinenden Beträge gehen den 
Actionären zu gut. Nach hergestelltem Baue übernimmt die 
Staatsregierung für Rechnung der Gesellschaft auch die 
Erhaltung, so wie die Beaufsichtigung des neuen Kanals 

gegen eine Marimalsumme von 105,000 Gulden; Beschädi
gungen durch Kriegsereignisse, Ueberschwemmungen oder 
Erdbeben sind unter diesem Marimum für die Erhaltung 
jedoch nicht begriffen. Auch darüber soll der Actiengesell- 
schaft jährlich von den dazu verwendeten Beamten Rech- 
nung abgelegt, und die sich ergebenden Ersparnisse den 
Actionären übergeben werden. Die Staatsregierung erklärte 
sich zugleich bereit, wenn es von der Gesellschaft gewünscht 
werden sollte, die Erhebung der Kanalgebühren seiner Zeit 
gegen eine näher zu bestimmende Vergütung durch ihre Be-

Nach der Bekanntmachung des Gesetzes, die Erbauung 
des Kanals betreffend, wurde auf königliche Anordnung eine 
eigene Vollzugs-Commission in dem Ministerium des In
nern und der Finanzen gebildet und beauftragt, die Aner
bieten zum Actienverein für den Kanalbau in Empfang zu 
nehmen und vorläufig die Stelle des Direktoriums der Ge
sellschaft zu versehen, bis durch eine hinreichende Anzahl der 
Aktionärs ein solches gewählt werden könnte. An dieses pro
visorische Direktorium sollten unter der Aufschrift: An die 
königliche Ministerial-Commission für den Kanalbau — alle 
Anfragen und Submissionen in Bezug auf das Unterneh
men bis auf weitere Bekanntmachungen von Seite der Ac- 
tiengesellschaft eingesendet werden. Später erachtete man 
es für zweckmäßiger, die Bildung einer Privat-Actiengesell- 
schaft zur Ausführung des Kanals im Sinne des Gesetzes 
vom l. Juli 1834 dem berühmten Hause M. A. v. Roth
schild und Söhne in Frankfurt am Main zu übertragen und 
dieses machte ein Programm bekannt, welches das Nähere 
der Bedingungen enthielt. Der Actiengesellschaft, sobald 
dieselbe sich constituirt hatte und die Actiensumme abgesetzt 

war, wurde demzufolge die Leitung und Ausführung des 
Kanalbaues übergeben, von der Zeit der Bildung der Ge-
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ir. eQa ramten unter Kontrolle der Gesellschaft und gegen Rechnungs

ablage besorgen zu lassen. Die Actionäre erhalten aus dem 

Fond der Gesellschaft von der Einzahlung an bis zum Ab

lauf der oben erwähnten sechs Jahre vier Prozent jähr

licher Zinsen von ihrer. Einlage und von der Eröffnung des 

Kanals an die jährliche Dividende aus dessen Erträgnissen. 

Für den Fall, daß mit Abfluß der sechs Jahre der Kanal 

nach gänzlichem Absätze der Aktien nicht vollständig vollen

det wäre, wurde den Actionären von der bayerischenStaats- 

regierung ferner die vierprozentige Verzinsung ihrer Aktien 

bis zur völligen Vollendung des Kanals förmlich zugesichert. 

Zur Deckung der erwähnten Zinsen so wie der auf Bildung 

der Gesellschaft zu verwendenden Kosten aller Art wurde 

der für den Bau angesetzten Summe von 8,530000 Gul

den noch der für jene erforderliche Betrag beigeschlagen, da

gegen aber sollten die Zinserträgnisse der eingehenden für 

den Bau aber nicht sogleich verwendbaren, nützbar also an

zulegenden Gelder zu Gunsten der Aktiengesellschaft in Ein

nahme gebracht werden.

Die Gesammtsumme der Aktien beträgt demnach zehn 
Millionen Gulden einschließlich des Viertheils, mit dem der 

Staat beitritt. Jede Aktie wird über den Betrag von 500 

Gulden ausgestellt und mit Zins- und Dividendencoupons 
versehen. Wegen der Einzahlung wurde in der Bekannt

machung bestimmt, daß sobald die Subscription vollständig 

sei, zehn Prozent der subscribirten Summe und der Rest in 

der Art einbezahlt werden sollte, daß binnen 24 Monaten 

solcher in zu bestimmenden Raten zu berichtigen wäre. —

Actienunternehmungen, welche Millionen in Anspruch 
nehmen, waren vor zehn Jahren in Deutschland eine zu 
neue und ungewöhnliche Erscheinung, als daß die Erbauung 
eines Kanals mit sicheren Aussichten auf Gewinn und mit 
jeden Zweifel beseitigender Garantie gleich den gehofften An
klang hätte finden können, doch als die damals eröffnete 
Nürnberg-Fürther Eisenbahn, die erste Deutschlands, so über
raschende Resultate ergab und die Aktien in kurzer Zeit das 
Dreifache ihres ursprünglichen Werthes überstiegen, da fand 
das Projekt, durch eine künstliche Wasserstraße den Main 
und die Donau zu verbinden, den verdienten Beifall, um 
so mehr, da dem als vorsichtig bekannten Bankierhause 
Rothschild, dessen Kredit bei allen europäischen Staatsan- 
lehen ein Machtgebot von Milliarden übt, die Bildung ei
ner Aktiengesellschaft und das Merkantile und Commercielle 
des Unternehmens übergeben war.

Zu derselben Zeit wollte sich eine Gesellschaft deutscher 

und niederländischer Kapitalisten zur Anlegung eines Kanals, 
welcher den Rhein mit der Donau mittelst der Kinzing in 
der Richtung von Straßburg nach Ulm verbinden sollte,
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Bewilligung von fast drei Millionen Gulden begleitete Zu
stimmung der Stände desselben Gewähr leisteten. Baron 
Fleche schlug die Kosten seines Kanals, sich stützend aus 

bloße Analogie mit den Kosten der französischen Kanäle, zu 
zwanzig Millionen Franken an und bestimmte den Fond 

der Gesellschaft zu eilf Millionen Gulden oder zu liooo 
Actien, wovon jedoch 1000, also eine Million, zufolge ei
nes Paragraphs der Statuten, ihm unentgeldlich über
lasten werden sollten. Bei seinem Kanalprojekte war keine 
Sicherheit für den Betrag der Bausumme und für die Aus
führungszeit gegeben, während die bayerische Regierung für 
beide bürgte und nicht die geringsten pekuniären Ansprüche 
machte, wogegen der Projectmacher sich für seine Mühe eine 
Million Gulden von dem eingezahlten Actiencapitale bedingte 
und für sich und seine Nachkommen für ewige Zeiten die 
Stelle des Generaldirektors sammt der Freiheit, Unterbeamte 
ernennen zu dürfen, verlangte.

Unterm 22. Merz 1836 wurden von den königlichen 
Staatöministerien des Innern und der Finanzen die Sta
tuten der Actiengesellschast für den Kanalbau veröffentlicht, 
die in vier Abtheilungen und zwei und fünfzig Paragraphen 
die näheren Bestimmungen brachten. Die königliche Staats
regierung machte sich nach denselben außer den übrigen 
schon im Rothschild'schen Programm angeführten Vortheilen

vereinigen und erwarb sich hiezu die Concessionen der Re
gierungen von Würtemberg, Baden und Hohenzollern-Sig- 
maringen. Es erschien zu diesem Behufe in Holland eine
Schrift — Statuts de Compagnie du Canal du Rhin par Ia 
Kinzing sous la raison sociale de la Fleche de Keudel- 
stein et Comp, a la Ilayc — die zwar von mehreren Sei
ten Beifall erhielt, doch leuchtete es jedem Sachverständigen 
ein, daß zwei Kanäle, die ein und denselben Zweck erfüllen 
sollen, neben einander nicht bestehen könnten. Bei der Er

wägung der Frage, welcher von beiden Kanälen größere und 
gewissere Vortheile verspreche, gab der Umstand, abgesehen 
von der Schwierigkeit des Baues des Kinzing-Kanals, schon 
den Ausschlag, daß an der Spitze des Unternehmens ein 
Mann mit unbekanntem Namen stand und für das Gelin
gen und die Sicherheit desselben kein Gewähr gegeben wurde. 
Baron Fleche legte seinem Entwürfe nur oberflächliche Orts
untersuchungen und Nivellements von nicht genannten In
genieurs vor, der Bauplan und die Berechnung der Bau
kosten erschienen als flüchtig, während dagegen der bayerische 

Entwurf zum Baue eines Kanals zur Verbindung des 
Mains mit der Donau eine gründliche Arbeit ist, gegen die 
keine triftige Einwendungen und Ausstellungen gemacht 
werden konnten, und die Regierung eines konstitutionellen 
Staates für die Sicherheit des Erfolges und die mit einer
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für die Actionäre noch verbindlich, zum Behufe der Aus

führung des Kanals, für den die Gesellschaft ein Privile

gium von 99 Jahren zur Erhebung der Kanalgebühren nach 

einem von ihr selbst festzusetzenden Tarif erhält, eine eigene 

Kanalbau-Jnspcktion in der Stadt Nürnberg unter unmit

telbarer Aufsicht der obersten Baubehörde zu München nie

derzusetzen. Die dazu verwendeten Beamten sollten wie 

bisher ihre Besoldung aus der Regiekasse beziehen, der 

Mehraufwand für technische Funktionen sei aus der Bau

summe zu bestreiten. Dem Vankierhause M. A. v. Roth

schild und Söhne werden alle Geldgeschäfte übergeben, doch 

bleibt nach Vollendung des Baues sowohl der Gesellschaft 

als jenem Hause sechsmonatliche Kündigung dieses Verhält

nisses vorbehalten. Als Sitz für den Ausschuß wurde einst

weilen Frankfurt am Main bestimmt, wo jährlich eine Ge

neralversammlung der Actionäre gehalten werden soll. Je

der Besitzer von 6 auf seinen Namen lautenden Aktien ist 

zum Erscheinen in der Generalversammlung in Person oder 

durch Bevollmächtigte und zur entscheidenden Stimme be

rechtigt. Der Besitz von 12 Actien gibt zweifaches, von 

18 Actien dreifaches, von 24 Actien vierfaches Stimmrecht, 

wer mehr als 3f> Actien besitzt, ist zu nicht mehr als sechs 

Stimmen berechtigt.

Die Hauptgeschäfte der Generalversammlung sind:

Entscheidung über allenfallsige Anstände in der Legitimation 
und über den Bericht des Ausschusses, über seine Geschäfts
führung, die Oberrevision, Monirung und definitive Aner
kennung der Rechnung des vorigen Jahres, Festsetzung der 
Dividende und Tantieme für den Reservefond und Wahl 
des Ausschusses für das folgende Jahr, ferner ist sie auch 
zur Erweiterung, Aenderung und authentischen Auslegung 

der Statuten unter Bestätigung der königlichen Staatöre
gierung befugt. Dann soll ein Ausschuß ernannt werden, 
bestehend aus einem ersten Direktor, der von bem Bankier

hause Rothschild alle Jahre ernannt wird und stets einer 
der Chefs oder Associe's desselben ist, aus einem zweiten 
Direktor, einem Negierungsbevollmächtigten und vier Aus

schußmitgliedern; von den fünf gewählten Mitgliedern tritt 
jährlich eines aus, kann aber wieder gewählt werden. Die
ser Ausschuß, der in Frankfurt seinen Sitz hat, leitet die 
Geschäftsführung, vertritt die Interessen der Aktionäre, be

ruft die Generalversammlungen, stellt ihr Anträge u. s. w. 
Am Schlüsse jedes halben Jahres wird die Baurechnung 
von der Kanalbauinspcktion gestellt und von der königlichen 
obersten Baubehörde nach genommener Einsicht dem Mini
sterium sowie dem Ausschüße übergeben. Die für den Ka
nalbau festgesetzten sechs Jahre laufen vom l. Juli 1836 

und die Bauarbeiten sollten am 30. Juni 1843 beendigt
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baurache Freiherrn 9. Pechmann, dem der königliche Bau
rach Beischlag von Augsburg als zweiter Vorstand bei

gegeben wurde, (diesem war die Auswahl und Abschätzung 

der für den Kanal bestimmten Grundstücke und Häuser als 

besonderer Theil seiner Beschäftigung zugewiesen). Der 

zweite Vorstand sollte den ersten während seiner Abwesen

heit oder Verhinderung vertreten, nöthigenfalls konnte dies 

auch der ihnen beigegebene königliche Bezirksingenieur Er

ding er und der königliche Baukondukteur Eickemeyer. 

Zu den Kanzleigeschäften der Kanalbau-Inspektion wurde 

dem ersten Vorstand die Aufnahme eines Funktionärs, für 

den sammt der nöthigen Bureaus-Eriftenz eine Marimal

summe von 2000 Gulden bewilligt wurde.

Zu Ingenieuren für die-verschiedenen Sektionen, in 

welche die ganze Kanallinie getheilt worden war, wurden 

bestimmt:

sein, das 99jährige Privilegium für die Erhebung der Ka

nalgebühren erlischt mit dem 30. Juni 1941.

Obwohl schon am Ende des Jahres 183» von Seite 

der Regierung die Bekanntmachung und Bestimmung über 

das wirkliche Beginnen des Unternehmens mit dem Anfange 

des Frühjahrs 1836 erschienen war, so konnte doch nicht 

gleich ans Werk geschritten werden, da unvermeidliche An

sangsschwierigkeiten erst beseitigt werden mußten. Um den 

hie und da auftauchenden Gerüchten, die von gänzlichem 

Stillstand des Unternehmens sprachen, zu begegnen, wurde 

von Seite der neugebildeten KanalbüÄ-Inspektion im Mai 

1836 bekannt gemacht, daß die Arbeiten noch an keinem 

Punkte begonnen hätten, diese könnten auch nicht so schnell 

und überall begonnen werden, weil erst, da nach der Ab

schätzung des treffenden Eigenthums durch die Gerichte die 

nöthigen Grundstücke erworben werden könnten, die Kanal

linie ausgesteckt und das Nivellement revidirt werden müßte, 

um die Profile zu bestimmen. — Im vorhergehenden Mo

nat war eine ausführliche Instruktion für die zur Ausfüh

rung des Kanals zur Verbindung der Donau mit dem 

Main gebildete Kanalbau-Jnspection erlassen worden. Die 

Kanalbau-Jnspektion,'welche ihren Sitz zu Nürnberg hat, 

bestand in Folge einer allerhöchsten Verordnung vom 3. De

zember 1835 aus dem ersten Vorstande dem königlichen Ober-

W
6

für die Sektion I., deren Sitz zu Rieden bürg ist, 

der Bezirksingenieur Nadler und der Baukonduk

teur Dyck für die Schiffbarmachung der Altmühl;

für die Sektion II., mit ihrem Sitze zu Beilengries, 

der Baukondukteur Günther;

für die Sektion III, mit dem Sitze zu Neumarkt, der 

Bezirksingenieur H a r t m a n n;
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und deshalb die einzelnen Arbeiten durch Versteigerung an 
den Mindestnehmenden vergeben werden, für die bedeuten

deren Regiearbeiten, die nicht umgangen werden konnten, 
ist die Einwilligung der obersten Baubehörde einzuholen. 
Um die für die großen zu überwindenden Schwierigkeiten 
zu kurz gemessene Bauzeit von sechs Jahren einhalten und 
alle Arbeiten bis zum unüberschreitbaren Termine vollenden 
zu können, sollte zur Ausführung größerer Strecken Militär 
verwendet und durch öffentliche Ausschreiben in bayerischen 
und ausländischen Blättern durch Versteigerungen dieser Ar
beiten nach großen Wtheilungen auch Unternehmern und 
Arbeitern aus dem Auslande die Concurrenz eröffnet wer
den, der Versteigerungstermin für die einzelnen Abtheilun
gen, bei deren Ausschreiben die ungefähre Summe angege
ben werden sollte, zu welcher jede veranschlagt war, war 
auf den I. August anberaumt. Rechts- und polizeiliche 
Gegenstände, wie Abtretung des Eigenthums, Polizei der 
Arbeiter rc. gehörten nicht Ln den Wirkungskreis der Kanal- 
bau-Jnspektion.

Die übrigen Bestimmungen galten den Bezügen des 
leitenden und' ausführenden Kanalbau-Personals und ent
hielten Näheres über das Rechnungswesen für den Kanal

bau. Zu diesem Behufe wurde in Nürnberg eine eigene 
Rechnungskasse mit dem erforderlichen Personal errichtet, und

für die Section IV., mit dem Sitze zu Feucht oder 
Oberferrieden ver Bezirksingenieur Lacher;

für die Section V., mit dem Sitze zu Erlangen, der 
Baukondukteur Fuchs;

für die Section VI., mit dem Sitze zu Bamberg, der 
Bezirksingenieur Panzer und der Ingenieur-Lieu

tenant Daffner:
für die Section VII., mit dem Sitze zu Nürnberg, sollte 

der der Kanal-Inspektion zugetheilte Bezirksinge

nieur Erding er verwendet werden.
Die Inspektion wurde ermächtigt mit Zustimmung der 

obersten Baubehörde bei jeder Schleuse oder mehreren Schleu
sen, wo es sich thun lasse, besondere Werkmeister oder Po

liere aufzustellen; die oberste Baubehörde hatte sich durch pe
riodische Abordnungen von Kommissarien, denen jeder ver
langte Aufschluß und die Nachweisungen zu geben sind, an 

Ort und Stelle von dem Fortgange und dem Zustande der 

Arbeiten durch Augenschein zu überzeugen.
Der Wirkungskreis der Kanalbau-Jnspektion umfaßt 

die ganze technische Ausführung des Kanals nach dem hie- 
sür entworfenen und genehmigten Plane, der bei der Detail- 
Ausarbeitung einige, wenn auch nicht erhebliche Veränderun
gen und Berichtigungen erlitt. Bei der Ausführung des 
Kanals sollten Regie-Arbeiten aller Art möglichst vermieden
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Vieser Kanalbaukasse sollte mit Anfang eines jeden Semesters 

von dem Handelshause M. A. v. Rothschild in Frankfurt 

derjenige Commissionär bezeichnet werden, von dem es die 

für das künftige Semester erforderliche Bausumme in Nürn

berg im Voraus baar zu entnehmen habe. Die Rechnung 

über die Verwendung der Gelder sammt den Belegen soll

ten an die oberste Baubehörde zur Prüfung eingesendet wer

den, welche sie nach der Durchsicht dem Gesellschaftsaus

schusse zu Frankfurt am Main Übermacht. Die Kanalbau

kaffe war der unmittelbaren Respicirung der Regierungsfi

nanzkammer des Rezatkreises untergeben. —

Von Seite der Kanalbau-Jnspektion erfolgte eine nä

here Bestimmung über die Sectionen, derer sieben angenom

men wurden. Sektion I. beginnt an der Donau bei Kehl

heim, geht den Lauf der Altmühl entlang durch die Land

gerichte Kehlheim und Riedenburg bis Geisstetten bei Diet- 

surt, wo der Kanal in die Altmühl tritt und endet mit der 

Schleuse Nr. 6, die aber noch dazu gehört. Die Section 

mißt 115,175' oder 9 Stunden 64, 8 Ruthen. Dem Be

zirksingenieur Nadler wurde die Bauleitung von der Donau 

bis an die Altmühl, dem Baukondukteur Dyck von da bis 

zum Ende der Section übertragen.
Section 11. fängt bei der Kanalhaltung hinter der 

Schleuse Nr. 6. an und reicht bis zur Schleuse Nr. 25, sie

ist 99917' oder 7 Stunden 6 Achtel und 147, 8 Ruthen 

lang und liegt innerhalb der Landgerichte Riedenburg, Beiln- 

gries und Neumarkt.

Section 111. beginnt mit Schleuse Nr. 25, und endet mit 
der obersten Kanalhaltung, welche sie umfaßt, mit der Schleuse 
Nr. 26, sie ist 82072' oder 6 Stunden 3 Achtel und 109 

Ruthen lang und liegt im Landgerichtsbezirke Neumarkt, 
Kastel und Altdorf.

Section IV. beginnt hinter der Schleuse Nr. 26 und 

endet mit der Schleuse Nr. 56, sie ist 42940' oder 3 Stun

den, 3 Achtel 6,7 Ruthen lang und durchschneidet die Land

gerichtsbezirke Altdorf und Schwabach.

Section V. in der Instruktion mit Nr. Vll. be
zeichnet, fängt hinter der Schleuse Nr. 56 an und endet bei 
der Schleuse Nr. 73, sie ist 84035' oder 6 Stunden 6 Ach
tel 146,5 Ruthen lang, sie liegt innerhalb der Land
gerichte Altdorf, Schwabach, Nürnberg und Erlangen und 
des Polizeibezirks Nürnberg.

Section VI. beginnt mit der Schleuse Nr. 73, und 

endet mit dem ersten Brückkanal über einen Arm der Wie- 

sent bei Forchheim, durchzieht die Landgerichte Erlangen und 

Forchheim und ist 50504' oder 4 Stunden, 2 Achtel lang.

Section VII., in der Instruktion mit Nr. VI. bezeich
net, sängt hinter dem ersten Brückkanal über die Wiesent
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an und endet in Bamberg, sie ist 87900' oder ti Stunden, 

7 Achtel, 56, 6 Ruthen lang und liegt in den Landgerichten 

Forchheim und Bamberg I.

Da die bayerische Staatsregierung in den Statuten 

der Actiengesellschast zum Baue des Canals die Zusicherung 

gegeben hatte, darauf hinzuwirken, daß eine Erleichterung 

wo nicht gänzliche, Aufhebung der Mainzölle, welche den 

freien Flußhandel ungemein hemmten, bald eintrete, so be

gann sie in Unterhandlungen mit den einzelnen Mainufer- 

staaten zu treten, die auch theilweise zu erfreulichen Resul

taten führten, Frankfurt am Main verlor dadurch allein 

eine jährliche Einnahme von 12,000 Gulden. Zu gleicher 

Zeit wurde der Kreiöbaurath Schierlinger beauftragt, die 

bayerische Linie des Mains von Bamberg an zu bereisen, um 

diesen Fluß genau zu entheben und die nöthigen Rectifica- 

tionen anfangen zu können. Der Fluß sollte die Normal

breite erhalten, da er sich oft 5—600 Schritte ausbreitet, 

und dadurch das nöthige Fahrwasser ihm gegeben werden, 

dies erschien um so nothwendiger, da der Main bei trockener 

Jahreszeit ungemein seicht wird, ja selbst unterhalb Frankfurt 

am Main oft nur 16 Zoll Waffertiefe im Fahrwasser hat. 

Zugleich mußten die Leinpfade gefahrlos hergestellt und die 

unaufhörlichen Streitigkeiten über diese zwischen Schiffern 

und Grundeigenthümern beseitigt werden. Die Arbeiten

wurden sogleich begonnen und damit unterhalb der Brücke 

zu Würzburg bei dem sogenannten Siechenhause der An

sang gemacht, zugleich wurde auch das alte Mühlwehr, 

welches einen der gefährlichsten Punkte der ganzen Main

schiffahrt darbot, abgebrochen. Der geheime Rath und 

Hofbau - Intendant von Klenze besichtigte mit mehreren 

Technikern und Handelsvorständen die Ufer des Mains von 

Bamberg bis Schweinfurt, um die nöthigen Notizenzu sammeln.

Am 31. Mai 1836 wurde zu Frankfurt am Main die 

erste Generalversammlung gehalten. Die zahlreich erschiene- 

Stimmberechtigten zeigten die regste Theilnahme für das 
Unternehmen und beschlossen einstimmig in einer, von einem ^- v)c) 

besonders auserwählten Ausschüsse (Advokat Hornthal aus 

Bamberg, Advokat Reinganum aus Frankfurt und Baron 
Karl von Rothschild,) zu entwerfenden Adresse, König Lud- * 

wig, der mit so vieler Huld das Unternehmen fördere, zu 

bitten, daß Seine Majestät erlaube, dem Kanal den Namen 

Ludwigskanal zu geben, um späteren Jahrhunderten noch 

die dankbare Erinnerung anseinen erhabenen Stifter zu hinterlas

sen. Die bayerische Staatsregierung hatte zu dieser ersten 

Generalversammlung den Regierungsdirektor Grafen von 

Giech abgeschickt, der erfreuliche Eröffnungen über die bereits 

zum Beginne des Ganzen gemachten Vorarbeiten, so wie
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ci rung der Mainkorrektion angewiesenen sehr bedeutenden Sum

men machte. Zum Präsidenten der Gesellschaft wurde der 

geheime Finanzrath Deines von Hanau, zum Vizepräsiden

ten Anselm Freiherr von Rothschild ernannt, zum Direktor 

des sich constituirenden Generalkomite's wählte man den 

Bevollmächtigten der königlich bayerischen Staatsregierung, 

den Fiskalbeamten Mahir aus Aschaffenburg, und zu Bei

sitzern Baron Karl von Rothschild, Dr. Reinganum, Herz 

und Gontard aus Frankfurt. Die Gesellschaft genehmigte 

das Formular zu den in deutscher, französischer und engli

scher Sprache auszufertigenden Kanalactien, denen mit Be

willigung Königs Ludwig das neue bayerische Wappen bei

gesetzt wurde, zugleich bestimmte man das Geschäftsregle

ment des Ausschusses, so wie die Provision und Spesen

vergütung an das Haus Rothschild für. die Besorgung der 

Geldgeschäfte, wofür dieses den Betrag eines '/r PrC. für 

jede Zinsenzahlung auf den Plätzen Paris, London und 

Frankfurt am Main berechnet. Zugleich verpflichtete es sich 

freiwillig, bis zur weiteren Verfügung des Ausschusses alle 

eingezahlten Actiengelder der Gesellschaft mit 4 prCt. vom 

Tage der Einzahlung zu verzinsen. Für die Erwerbung des 

Grundeigenthums wurde die Aufstellung eines rechtskundigen 

Aktionärs beantragt. Mit. welcher Einsicht und Thätigkeit das 

Haus Rothschild seine weit sich verzweigenden Verbindungen

zum raschen Absätze der Aktien für den Kanal benützt habe, be- 
weistdie Thatsache, daß diese binnen Jahresfrist in sicheren Hän- 
denwaren. Die vorgelegte amtliche Liste der Subscription zeigte, 
daß in England 7522, in Oesterreich, Ungarn, Italien l166, 

in Frankreich, Holland, Belgien und Schweiz 1417, Preußen, 
Sachsen und Braunschweig 617, in Bayern und den andern 
deutschen Staaten 4278 sammt denen der bayerischen Staats
regierung 5000, in Summa 20,000 abgesetzt waren. Ueber 
die Verhandlungen wegen des Vertrags des Hauses Roth
schild mit der bayerischen Staatsregierung wegen der Pro
vision von 4 prC. aus den der Subscription unterstellten 
Dreiviertheilen des Aktienkapitals wurde befriedigende Aus
kunft gegeben. Sofort constituirte sich der Ausschuß, der 
sich zunächst mit der effectiven Ausgabe der Aktien zu be
schäftigen hatte, und eröffnete zu Frankfurt am Main am 27. 

Juli 1836 seine Sitzung. Die bayerische Regierung er

nannte zu ihrem Kommissär beim Ausschüsse den Fiskalad
junkten Dr, Mahir in Aschaffenburg, von Seite der Aktien
gesellschaft wurde der Advocat und Bankconsulent Dr. Kreit
meier in Nürnberg zum Spezialkommissär bei der Kanalbau- 
Jnspection gewählt.

WS

(@£V3
/>)

S
j

(<3^2,

F
S

*5

60»$ 3» 7-w

Wh whw;sa ?

C10--3w

sv



* i ao
i )P3A)Pi3. 9f

$krJZ%P«W&rJikc

cv
<go §0 o.§>

& 6@B
gedacht ist. — Die Aussteckung des Kanales nach seiner 

Breite begann nach Vollendung des Nivellements. An je

dem Pfahle und in den kleineren Abständen wurde die 

Gränze des Kanalprofils abgesteckt und dadurch die Gränze 

der zu erwerbenden Bodenfläche angezeigt, um die nöthigen 

Grundankäufe machen zn können. Die Leitung der Ab- 

schätzungs und Entschädigungsverhandlungen in Bezug auf 

den Ankauf des Grundeigenthums für den Kanal wurde zur 

Beschleunigung und Vereinfachung des Geschäfts für den gan

zen Obermainkreis dem königlichen Stadtkommissär und Land

richter Geiger in Bamberg, für den Rezatkreis dem Landrichter 

Lenz in Ansbach, und für den Regenkreis dem Landrichter 

Riesch in Kellheim von Seite der Staatsregierung übertragen. 

Die dabei vorkommenden Ausgleichungen boten die mannig

faltigsten Schwierigkeiten dar, denn die Interessen von Seite 

der Abtreter waren oft getheilt und verwickelt; die für die ganze 

Linie nöthigen Grunderwerbungen überstiegen die Anzahl von 

2800 Tagwerken, auch mußten mehrere Mühlen und Hammer

werke ganz beseitigt, andere theilweise entschädigt werden.

Mit dem I. Juli begannen auf mehreren Punkten der 

Kanallinie die Arbeiten, namentlich bei Nürnberg, Doos 

und Fürth, und zwischen Bughof und Hirschaid in der 

Section Bamberg, von der die ersten Ausschreibungen zur 

Hingebung im Strichwege von Grabungen und Erdarbeiten

ii.

Sobald die finanziellen Verhältnisse des wahrhaft 

deutschen National-Unternehmens geordnet waren, begannen 

die technischen Arbeiten und bald flatterten auf der ganzen 

Linie die Fähnchen aus den Signalstangen, mit denen der 

Ludwigskanal abgesteckt wurde. Bei der Aussteckung des 

Kanales in seiner Länge wurde zuerst die Mittellinie gezo

gen, die Pfähle standen 500 Fuß von einander entfernt und 

waren in der Richtung von Kellheim nach Bamberg durch 

Nummern, die für jede Section fortlaufend waren, bezeich

net, in Krümmungen und bei ungleichförmigem Terrain 

schlug man kleinere Pflöckchen zwischen diese Pflöcke ein und 

bezeichnete sie mit Buchstaben. Die Stellen und die Höhen 

der Schleusen wurden durch zwei fünfzig Fuß von einan

der stehende Pfähle bezeichnet, auf diesen war ein weiß und 

rothes Täfelchen wagrecht so befestigt, daß der obere Rand 

desselben die zukünftige Wasserhöhe des Kanals bestimmte. 

Die Höhenpunkte wurden, wo es sich thun ließ, auf fest

stehende Gegenstände oder auf nebenan eingeschlagene Pfähle 

übertragen und ihre relative Lage und Höhe zu den Höhe

punkten der Schleusen vorgemerkt. Alle Punkte des Nivel

lements bezogen sich auf eine Ebene, welche 100 Fuß über 

der Sohle der Theilungshaltung als allgemeiner Horizont
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ausgingen. Den Sectionsingenieuren war von den Kanal

bau-Inspektionen als nächste Arbeit aufgetragen worden, 

nach Absteckung der Linie den ungefähren Voranschlag des 

Geldaufwandes für die einzelnen bestimmten Abtheilungen 

zu machen, um diese den Ausschreibungen beisetzen zu kön

nen, es war dies eine Aufgabe, welche Zeit und viele Um- 

sicht in Anspruch nahm, daher konnten die Verstriche nur 

nach und nach stattfinden. Die Arbeiten des Ludwigkanals 

beschränkten sich nicht allein auf das Ausgraben der Wasser

straße, sondern es gehörte dazu auch die Herstellung von 

70 Dämmen und 60 Einschnitten,, unter den letzteren war 

der bedeutendste der bei Neumarkt, der 16,500 Fuß lang 

und 37 tief einen Raumesinhalt von vierzig Millionen Ku- 

bikfuß hatte und auf 200,000 Gulden veranschlagt worden 

war. Um den Voranschlag herstellen zu können, wurden 

bei allen Hauptprofilen der ganzen abgesteckten Linie Bohr

versuche bis auf die Kanalsohle gemacht und zu gleicher 

Zeit auf den Haupt- und Zwischenprofilen Querprofile auf

genommen. Dadurch konnte man die Summe der auszu

hebenden, weiterzuführenden und zu verwendenden Erdmas

sen ermitteln und durch die Bohrversuche die Beschaffenheit 

und die Art des auszugrabenden Bodens. Das Ergebniß 

dieser Berechnungen und Untersuchungen bestimmte den Preis. 

Die Voranschläge wurden mit großer Genauigkeit gemacht,

und dabei 10 Prozent Nutzen für den Akkordanten der Arbeit 

mit eingerechnet. Für das Graben der Erde und für das 

Wegschaffen mit Wagen und Schubkarren hatte die Kanal- 

bau-Jnspektion Tarife als leitende Norm gegeben, wobei der 

Arbeitslohn eines Taglöhners zu 30 Kreuzer und der eines 

Steinbrechers zu 36 Kreuzer, der Taglohn für ein Pferd 

und einen Knecht mit Einschluß des Wagens und Geschirrs 

war zu 2 fl. 2 kr., für zwei Pferde und einen Knecht zu 
3 fl. 42 kr. angenommen worden war. Für Arbeiten, die 

unter dem Wasser vorgenommen werden mußten, wurde ein 

Drittel der nach dem Tarife bestimmten Preise mehr gerechnet.

Die Erdarbeiten der 8074 Fuß langen 93. Haltung 

des Kanals bei Bamberg wurden am 1. Juli 1836 begon

nen und waren Ende Oktober beendigt. Die beiderseitigen 

Dämme haben die doppelte Function, nicht nur als Bett 

des Kanals zu dienen, sondern auch den Eisgang und das 

Hochwasser der nahe fließenden Regnitz abzuhalten. Die 

Richtung dieser Kanallinie besteht aus einer Tangente und 

bei der Ausmündung des Kanals in die Regnitz aus einer 

Kreiskurve, jene ist 469, diese 8205 Fuß lang. Die für 

die Bildung der Dämme erforderliche Erdmasse betrug 

3,547692 Kubikfuß und wurde theils durch die eigentliche 

Ausgrabung des Kanals, theils aus den nächstgelegenen 

Feldern gewonnen. Um mehrere Stellen, die von Bächen
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<r> durchschnitten waren, Behufs der Legung der Sohle trocken 

zu bringen, wurde selbst, als es nothwendig erschien, Nachts 

gearbeitet; sobald die zwischen der obern und untern Brücke 

stehende Fischmühle abgebrochen war, begann man mit dem 

Baue der Kanalschleuse, welche die letzte des ganzen Kanals 

ist, und mit der Ausgrabung der Schleuse bei Bughof. Die 

Steine dazu erhielt man von einem am jenseitigen Ufer lie

genden Steinbruch, den die Baubehörde erworben hatte, wie 

man denn stets bemüht war, das nöthige Baumaterial in 

der Nähe der Linie zu finden und überall, wo sich die Ge

legenheit bot, Steinbrüche eröffnete. Im August besuchte 

der damalige Staatöminister Fürst Wallerstein die wichtig

sten Punkte der Kanallinie zwischen Nürnberg und Bam

berg und widmete besondere Aufmerksamkeit jener Stelle, 

wo das Kanalbett oberhalb Erlangen bei der sogenannten 

Windmühle vorbeigeleitet werden sollte; er äußerte seine 

Zufriedenheit über den raschen Fortgang der Arbeiten, die 

besonders zwischen Bughof und Hirschaid bereits ein Bild 

des ganzen Werkes boten. Ein reges Leben hatte sich dort 

schnell entfaltet, eine Menge Arbeiter fanden Beschäftigung 

und Lohn, der alle ihre Ansprüche befriedigte, für ihre Un

terkunft waren in den nächsten Dörfern Vorkehrungeu ge

troffen worden, mit Lebensbedürfnissen versorgten sie an Ort 

5- und Stelle errichtete Speisehäuser. Die Stadt Bamberg

hatte sich freiwillig erboten, das Unternehmen des Ludwig- 

Kanals in jeder mit den Verhältnissen der Commune irgend 

vereinbarlichen Mitwirkung zu fördern, worüber ihr auch 

das allerhöchste Wohlgefallen zu erkennen gegeben wurde, 

es wurde daher von Seite des Magistrats alles Zweckdien

liche angeordnet, unter andern auch den Unternehmern sol

cher ambulanten Wirthschaften vieler Vorschub durch Ueber- 

lassen der nöthigen Utensilien für die großen Küchen gethan.

Die Arbeiten wurden selbst durch das später eintretende 

schlechte Wetter nicht unterbrochen, namentlich war man 

in dem sogenannten Nonnengraben und an der unteren 

Brücke bei der eigentlichen Kanalmündung sehr thätig in 

der Herstellung des Kanalbettes und der Schlußdämme, zu 

welchen große Steinmassen herbeigeführt und in den Fluß

versenkt wurden. Zur Beischaffung festeren Lehmbodens für 

die Kanalbettung und Böschungen nach Struhlendorf zu 

wurden mehrere Karren mit eigenthümlicher Eonstruction 

ähnlich den Eisenbahntransportwägen nach Angabe des Sec- 

tionsingenieurs Panzer angefertigt, um auf einer angeleg

ten Eisenschienenbahn den Dienst zu versehen. An der 

Hauptschleuse bei Bughof waren drei Nammmaschinen zum 

Schlagen des Pfahlrostes thätig.

Die Eonstruction der bei dem Ludwigs-Kanale ange

wendeten Schleusen weicht nicht ab von'der seit Jahrhunder-
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ten gewöhnlichen, nach ihrem Erfinder dem berühmten hol
ländischen Hydrotekten Stevin genannten, sie bilden ein 
längliches Viereck, welches oben und unten durch zwei Flü
gelthüren möglichst genau geschlossen ist. In der dadurch 
gebildeten Kammer steht das Wasser mit dem unteren Was
ser-Niveau gleich, während das am obern Schleusenthore 
stehende Wasser 8—9 Fuß höher ist. Am Unterhaupte der 
Schleuse sind zwei Thore noch angebracht, vamit bei dem 
Durchschleusen gewöhnlicher Schiffe von ungefähr 80 Fuß 
Länge nicht unnöthiger Weise die ganze HO Fuß lange 
Kammer gefüllt werden muß. Soll ein Schiff von der hö
her liegenden Kanalhaltung in die nieder liegende geschleust 
werden, so wird das untere Thor fest geschlossen und das 
obere geöffnet, durch dieses fließt nun das Wasser in die 
Schleusenkammer und wird, da es nicht abfließen kann, an
gestaut. Steht nun das Wasser in der Schleusenkammer 
mit dem Wasserspiegel der oberen Kanalhaltung ganz gleich, 
so fährt das Schiff in die Kammer selbst, die oberen Thore 
werden dann geschlossen und die unteren geöffnet, und durch 
diese fließt das Wasser in der Kammer wieder ab; hat sich 
das Schiff bis zum unteren Wasserspiegel herabgesenkt, so 
kann es seine Fahrt auf der niedriger liegenden Haltung 
wieder weiter fortsetzen. Kommt ein Schiff auf der niedri
ger liegenden Haltung an die Schleuse, so werden die un

teren Thore geöffnet und das Schiff fährt in die Kammer, 
diese werden sogleich geschlossen, die oberen aber geöffnet, 
damit das Wasser aus der höheren Haltung einströmen 
kann. Das Schiff hebt sich allmählig in die Höhe und fährt, 
wenn das Wasser in der Kammer mit dem der oberen Hal
tung gleiches Niveau hat, aus der Schleuse 'in die obere 
Haltung. Daß die Schleusen ungemein fest gegründet und 
gebaut sein müssen, ist leicht einzusehen, da sie dem Drucke 
des Wassers ausgesetzt sind, eine noch größere Wasserlast 
liegt aber auf den Umläufen oder den Kanälen, die zum 
Füllen und Leeren der Schleusenkammern dienen. Es sind 
dies genauschließende Ventile, die in den Schleusenthoren 
unten angebracht sind und mittelst einer Vorrichtung all
mählig geöffnet werden, erst, wenn die Kammer ganz mit 
Wasser gefüllt ist, werden die Thore zurückgezogen.

Die bei dem Ludwigskanal anzuwendenden Schleusen 
ließen zwei Construktionspläne zu, deren wesentlicher Unter
schied in der Fundamentirung beruht, diese konnten entwe

der aus Bruchsteinmauerwerk in halbhydraulischem Kalk 
oder aus Böton bestehen. Bei der Fundamentirung mit 
Bruchsteinmauerwerk, welche überall angewendet wird, wo 

man das Wasser fortschaffen kann, ging man bis auf den 
guten Boden herab, weswegen die Dicke desselben sehr ver
schiedenartig ausfiel; die Bötonfundirung wandte man nur
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Mit den Durchschnitten, welche die Schiffbarmachung der 

Altmühl erforderte, wurde ebenfalls begonnen, und diese 

boten nicht ungewöhnliche Hindernisse dar, indem der 

Fluß sich in den launenhaftesten Krümmungen durch das 

Altmühlthal wendet und die Beschränkungs- und Vertie

fungsarbeiten von Neuesfing und Schellneck, in dessen Nähe 

eine Felsenschlucht zu durchbrechen war, allein schon auf 

eine Länge von 18,000 Fuß sich erstreckten, nicht minder 

bedeutend waren sie thalaufwärts.

dort an, wo man nicht im Stande war, das Wasser bequem 

und ohne Gefahr zu entfernen.

Mit ungemeiner Thätigkeit und überraschendem Er

folge wurden die Arbeiten auf der ganzen Linie des Kanals 

gefördert. Es waren bis Mitte Decembers über 3000 Ar

beiter beschäftigt, unter diesen übernahmen viele einzelne 

Strecken auf Akkord und verdienten in der Regel, wenn sie 

es am Fleiße nicht fehlen ließen, täglich einen Gulden. Der 

Gesundheitszustand der Arbeiter war befriedigend. Die Cho

lera, das bleiche Schreckensgespenst aus Asien, nahte sich 

den Gränzen Bayerns mit Riesenschritten und manche Stim

men äußerten ihre Besorgniß für die den Unbilden der Wit

terung ausgesetzten Leute, doch erwieß sich diese als un

nütz, denn die Krankheit verbreitete sich nicht über Franken. 

Die in Akkord gegebenen Ausgrabungen in einer Länge von 

zehn Stunden waren schon ziemlich weit fortgeschritten, und 
im nächsten Jahre konnte schon eine gleiche Strecke Unterneh

mern übergeben werden, wie auch einzelne der Maurer- und 

Steinhauerarbeiten, die im Ganzen an zehn Millionen Ku- 

bikfuß betrugen. Die in Angriff genommenen Arbeiten bo

ten im Allgemeinen wenig besondere Schwierigkeiten dar mit 

Ausnahme von zwei Stunden Länge, welche theils wegen 

sehr tiefer Ausgrabung theils wegen sehr hoher Dämme 

längere Zeit zu ihrer Vollendung in Anspruch nahmen.
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j Um der vielfach verbreiteten Meinung, als ob ein 

großer Theil des Ludwig-Kanals nicht wasserdicht gemacht 

werden könne, weil eine Strecke von 20—25 Stunden in 

tiefem Sandboden gegraben werden müsse, zu begegnen, und 

um augenscheinlich darzuthun, daß Sand ein gutes Filter

mittel für unreines Wasser ist und für dasselbe bald un

durchdringlich wird, machte Herr von Pechmann nach einem 

schon im Kleinen gemachten Versuche noch einen andern im 

Großen. Er ließ einen bereits ausgegrabenen 2000 Fuß 

langen Kanaltheil unten mit einem Erddamme verschließen und 

das von oben herabkommende Quellwasser, das von dem im 

ausgegrabenen Sande enthaltenen wenigen Thon getrübt war, 

hineinleiten. Ungeachtet dieses Quellwasser nicht einen hal

ben Kubikfuß in der Secunde betrug, so stieg doch das
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Wasser in diesem ganz aus trockenem Sande bestehenden 
Kanaltheile binnen vier Tagen drei Fuß hoch und machte 
nach Nerlauf mehrerer Tage den Sandboden ganz wasser
dicht. Die Möglichkeit, dem auögegrabenen Kanal an al
len Stellen durch die Kunst zu Hülfe zu kommen, war schon 
deshalb gegeben, da überall in mäßiger Tiefe sehr wasser
dichter Thon oder Letten in Ueberfluß sich vorfand. Wohl 
ließ der Kanal, als er anfangs mit Wasser angefüllt wurde, 
viel Wasser durchsickern und brachte dadurch den nahe lie
genden Aeckern und Wiesen einigen jedoch nicht erheblichen 
Schaden, eine völlige Versumpfung derselben, die mancher 
Aengstliche fürchtete, erfolgte aber nirgends, durch die all- 

mählig nur zu erzielende Verdichtung des Kanalbodens und 

der Kanalwände wird die Durchsickerung ganz aufhören. 
Zu den Erdwänden wurde zwei Dritttheil sandfreier Kiesel 
oder geschlagene Steine und ein Dritttheil Erde verwendet, 
die daraus gebildete Schicht ließ nach einiger Zeit kein 
Wasser mehr durch.

Der Kanal durchkreuzt Haupt- und Nebenwege und 
zerreißt Grundstücke in zwei Theile, da dadurch die Com- 
mumkation zerstört wurde, so mußte diese durch neuangelegte 
Brücken wieder hergestellt werden. Drei Arten von Brücken,

, deren man auf der ganzen Linie 117 zählt, wurden ange-
wendet. Hölzerne Brücken mit steinernen Widerlagern und
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mit Leinpfaden, diese wurden für Feldwege und Distrikts
straßen gebaut und erhielten eine Breite von 15 — 18 Fuß 
an den Widerlagern, ihre Eonstruktion ist die, welche man 
häufig in Niederösterreich auf den Straßen findet. Je zwei 
nach ihrer ganzen Länge übereinander liegende Balken, von 
einander durch kurze Balkenstücke getrennt, bilden durch ei

serne Schraubenbolzen verbunden, links und rechts die Ge
länder und die Hauptträger der ganzen Fahrbahn. Die 
Leinpfade unter diesen Brücken schließen sich nicht schräg, 
sondern mittelst zweier Curven an die Normalbreite der 
Kanal- und Brückenöffnungen an, wodurch der gleichförmige 
Zug der Pferde, wenn sie Schiffe ziehen, möglichst wenig 
unterbrochen wird. Die zweite Art sind steinerne Brücken 
ohne Leinpfade, sie wurden in der Gegend der Sandstein
formation angelegt, wo der Stein wohlfeil ist und die 
Straßen wenig frequent sind. Die dritte Art bilden Brücken 
mit Leinpfaden auf Hauptstraßen oder solchen Straßen ge
baut, welche der Kanal durchschneidet und deren sehr fre
quente Passage durch den Leinzug, wenn er über den Brük- 

kendamm ginge, eine Störung erleiden würde. Die Lein
pfade verjüngen sich dann, die Widerlagsbreite dieser Brücken 
beträgt 28—30 Fuß, die Wölbung hat einen flachen Kreis
abschnitt, dessen Höhe beiläufig ein Viertel der Spannumg 

beträgt. —
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6@3 £Der Bau des Kanals erlitt durch den Winter, so weit 

er in Betrieb gesetzt worden war, keine Unterbrechung, die 

Führung des großen Werkes ging ruhig vorwärts, überall 

suchte die Kanalverwaltung auf gesetzlichem Wege des güt

lichen Uebereinkommenö den für die neue Wasserstraße nö

thigen Grund und Boden zu erwerben. Der Umstand bot 

^ dabei besondere Erleichterung, daß die Verwaltung bei 

immer voller Kasse im Stande war, die beiderseits ange

nommenen Kaufpreise sogleich zur baaren Hinausbezahlung 

den betreffenden Distriktsbehörden zur Disposition zustellen, 

wenn nicht dies durch die hie und da nothwendig gewor

dene Beseitigung grundherrlicher und hypothekarischer An

forderungen verzögert wurde. Nur wenige Verkäufer in 

einzelnenGemeindennahmen dieangebotenenPreisenicht an und 

mußten auf den Rechtsweg verwiesen werden, doch konnten sie 

die Arbeit nach Abschnitt 5 des Erpropriationsgesetzes vom 

14 August 1815. eben so wenig hindern, als über eine 

^ Beschädigung, die sie sich selbst zuzuschreiben hatten, klagen. 
$ Die Arbeiten am Ludwigskanale selbst lieferten durch

J\ ihr rasches Voranschreiten im vergangenen Jahre ein mehr 
^ als befriedigendes Resultat. Im Altmühlthale waren alle 

Aushebungen für die nöthigen Durchstiche versteigert und 

die Arbeit, obwohl zweimal durch Hochwasser gehemmt, an

gefangen. Am eigentlichen Kanäle war im Oktober von

der Altmühl an durch das Ottmaringer Thal eine Strecke 

von mehr als einer Stunde in Arbeit genommen und so 

weit hergestellt worden, daß man ihrer Vollendung in den 

ersten Monaten des nächsten Baujahres entgegen sehen 

konnte. Bei Neumarkt wurde das I Arbeitsloos fast ganz 
erledigt und die Arbeit im II und III, welche den tiefen 

Einschnitt umfaßten, begonnen. In der Gegend von Nürn

berg hatte man die Kanalarbeit vom Neichswalde bis un

terhalb Poppenreuth in einer Länge von fast vier Stunden 

in verschiedenen Abtheilungen angefangen, und trotz der be

deutenden Einschneidungen und Aufdämmungen war doch 

die Herstellung dieser Linie im Laufe des Sommers zu er

warten. Bei Erlangen war von der Windmühle bis un

terhalb Baiersdorf eine Strecke von mehr als zwei Stunden 

in Arbeit genommen, und der Kanal, der hier tief einge

schnitten und gegen die Hochwasser der nahen Negnitz ein

gedämmt werden mußte, soweit hergestellt, daß man die Früh

jahrswasser nicht zu fürchten hatte. Im Weichbilde der 

Stadt Bamberg, war der Nonnengraben, durch den man 

die Mühlen der Regnitz umging, in die Hälfte mit steiner

nen Böschungen versehen und zwei Separationswerke an 

der Ausmündung in den Hauptfluß waren hergestellt. 

Im Laufe des Winters 1827 wurden Erdarbeiten in einer 

Länge von acht Stunden an die Wenigftnehmenden über-
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lassen, so daß kaum die Halste zum Vergeben übrig blieb, 
auch Schleusen - und Brückenarbeiten wurden zur Verstei
gerung vorbereitet. Der Bau einiger Schleusen bei Nürn
berg war begonnen und für den Brückkanal bei Doos lag 
eine bedeutende Anzahl von Quadersteinen bereit, bei Neu
markt, Nürnberg und Bamberg hatte man die Baugruben 
für mehrere Schleusen ausgegraben. Die schwierige Fun- 
dation der Schleusen an der Kanalausmündung in die Reg
nitz in der Nahe der letzteren Stadt, sowie die eines Durch
lasses mit Beton war vollendet. Man eröffnete längs der 
Kanallinie Steinbrüche und erhielt namentlich bei Wendel
stein und im Altmühlthale treffliches Material.

Die durch den Winter an wenigen Stellen unterbro
chenen Arbeiten wurden mit dem Beginn des nächsten Früh
jahrs mit erneuter Thätigkeit fortgesetzt, und mit den schwie
rigen, zum Theil auch kostbaren Bauten, mittelst welcher der 
Kanal zwischen der Regnitz, den Mühlen außerhalb Erlan

gen und dem ganz nahe daran liegenden, den Raum be
schränkenden Berge geführt werden mußte, der Anfang ge
macht, sowie auch mit der Einmündungsschleuse des Kanals 
in die Donau bei Kellheim und mit dem dortigen Kanalha- 
hafen. Am Ende des Baujahres war dieser und die Bau

grube der Schleuse bis zum niedrigsten Wasserstande der 

Donau und der Altmühl ausgegraben und die Pfähle für
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den Pfahlrost, der die von der Schleuse bis zur Donau sich 
ausdehnenden llfermauern zu tragen hat, größtentheils ge
schlagen; mit dem Mauerwerke, für welches die Steine auf 

dem Bauplatz behauen bereit lagen, konnte man schon im 
nächsten Jahre beginnen. An der Altmühl wurden in die
sem Jahre alle Durchstiche und Geradelegungen, welche die 
launenhaften großen Krümmungen des Flußes forderten, 
vollendet und die alten Flußbette mit Steinen verschlossen; 
man leitete das Wasser in die Durchstiche und hoffte, daß 
der Fluß selbst diese zu der Normalbreite erweitern und da
durch die für die Schifffahrt nöthige Tiefe erhalten werde. 
Der mehr als eine Stunde lang durch das Ottmaringer 
Thal sich ziehende Kanal wurde auf dieser ganzen Strecke 
ausgegraben, die Fortsetzung desselben aufanderthalb Stunden 
bis Derching aber durch die unerwarteten Verzögerungen 
bei der Erwerbung der Grundstücke gehindert, erst das Er- 
proprationögesetz, welches von den Ständen des Reiches 1837 

berathen und im Landtagsabschiede sanctionirt wurde, besei
tigte die hie und da sich ergebenden Schwierigkeiten. In 
der obersten Kanalhaltung bei Neumarkt boten sich die größ
ten und schwierigsten Arbeiten dar, denn tiefe Einschnitte 

und mehr oder minder hohe Dämme wechseln hier ununter
brochen mit einander ab und die Ausgrabungskosten von 
nur 82,000 Fuß nahmen nach dem Ueberschlage allein schon
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zwei Fünftheile der Ausgrabungskosten für den ganzen Ka

nal in Anspruch. Die Sektion enthielt ein Dritttheil der 

Erdarbeiten für die ganze Linie. Denn außer dem schon 

erwähnten großen Einschnitte bei Neumarkt mußten hier 

auch noch zwei bedeutend lange Dämme 60—70 Fuß 

hoch über den Ketten- und Grubenbach aufgeworfen werden, 

bei Oelzbach und Dörlbach waren bedeutende Einschnitte zu 

machen. Die Kanallinie wird in dieser obersten Haltung 

von vielen Bächen durchschnitten, die alle unter dem Kanäle 

geleitet werden mußten, sie erforderten eine nicht geringe 

Anzahl von größeren und kleineren Durchlässen; drei der

selben wurden noch im Jahre 1837 vollendet und mehrere 

angefangen. Der vortreffliche hydraulische Kalk, den man 

in dieser Gegend fand, erleichterte die Maurerarbeit bei den 

Durchlässen sehr, indem er schon nach einigen Tagen die 

Härte des Steines erhielt; man wandte ihn auch bei der 

Erbauung der nicht zu weit entfernten Brücken und Schleu

sen an. Daß diese Bäche viele Arbeit und vorsorgliche Be

rücksichtigung der Lokalitäten in Anspruch nahmen, ergiebt 

sich aus der Lage des Kanals, der hier in einer großen 

Kurve sich an den Bergen in ansehnlicher Höhe hinzieht. 

Von den Anhöhen ergießen sich viele besonders im Frühling 

bei rasch eintretendem Thauwetter gefährlich anschwellende 

Bäche, und eilen den tiefer liegenden Thälern und Gründen

zu. Ein Bach z. B. der Wipfelsbach, der auch mittelst ei
nes gemauerten Durchlasses unter dem Kanäle geleitet wer

den mußte, hat in der Länge von ungefähr einer halben 
Stunde ein neues Bett, dessen Ufer mit Steinplatten und 
Thon begleitet sind, erhalten. Aehnliche Rectificationen ka

men auch bei anderen dieser in heißen Sommern fast ver
siegenden Bäche vor. Bei den Ausgrabungen in dieser Ge

gend traf man überall auf Quellen, auf welche man nicht 
gerechnet hatte und auf die man auch gerade bei der Ent
wesung des Planes nicht rechnen konnte, durch sie wurde 

dem Kanal die nöthige Wassermenge, wenn jemals gegen 
das Aufbringen derselben irgend ein gegründeter Zweifel noch 
vorhanden gewesen wäre, um so mehr gesichert.
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& Am Anfange dieser Kanalhaltung, welche in einer Länge 

von ungefähr drei Meilen die mannigfaltigsten und schwie
rigsten Bauten und Arbeiten erforderte, war eine Viertels
meile schon ganz vollendet, die übrigen Grabungen in einer 
Ausdehnung von anderhalb Meilen schritten sichtbar schnell 
vorwärts, doch war vorauszusehen, daß der zur Vollendung 
aller versteigerten Arbeiten bestimmte Termin von längstens 
vier Jahren nur schwer eingehalten werden könne. Von dem 
ansehnliche Dämme und Einschnitte haltenden Theile dieser 

Kanalstrecke waren am Ende des Baujahrs schon mehrere
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seit im Kanal selbst an vielen Stellen und große meilenlange 
Strecken wurden damit bekleidet.

Nachdem der Bau von ungefähr 46 Schleusen und der 
Brückkanal über die Pegnitz bei Doos zwischen Nürnberg 
und Fürth an dazu geeignete Unternehmer übergeben war, 
konnten im September noch weitere 17 Schleusen und der 
bedeutende Brückkanal über die Schwarzach oberhalb Rötten
bach bei St. Wolfgang, der 430 Fuß lang, 50 Fuß weit 
und 60 Fuß hoch zu 54,000 fl. veranschlagt war, zur Ver
steigerung an die Wenigstnehmenden gebracht werden. Zu
gleich wurden noch einige bedeutende Erdarbeiten in den 
Landgerichten Neumarkt, Nürnberg und Erlangen, sowie die 
für 41 Schleusen aus Eichenholz herzustellenden Schleußen- 
thore, veranschlagt auf etliche 32,000 Gulden, ausgeschrie
ben. Bei den Schleusen betrug der Voranschlag je nach 
der mehr oder minder schwierigen Ausführung 17—23,000 

Gulden. Die Bauunternehmer mußten sich verpflichten, die 
übernommenen Mauerwerke nach vier Jahren zu vollenden, 
eben so hatten die Accordanten für die ungefähr 11 Mei

len, also nahe an zwei Drittheile der ganzen Linie betra
genden ihnen übergebenen Erdarbeiten die Verbindlichkeit 
übernommen, binnen einem Jahr die Ausgrabungen zu vol

lenden.

Millionen Cubikfuß Erde theils ausgegraben, theils zu Däm
men verwendet, von dem großen Einschnitte bei Neumarkt 
hatte man ein Viertel ausgehoben. Von der obersten Ka
nalhaltung an bis Röthenbach an der Schwarzach wurden die 
Erdarbeiten in einer Länge von ungefähr einer und drei 
Viertelmeile beinahe ganz vollendet mit Ausnahme eines in 
einem kleinen Thale auszuwerfenden hohen Dammes. Be

reits hatte man den Anfang mit der Ausgrabung bei Wen
delstein gemacht, wo der Kanal zum Theil in steinigem Bo
den ausgebrochen werden mußte, eine Arbeit, welche auch 
im Winter vorgenommen werden konnte, weshalb die Thä
tigkeit an dieser Stelle durch die eintretende Kälte nicht un
terbrochen wurde. Von dem Punkte im Reichöwald gegen
über von Königshofen wo in der Section Nürnberg mit 
der Ausgrabung begonnen worden war, war der Kanal bis 

nahe an Nürnberg ungefähr eine deutsche Meile lang aus
gegraben, von dort aus war man schon bis an die Nürn- 
berg-Fürther Eisenbahn vorgerückt und jenseits der Pegnitz 
bei Doos und Poppenreuth sah eine Strecke von beiläufig 

10,000 Fuß, wozu auch der für Fürth bestimmte geräumige 
Kanalhafen in den Anschlag gehörte, ihrer baldigen Vollen
dung entgegen. Der Sandboden dieser Gegend machte 
die Bekleidung der Seitenwände des Kanales oder der Ufer

böschungen mit wasserdichtem Thone nöthig, man fand die- Der Brückkanal über die Pegnitz war mit den beiden
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deßhalb gehört auch diese nur einige Hundert Schuh lange 

Strecke wegen der bedeutenden Mauerwerke zu den kostspie

ligsten Bauten auf der ganzen Linie. Im September 1836 

wurde die von der Windmühle bis über Baiersdorf hinaus

gehende 27,000 Fuß lange Kanalhaltung angefangen und schon 

im Monat März 1837 waren 8000' ausgegraben und ein6000 

Fuß langer Damm zur Abhaltung des Wassers vom Kanäle 

aufgeworfen worden und die dem Fluße zugewendete Seite 

mit Rasen überkleidet. Die Ausgrabung der Strecke bis 

Baiersdorf machte rasche Fortschritte, so daß eine Gesell

schaft Erlanger zur Vorfeier des Geburts- und Namens

festes des hohen Gründers der neuen Wasserstraße eine 

Schifffahrt nach dem zwei Stunden entfernten Baiersdorf 

unternehmen konnte. Die zahlreichen Theilnehmer hatten sich 

in drei Schiffe vertheilt, die bei der Tiefe des vorhandenen 

Fahrwassers sämmtlich von einem Pferde gezogen wurden. 

Freudiger Zuruf empfing die neue Erscheinung in dem Städt

chen, zu welchem vor 20 Jahren nicht einmal eine fahrbare 

Landstraße geführt hatte, und Abends bezeichneten hoch in 

Luft sich erhebende Leuchtkugeln den heimkehrenden Schiffzug 

noch in weiter Ferne. — Der Kanal wurde von dieser Zeit 

an bis über eine halbe Stunde unter Baiersdorf mit Schis

sen, welche zum Transport der Erde dienten, befahren.

In einer Länge von einer Stunde waren die Auögra-

Widerlagern schon Anfangs August über dem Wasser. Der 
50 Schuh weite Gewölbbogen dieses 60 Fuß weiten und 
über 30 Fuß hohen wichtigsten Gebäudes des Kanals, wel
ches in diesem Jahre angefangen worden war, wurde am 
Ende des Monats November geschlossen. Es ist eine be
kannte Thatsache, daß die Bogen, sobald sie nicht mehr vom 
Gerüste gestützt und ihrem eigenen Gewichte überlassen sind, 
mehr oder weniger sich setzen. Man hatte auch bei diesem 
Bogen ein Setzen von einem halben oder auch ganzen Zoll 
erwartet, und es ist gewiß ein Beweis von der Sorgfalt 
und dem Fleiße, welchen der Unternehmer, Maurermeister 
Jordan von Fürth, darauf verwendete, daß der Bogen sich 
nicht um einen Zoll setzte. Zwei gemauerte Brücken, die 
eine eine Stunde von Nürnberg bei Maiach, die andere bei 

Röttenbach wurden vollendet, drei Schleusen bei Nürnberg 
so weit hergestellt, daß nur die Seitenwände derselben auf

zubauen waren, und für andere vier Schleusen oberhalb der 
Stadt war die erste Schichte der Fundamente gelegt.

Die Arbeiten an der Windmühle bei Erlangen begann 
man mit der Abgrabung der Hauptstrasse, welche zwischen 

der hart anliegenden Abdachung des breiten Berges und 
dem rechten Ufer der Regnitz sich zieht. Durch diesen von 

den Gebäuden der die Wasserkraft benützenden Fabriken noch 

mehr beengten Raum mußte der Kanal geführt werden,
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Kalke gebildeten wasserdichten Kastens. Man erreichte in 
einer Tiefe von 12 Fuß den beabsichtigten Zweck vollkom
men und bald konnte man den untern wichtigsten Theil der 
Schleuse, — die Sohle,. - von ausgezeichnet schön gehaue

nen Steinen beinahe ganz im Trockenen vollendet sehen. 
An der Gründung der oberhalb nächsten an 9000 Fuß ent
fernten Schleuse wurde ebenfalls noch in diesem Jahre thätig 

gearbeitet und die Arbeit thunlichst rasch gefördert.
Erwägt man, daß die Arbeiten am Ludwigskanale im 

Jahre 1836 wegen den vorzunehmenden geometrischen und 
hydrometischen Arbeiten, der Bearbeitung der Kostenberechnun
gen für die Unternehmer und wegen der vorher zu berich
tigenden Grundentschädigungen erst kurz vor Beginn des 
Herbstes, zum Theil auch noch später beginnen konnten, so 
ist das Ergebniß am Schluffe des Baujahres 1837 ein 
überraschendes und nur durch den angestrengtesten und hin- 
gebendsten Fleiß der Leiter und Ordner des Baues konnte 
dies erzielt werden. Auf der ganzen Kanallinie waren über 
6000 Menschen beschäftigt, die Beaufsichtigung und Unter
bringung dieser aus allen Gegenden herbeiströmenden Ar
beiter war keine leichte Aufgabe, doch wurde durch die Ener
gie der betreffenden Behörden die hie und da wohl auch 
getrübte Ordnung stets aufrecht erhalten. An einzelne 
Stellen der Kanallinie, wo die Dörfer zur Beherbergung

düngen in den Markungen der Dörfer Eggolsheim, Neuses 

und Altendorf begonnen, von Hirschaid bis an die Negnitz 
bei Bughof war der Kanal eine und eine halbe Meile aus
gehoben mit Ausnahme eines kleinen Stückes, das wegen 
der noch auszuführenden Durchleitung eines von Strullen- 
dorf herabkommenden Baches in diesem Jahre nicht vollen

det werden konnte.
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Bei Bamberg fand man es zweck
mäßiger, für die Schleuse am Walkerspunde die Stelle ge
genüber in den Fischwinterungen zu nehmen, diese wurde 

sofort angekauft und mit dem Ausgraben des Grundes be
gonnen. Sie bot in ihrem Bau die meisten Schwierigkeiten 
dar, denn der Grund mußte in einer Wassertiefe von mehr 
als 12 Fuß gelegt werden. Der Nonnengraben, in welchen 
die Schiffe aus dem Flusse 12 Schuh tief mittelst der 
Schleuße hinabgelassen werden, bildet das Ende des Kanals 

von der Negnitz oberhalb Bamberg bis an den Krahnen 
in einer Länge von 2500 Fuß, er erforderte eine Vertiefung 
von 6 Fuß, war auf die Breite des Kanales zu beschrän
ken und sollte mit gepflasterten Uferböschungen versehen wer
den. Die schon im vorigen Jahre gegründete Schleuße bei 
dem Bughofe gab Anlaß zur Anwendung der in Frankreich 
zuerst, in Deutschland bis dahin noch nicht angewandten 
Gründung unter Wasser mittelst eines aus einer Masse von 
kleingeschlagenen Steinen und Mörtel von hydraulischem
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für den bayerischen Handel, durch ihre Verbindung erhält 

Agrikultur, Industrie und Verkehr einen mächtigen Auf
schwung. Was der Main für den Norden und Westen 
Bayerns ist, das ist die Donau sür den Osten und Süden. 
Ein Wink König Ludwigs rief an den Gestaden der Donau 
eine Gesellschaft hervor, die sich zur Aufgabe machte, das 
letzte noch fehlende Glied der Verbindungskette zu ergänzen — 
die ganze obere Donau, so weit sie schiffbar sei, und bis 
Linz mit Dampfschiffen zu befahren und so mit Anschluß an 
die österreichische Gesellschaft eine ununterbrochene Schnell
schifffahrtsverbindung mit dem Oriente herzustellen. Gaben 
auch die Probefahrten befriedigende Resultate und den Be

weis, daß der an manchen Stellen seichte und oft durch 
Felsen eingeengte Fluß auch zu der Bedeutung erhoben wer

den könne, die man nur den von Natur mehr begünstigten 
Strömen vorbehalten glaubte, so durfte doch, sollte das er
wünschte Ziel erreicht werden, die Donau nicht in ihrem 
dermaligen Zustande bleiben, denn der Schifffahrt stellten 
sich manche Schwierigkeiten, ja Gefahren entgegen. Der 
Staatsregierung entging die Bedeutsamkeit des neuen Unter
nehmens nicht, und sie wandte der Korrektion der Donau 
wie der des Maines, an der rastlos gearbeitet wurde, ihre 

Aufmerksamkeit zu. Aber diese verlangte große Summen. 
Nach den Voranschlägen der technischen Beamten erforderte

der Arbeiter entweder zu entfernt lagen oder nicht genug 
Raum darboten, wurden eigene große Gebäude angelegt, 
welche, Kasernen ähnlich eingerichtet, mehreren Hundert Ar
beitern Unterkunft gegen geringe Vergütung gewährten. Für 
die Verpflegung der Erkrankten war auf der ganzen Linie 
geeignete Vorsorge getroffen, die derselben Bedürftigen wur
den in Spitälern oder in Privathäusern untergebracht, zur 
Deckung der sich ergebenden Kosten wurde jedem bei dem 
Kanäle beschäftigten Arbeiter für den Arbeitstag ein halber 
Kreuzer abgezogen. Der Gesundheitszustand eines jeden 
Arbeiters, deren über 6000 waren, mußte vor der Ausstel
lung der Aufenthaltskarte durch den betreffenden königlichen 
Gerichtsarzt konstatirt seyn. Die Lebensmittel standen in 
den Gegenden, durch welche der Kanal sich zieht, in keinem 
zu hohen Preise, wie sich aus dem Stande des Taglohns, 
der der gewöhnliche war, ersehen läßt. Ein kräftiger Ar
beiter konnte je nach seiner Brauchbarkeit sich 24—32 Kreu
zer, ein Vorarbeiter aber bis 40 Krzr. verdienen. Stein

brecher wurden mit 36—40 Krzr., Maurer mit 44—48 Kr. 
Steinhauer mit 48 Kr. bis zu einem Gulden nach bethätig
tem Fleiße und nach ihrer Geschicklichkeit bezahlt. Die mei

sten zogen Accordarbeiten vor und verdienten in der Regel 
die Hälfte mehr. —

Der Main und die Donau sind die zwei Wasserstraßen
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die Korrektion der Donau in ihrem Laufe von der würtem- 

bergischen bis zur österreichischen Gränze — eine Länge von 

etwa 50 Meilen — einen Aufwand von drei Millionen, 

die Beseitigung der wesentlichsten Hindernisse der Dampf

schifffahrt sollte nach einer vorläufigen Berechnung der ober

sten Baubehörde auf etwa 1,510,000 Gulden sich belaufen. 

Die Donauschiffe bedürfen ein Fahrwasser von wenigstens 

4 Fuß Tiefe, und diese hat der Fluß an manchen Stellen 

bei weitem nicht. Doch handelt es sich bei einer nachhalti

gen und gründlichen Korrektion der Donau nicht allein um 

den bis zur Unbedeutendheit herabgesunkenen Verkehr der 

einst so belebten Wasserstraße zu heben und um das Inte

resse einer Gesellschaft, die den Zweck hat, durch schnelle Be

förderung der Reisenden ihr angelegtes Kapital möglichst 

gut zu verzinsen, sondern auch hauptsächlich darum, den 

jährlich sich wiederholenden Verwüstungen vorzubeugen und 

den Wohlstand der anwohnenden Bevölkerung zu heben. 

Ein Theil der Ufer der Donau ist in beständigem Abbruch, 

alljährlich verschlingt der Fluß ganze Strecken des frucht

barsten Bodens, und setzt anderwärts unfruchtbare Sand

bänke an, die nur im Laufe vieler Jahre ergiebig gemacht 

werden können. Da das versandete Flußbett keine große 

Wassermasse fassen kann, so ergoßen sich schon mehreremale 

die Fluthen meilenweit in die Fluren und richteten den be

deutendsten Schaden an. — Noch im Laufe des Jahres 

wurden die nöthigen Anordnungen für die Correktion der 

Donau getroffen und an mehreren Stellen Felsen gesprengt 

und Wasserbauten ausgeführt, der bayrisch-würtembergischen 

Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft eröffnete die königliche 

Staatsregierung, daß die der Dampfschifffahrt entgegenste

henden Hindernisse zunächst beseitigt werden würden. —

Im Jahre 1838 konnten die Arbeiten um so größere 

Fortschritte machen, da die Grunderwerbungen auf der gan

zen Kanallinie ins Reine kamen und die letzten Hindernisse 

in der Durchführung derselben bei Forchheim dadurch besei

tigt wurden, daß diese als Festung aufgegeben wurde. Gleich 

im ersten Monate kamen bedeutende Strecken von Erdarbeiten 

in den Landgerichten Neumarkt, Erlangen und Forchheim 

zur Versteigerung, wie auch die Brückkanäle bei der Gößel- 

thalmühle bei Beilngrieö, bei Oberlindelburg in der Nähe 

von Altdors, über den Gaugsbach bei Röttenbach (St. Wolf

gang), über den Kreuzbach im Landgericht Nürnberg, einer 

im Landgericht Erlangen und die vier Brückkanäle über die 

Wiesent bei Forchheim vergeben wurden. Im Laufe des 

Jahres konnte mit dem Baue mehrerer ebenfalls ausge

schriebener Schleusen, Durchlässe, Kanalbrücken und des 

Kanalhafens bei Forchheim begonnen werden, an den Ko

stenvoranschlägen und Zeichnungen für die übrigen Baulich-
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enden 40 Fuß weiten Brückkanal waren die auf Felsen ru
henden Widerlager fertig, und das Gerüst für das Ge

wölbe herrichtet. Der in dieser Abtheilung auszuwerfende 
Damm hatte mit Hülfe einer Eisenbahn, auf welcher die 

Erde herbeigeschafft wurde, große Fortschritte gemacht, der 
unter demselben einen oft hoch anschwellenden Mühlbach 
durchleitende 200 Fuß lange Durchlaß wurde ganz vollendet.

Bei Nürnberg waren zwei Schleußen, der große Vrück- 
kanal und ein Schleußenwärterhaus ihrer Vollendung nahe, 
sieben andere Schleußen hatte man angefangen zu bauen, 
von dreien derselben war der Schleußenboden fertig. Die 
Ausgrabung des Kanals war in dieser Gegend, sowie wei
ter aufwärts fast ganz beendigt und man begann damit von 
Steinnach an bis Erlangen, von wo eine Strecke von 28,000 

Fuß vollkommen ausgehoben war. An den Mühlen bei 
Erlangen wurden die Strebepfeiler, welche theilweise einge
stürzt waren, weil der Berg sie nach der Straßenseite her

ausdrückte, dauerhafter aufgerichtet und der gefährliche Ab
hang des Berges teraffenförmig abgegraben. Nachdem die 
ungefähr 20 Fuß betragende Abhebung der vorbeiführenden 
Straße und des übrigen zwischen dem Berge und den Ge
bäuden befindlichen Raumes vollendet war, konnte man mit 
der Ausgrabung des hier durchzuführenden mit hohen Ufer
mauern zu bekleidenden Kanals anfangen. Die Brückka-

keiten wurde unausgesetzt gearbeitet. Der bis in die Mitte 
Juni anhaltende hohe Wasserstand der Donau und der Alt
mühl hinderte die Arbeiten an der Einmündungsschleuse an 

der Donau und für den Kanalhafen an Kehlheun bedeutend, 
doch wurden die Pfahlroste für die Ufermauern, welche den 
kurzen Kanal von der Schleuse bis in die Donau bekleiden, 
größtentheils gelegt und auf der einen Seite begann man 
mit der Maurerarbeit. Im Altmühlthale verursachte der 
wechselnde Wasserstand des Flußes manche Schwierigkeit, 
doch gelang es, die Bauten an den Durchstichen merklich zu 
fördern und viele Uferbauten zur Beschränkung des Flusses 
auf die Normalbreite auszuführen, der 4000 Schuh lange 
Kanal, der um das Wehr an dem Eisenhammer bei Schell- 
ncck zu umgehen nöthig war, wurde größtentheils ausge
graben. Die in diesem Kanäle erbaute Schleuße ist auf 
Felsen gegründet, dieser mußte 0 Schuh tief unterm Wasser 
ausgebrochen werden. Im Ottmaringcr Thal hatte man 

mit dem Baue von 3 Schleußen begonnen und das Fun
dament einer vierten gelegt. Von den 30 Schleußen, welche 
in der 43,000 Schuh langen Kanallinie abwärts von der 
obersten Kanalhaltung gebaut werden mußten, wurden 20 
angefangen, von dem großen Bruckkanal über die Schwar
zach hatte man das linkseitige Widerlager auf einem Pfahl
rost gegründet und für den über den Gaugsbach zu erbau-
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(f®sCnäle über die Gründlach und die Schwabach, Bäche, die 

bei Hochwasser nicht selten eine reißende Strömung erhal

ten, waren begonnen, ein Widerlager und zwei Pfeiler des 

letzteren, der drei Oeffnungen hat, waren bis zum Gewölb- 

anfang ausgeführt. Bei Dorchheim, wo der Bau wegen 

der Festung sich verzögert hatte, war noch eine bedeutende 

Lücke, zu deren Beseitigung unverzüglich geschritten wurde. 

Don da an bis zu der Einmündungsschleuße in die Regnitz 

am Bughofe war der Kanal in einer Länge von 5 Stun

den ganz ausgegraben, die angefangenen Schleusten sahen 

ihrer baldigen Vollendung entgegen. Im Ganzen waren 

über 20 Stunden Länge des Kanals ausgegraben und an 

10 Stunden noch in Arbeit, mehr als 20 der über den Ka

nal führenden Brücken und viele größere und kleinere Durch

lässe erbaut, an 48 Schleusten wurde zugleich gearbeitet, sie 

standen auf verschiedener Stufe der Ausführung von dem 

Ausgraben der Baugrube bis zur Vollendung. Auf den 

Ziehwegen und Dämmen des Kanals waren im Herbste 

1837 über 7000 Obstbäume gepflanzt worden; sie verspra

chen rasches Gedeihen und nur wenige gingen in der schnell 

eintretenden Hitze des Sommers 1838 zu Grunde.

Im Anfange des Jahres 1839 kamen die bedeutenden 

Erdarbeiten bei Dörlbach, der große 3300 Fuß lange und 

52 Fuß tiefe Einschnitt, zur Versteigerung. Mechanikus

Späth, rühmlichst bekannt im Fache der Mühlbaukunst 

und Gründer und Besitzer einer bedeutenden Maschinen

fabrik am Dutzendteich in der Nähe Nürnbergs, übernahm 

die Ausführung, eine Aufgabe, die schwierig genug war 

und nur von einem Manne, dem alle Mittel der Technik 

zu Gebote standen, in überraschender Weise gelöst werden 

konnte. Die zu durchschneidende Höhe bestand zum Theil 

in hartem Kalkstein, der mit Pulver gesprengt werden 

mußte, und mit welcher Thätigkeit dies geschah, beweist der 

große Verbrauch von Pulver, denn täglich verwendete man 

davon an 150 Pfund zu 200 Steinschüssen, die eine große 

Menge von Steinen in die Luft schleuderten. Die dadurch 

gewonnenen Steine bildeten auf beiden Seiten des Ein

schnittes und in der Nähe desselben ansehnliche Dämme. 

An dem nordwestlichen Ende des Einschnittes, wo die Ar

beit durch Steinschichten weniger erschwert war, wurde die 

ausgegrabene Erde durch eine Dampfmaschine in die Höhe 

gefördert. Die Maschine setzte zwei von Späth sinnreich 

konstruirte, aus einer langen Kette von kleinen Kästen 

gebildete Rosenkranzwerke in ununterbrochene Bewegung; 

die ganze Vorrichtung sammt der Dampfmaschine und deren 

Ofen wurde nach Erforderniß vorwärts gerückt und ließ 

den ganzen Einschnitt vollständig ausgegraben hinter sich.

Unter die Riesenarbeiten, welche der Kanal in der ober-
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sten Kanalhaltung erforderte, gehört der 108' hohe und llOO' 

lange Damm über das sogenannte Disteldobel, der den Kanal 
auf seinem Scheitel trägt. Die ungeheuere Erdmasse zum 

Damm, 95,000 Schachtruthen, wurde aus zwei tiefen Ein

schnitten, in die der Kanal an den beiden Enden versenkt 

ist, auögegraben und auf Eisenbahnen mittelst besonderer 

dazu eingerichteter Handwagen herbeigeführt und in die 

Tiefe geworfen. Ein Durchlaß von 500 Fuß Lange, gewölbt 

und mit einem breiten Wege versehen, leitet einen kleinen 

Bach ab. An der Aufwerfung dieses Dammes wurde, wie 

überhaupt in der ganzen Sektion, rastlos gearbeitet, so daß 

im Anfange des Jahres 1840 drei Viertheile desselben schon 

erhoben waren. Der größte Einschnitt, südlich an Neu

markt, bot durch sein rasches Vorschreiten günstige Erwar

tungen seiner baldigen Vollendung; die Arbeit, welche auf 

Menschenhände allein beschränkt wohl viele Jahre in An

spruch nehmen konnte, wurde wesentlich durch vier vom In

genieur Hartmann erfundene und vom Mechanikuö 

Späth ausgeführte Hebmaschinen gefördert. Eine dersel- 

berr konnte man mit Wasser, das aus dem Kanäle selbst 

hervorquoll, in Bewegung setzen, bei den andern wurde 

dies durch Pferde bewerkstelligt. —• Die Dämme über den 

Gruberbach und Kettenbach wurden bedeutend gefördert, die 

letzteren hatten im Anfange des Jahres 1841 schon die

mit'

Höhe der Sohle erreicht. Eben so waren bis zu der oben 

erwähnteil Zeit von den 21 Dämmen, welche die oberste 

Kanalhaltung erforderte, 17 vollendet.

Schneller als die Kunstbauten gingen die Erdarbeiten 

ihrer Vollendung entgegen, wiewohl auch jene nicht hinten- 

angcsctzt wurden. Obwohl längs der ganzen Kanallinie an 

9000 Arbeiter beständig beschäftigt waren, so reichten doch 

diese nicht hin, um die Arbeiten besonders zwischen Ber- 

ching uild Neumarkt nach Wunsch fördern zu können, na

mentlich fehlte es an einer hinreichenden Anzahl von Stein

hauern für die Maurerarbeiten bei Erlangen, die bedeutend 

waren und viele Leute in Anspruch nahmen. Viele Besorg- 

niß und Anlaß zu Gerüchten, die dazu dienen konnten, für 

das große Unternehmen ungünstige Stimmung zu erwecken, 

gab der Sandboden auf der Strecke von Nürnberg bis Er

langen. Der eigentliche Gebirgsgrund dieser Gegend ist 

Jurakalk, der sich von Süden bei Donauwörth über die 

Donau nach dem Fichtelgebirge hinzieht, man findet nun 

nach den Thälern hin häufig Sandstein in verschiedener 

Tiefe und von abwechselnder Art, aber man so nt nt t durch 

die obere Sandschichte häufig auf Lettenboden, der kein 

Wasser durchläßt, der Kalk, welcher der Sohle des Ka

nals nahe liegt, erscheint als sehr quellenreich. Der 

Sand läßt das Wasser nur durch die Zwischenräume ent-
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weichen, die sich zwischen den Sandkörnern befinden, denn 

diese selbst sind vollkommen wasserdicht. Er bietet ein gutes 

Filtrirmittel, denn unreines Wasser darauf gegossen sickert 

rein durch und läßt die trübende Substanz in den Zwischen

räumen zurück, wodurch diese allmählig auch wasserdicht 

werden. Auf diese Erscheinung gründete man die Hoffnung, 

den Kanal an den sandreichen Stellen vollkommen wasser

haltig zu machen, Der Erfolg des früher angestellten Ver

suches war so ziemlich entscheidend, aber die im Jahre 1840 

in größerem Umfange gemachten Versuche waren geeignet, 

alle Einwendungen durch vor Augen liegende Beweise zu 

widerlegen. Zum Trüben des Wassers wurde Thon ge

nommen und dieser aufgerührt; die Kanalsohle mußte durch 

dieses oft wiederholte Verfahren allmählig fester werden, 

als eine festgeschlagene Thondecke, denn was in den dicht gewor

denen Sandmassen nicht Thon ist, besteht aus für Wasser 

ganz undurchdringlichen Sandkörnern. Die sieben Kanal

haltungen, in welchen dieses Verfahren angewendet wurde, 

sind theils oberhalb theils unterhalb Nürnberg und haben 

zusammen eine Länge von 42,250 Fuß oder beinahe 1% 

deutsche Meilen. Der Anfang wurde mit der 6000 Fuß 

langen, den Kanalhafen bei Nürnberg umfassenden, Hal

tung, deren größere Hälfte aus Thon, die andere aus grob

körnigem das Wasser nicht haltenden Sande besteht, ge

macht. Da die Schleußen noch keine Thore hatten, so 

wurden am Oberhaupte derselben 18 Fuß lange Balken 

eingelegt, welche man, so lange das Wasser in der Hal

tung stieg, erhöhte, bis es die Normalhöhe von 5 Fuß 

hatte. Ein Erddamm hinter der Balkenlage verhinderte 

das Entweichen des Wassers durch die Fugen; dieses selbst 

erhielt man aus einigen kleinen Quellen von der oberhalb 

liegenden Kanalhaltuug und durch einen im September des 

Jahres 1840 reichlich fallenden Regen. Während nun die 

angesammelte Wassermasse über die oben Thon enthaltende 

Kanalsohle floß, versiegte sie schnell und vollkommen in dem 

sandigen Theile der Haltung. Zum Aufrühren des Thons 

diente ein viereckiger hölzerner Nahmen mit einem Gitter

werk von Latten, an welche Baumäste und Dornensträuche 

befestigt waren. Mit Hülfe eines Seiles zog nun ein Pferd 

das mit Steinen dem Zwecke entsprechend beschwerte Git

terwerk, während ein Mann auf der andern Seite dieses 

durch ein kürzeres Seil in der gewünschten Richtung erhielt, 

denn man mußte die ganze Breite der Kanalsohle allmählig 

durchziehen. Durch dieses Verfahren wurde das Wasser 

schnell getrübt und der gehoffte Erfolg blieb nicht aus. Ge

nau angestellte Messungen der zu Gebote stehenden Wasser- 

. menge zeigten die allmählige Abnahme der Versickerung, denn 

während die Wasserhöhe im Monate September nur 18 Zolle
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betrug, war diese nach zwei Monaten schon auf 45—50 

Zoll angewachsen.
Die übrigen Haltungen erhielten auf diese Weise die

selbe Dichtigkeit; den dazu nöthigen Thon fand man über

all in der Sohle selbst, das getrübte Wasser wurde von 

einer Haltung in die andere geleitet. Nur für eine Strecke 

von 12,000 Fuß mußte man eine hinreichende Menge Thon 

auf Wagen herbeischaffen. In ruhigem Wasser erhält sich 

der aufgelöste Thon mehrere Tage lang schwimmend, dieses 

wird, wenn es auch langsam fortbewegt wird, nicht gleich 

hell, je länger der Thon sich schwimmend erhält, desto sei

ner hat er sich aufgelöst und um so mehr verdichtet er. 

Diese Verdichtung wird sehr fest; als an einer Stelle auf

gegraben wurde, war der Sand einen Fuß tief vom herein

geschlemmten Thon durchdrungen und konnte nur mit eiser

nen Werkzeugen durchgehackt werden. Das von dem Ka

nalbaumeister Freiherrn von Pechmann erfundene und zu

erst versuchte Verfahren hat außer seiner Zweckmäßigkeit 

auch noch den Vortheil einer bedeutenden Wohlfeilheit, ver

glichen mit der bis jetzt zur Verdichtung angewandten Weise. 

Nach sorgfältig gemachter und auf Erfahrung sich stützender 

Berechnung kann der Längenfuß bei dem Kanäle, wenn man 

seine Sohle und die Uferböschungen mit einer festgeschla

genen nur einen halben Schuh dicken Schichte von Thon

belegen wollte, ungefähr einen Gulden kosten, um die sie

ben Haltungen, mit denen die Versuche gemacht worden 

waren, in dieser mehr künstlichen Weise wasserdicht zu ma

chen, wäre ein Aufwand von ungefähr 22,000 st. nöthig ge

wesen, während die nach der erprobten Art gemachte Ver

dichtung im schlimmsten Falle nur den zehnten Theil erfor

derte.

j

Der Kanal war 1839 von der obersten Kanalhaltung 

bis 1% Meile über Nürnberg, mit Ausnahme einer Strecke 

von 2500' am Anfange derselben, in einer Länge von bei

nahe 6 deutschen Meilen fast ganz ausgegraben, auch der mehr 

als 50 Fuß hohe Damm über das Mühlbachthal bei dem 

Dorfe Pfeiferhütte hatte schon seine halbe Höhe erreicht. 

Von dem Dorfe Steinach unterhalb Nürnberg bis Erlan

gen machte das Ausgraben bedeutende Fortschritte, ebenso 

der längs der Stadt Erlangen 12—15 Fuß über die dort 

befindlichen Wiesen auszuwerfende Damm, der nöthig war, 

um die Höhe für den Brückkanal über die Schwabach, der 

drei 20 Fuß weite Oeffnungen hat und im Jahre 1839 

vollendet war, zu erhalten. Diese großen Erdarbeiten ka

men überraschend schnell vorwärts; man verwendete dazu 

an 10,000 Fuß lange Eisenschienen, auf denen über 100 

passend dazu konstruirte Karren hin und her gingen. Ueber 

das Thal der Wiesent bei Forchheim mußte ein Kanaldamm
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nandergesetzte Schrauben in Bewegung, welche dem ge

wünschten Zwecke vollständig entsprachen. Diese aus eiser

nen Rädern und Getrieben bestehende Maschine wurde auch 

bei der in der Nähe Dietfurt's erbauten Schleuße verwen

det, man verdoppelte sie dort, um acht in zwei Stockwerken 

übereinandergesetzte Wasserschrauben zu treiben. Weil diese 

Maschine zum Baue dieser Schleuße unumgänglich nöthig 

war, so konnte damit auch nur nach Vollendung der bei 

Riedenburg begonnen werden.

Viele unerwartete Arbeit verursachte der Bau der 

Schleuße bei Kelheim, durch welche die Schiffe aus der 

Donau m die Altmühl gehen. Da bei dem Zudrang des 

Wassers die Baugrube von demselben nicht entleert werden 

konnte, so mußte man dieselbe Gründungsweise wie bei der 

Schleuße in Bamberg anwenden, aber man stieß bei dem 

Ausgraben der Baugrube unter dem Wasser auf nicht er

wartete Schwierigkeiten. Der Grund, auf dem man bauen 

mußte, bestand aus festen Kalksteinschichten, welche nur müh

sam gebrochen und aus einer Wassertiefe von 15 Fuß her

aufgebracht werden mußten. Es waren Steinmassen darun

ter von 50—60 Eentner an Gewicht. Nach Vollendung 

dieser zeitraubenden und kostbaren Arbeit wurde ein Kasten 

aus einem Gemenge von kleingeschlagenen Steinen und hy

draulischem Kalk gebildet, in das Wasser versenkt und als

geführt werden, der Fluß selbst und sein Ueberschwemnnmgs- 

gebiet machte die Erbauung von vier Brückenkanälen noth

wendig, deren Grund gelegt wurde. Da die Erdarbeiten 

wegen der Aufhebung der Festung Forchheim in dieser Ge

gend nun nicht mehr hingehalten wurden, so konnte in die

ser Section rasch damit vorwärts geschritten werden, nur 

da machte man eine Aufnahme, wo Schleußen oder Durch

lässe zu erbauen waren, wo jedoch diese schon vollendet wa

ren, wurden die Erdarbeiten ergänzt. Die letzte Schleuße 

in Bamberg, welche, wie schon erwähnt, in einer Tiefe 

von 18 Fuß gleich der bei Kelheim gegründet wurde, war 

der Vollendung nahe; als man im Anfange des Sommers 

1839 den mit hydraulischem Kalk gebildeten Kasten aus

pumpte, zeigte sich dieser so wasserdicht, daß die von ihm 

umgebene Baugrube mit einer einzigen von Zeit zu Zeit 

in Bewegung gesetzten Handpumpe wasserfrei erhalten wer

den konnte. Im nächsten Jahre wurden die meisten der 

angefangenen Schleußen vollendet, so daß von den 91 zu 

erbauenden Schleußen nur noch 10 übrig blieben. Die bei 

Schellneck auf Felsen gegründete Schleuße war gebaut; um 

das Wasser aus der bei Riedenburg angefangenen zu ent

fernen, wurde eine von Mechanikus Späth sinnreich
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der Vollendung entgegengehenden Bauwerke überall seinen 

ungeteilten Beifall zu erkennen. —

Alljährlich seit 1836 wurde in Frankfurt am Main 

zur Herbstzeit eine Generalversammlung gehalten, die nach 

der bestimmten Geschäftsordnung unter Leitung des gewähl

ten Präsidenten die Rechenschafts-Berichte des Gesellschafts- 

Ausschusses über das vorhergegangene Jahr prüfte und be

gutachtete. Aus den vorgelegten Berichten war zu ersehen, 

daß von dem Banquierhause Rothschild bis Ende 1839 an die 

k. Kanalbau-Jnspektiondie Summe von 5,500,000 fl. bezahlt 

worden war, und zwar in Raten von 100,000 fl. Die 

Grunderwerbungen für den Kanal hatten einen Flächenin

halt von 2445 Tagwerk und etliche Decimalien und mach

ten einen Aufwand von 966,068 fl. nöthig, die erworbenen 

Mühlen und Wasserrechte, mit einem Flächeninhalte von 

187 Tagwerken, kosteten 170,538 fl., darunter ist der Nuß

häuser Eisenhammer im Altmühlthale mit 18,000 fl., und 

das Fischerrecht in der Sektion Bamberg mit 22,125 fl. Ver

schiedene Gefälle wurden in sieben Sektionen mit 26,438 fl. 

abgelöst. Im Ganzen betrugen die Entschädigungsbeträge 

die Summe von 1,103,045 fl. Im Entwürfe des Freiherrn 

von Pechmann zum Kanalbaue waren für diese Ausgabe 

886,889 fl. angesetzt, somit überstieg die wirkliche Ausgabe 

die angenommene bis jetzt schon um 216,156 fl.; doch, da

er im nächsten Jahre beim Auspumpen des Wassers sich als 

wasserdicht erwies, mit dem Bau der Schleuße begonnen, 

sie war im Jahre 1841 vollendet. —

<@rY2£ifn Die Großartigkeit der Arbeiten, welche die Herstellung 

des Ludwig-Kanals erforderte, zog die Aufmerksamkeit der 

Kunstverständigen nicht minder auf sich, als die der Laien, 

wie cs denn'auch an den Stellen, wo die bedeutendsten 

Bauten ausgeführt wurden, nie an Wißbegierigen und Schau

lustigen fehlte. Im Herbste des Jahres 1841 besichtigte Kö

nig Ludwig die Hauptschlcuße an Bughof bei Bamberg 

und sprach, indem er gegen die ihn da empfangenden beiden 

Kanalbaumeister sein Wohlgefallen über die vollendeten Ka

nalbauarbeiten in huldvollen Worten äußerte, den lebhafte

sten Wunsch aus, daß diese dem Vaterlande hoch wichtige 

Wasserstraße bald vollendet werde. Von Bughof aus fuhr 

König Ludwig in einem reichgeschmückten Schiffe auf der 

Regnitz nach Bamberg zurück, um die Aussicht nach der 

Stadt, die von dieser Seite mit ihren malerischen Hügeln 

und Anlagen einen überraschenden Anblick gewährt, genießen 

zu können. Der kunstsinnige und sachverständige Monarch 

besuchte auf seiner Reise nach Berchtesgaden noch mehrere 

Punkte des Kanals, wie bei Vorchheim, Erlangen, Neu

markt, und gab nach genauer Besichtigung der zum Theil
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aus dem Erlöse der überflüssigen Parzellen, denn es muß

ten von der Kanalbau-Inspektion oft größere Ablösungen 

gemacht werden, als man gerade für die Linie gebraucht 

hätte, jeden Falls wieder eine bedeutende Summe eingehen 

kann, so wird diese Mehrausgabe noch bedeutend sich abän

dern. — Die Zusammenstellung der Baukosten vom 1. April 

1836 bis 30. Juni 1839 ergibt die Summe von 4,400861 fl. 

Die Auösteckungskosten betrugen 27,364 fl., die Abschätzungs

kosten 22,601 fl., die Kanalhaltungen und Baumpflanzungen 

längs der Linie an den Dämmen 1,420,366 fl., Schlcußen 

1,185,350fl., User- und Flußcorrektions-Bauten I03,454fl.

Ueber den Fortgang des Kanalbaues lagen die erfreu

lichsten Resultate vor, weniger konnte man dies von den 

finanziellen Angelegenheiten der Actiengesellschast berichten. 

Der an allen Punkten der Kanallinie begonnene und mit 

Energie betriebene Bau erheischte große Mittel, die Einzah

lungen drängten sich und so kam es, daß an der von der 

Actiengesellschasi zu zahlenden Marimalsumme 8,530,000 fl. 

Ende des Jahres 1840 schon 8,000,000 fl. bezahlt waren, 

und wenn man für die Berichtigung der drei letzten Cou

pons die nöthigen 440,000 fl. in Reserve behalten wollte, 

so standen nur noch 90,000 fl. für die Bedürfnisse der Ka- 

nalbau-Jnspection verfügbar. Um jedoch im^Bau des an

gefangenen Werkes keinen nachtheiligen Aufschub herbeizu

führen, ersuchte der Ausschuß der Gesellschaft das Banquier- 

haus mit den Einzahlungen fortzufahren, bis die von der 

Actiengesellschast zu leistende Summe erschöpft sei, und sprach 

dabei die Hoffnung aus, daß die bayerische Regierung von 

nun an Sorge treffen werde für die Berichtigung der noch 

übrigen Zins-Coupons. Diese hatte nun bei der Bekannt

machung des Programms von Seite des Hauses Rothschild 

eine Parteirolle nicht ergriffen und es diesem überlassen, 

eine Verzinsung während der Baujahre, die ja doch nur 

eine scheinbare war, zu verkündigen, eine Vertretung der

selben hatte die Regierung nicht übernommen Das Haus 

Rothschild war von Seite der königlichen Regierung zu der 

Ankündigung nur ermächtigt, nicht beauftragt, daher achtete 

die Regierung sich auch nicht für verpflichtet, die Hoffnung 

des Ausschusses, der wegen der Einlösung der Actiencou- 

pons in Verlegenheit kommen mußte, vor der Hand aus

recht zu erhalten, um so mehr, da voraussichtlich war, daß 

der Ausbau des Kanals noch bedeutende Summen in An

spruch nehmen und diese von ihr den eingegangenen Ver

pflichtungen gemäß herbeigeschafft werden mußten. Auch 

waren noch manche Bestimmungen und Anordnungcn zu 

erörtern, besonders in Beziehung aus die Kanalordnung, 

das anzustellende Personal für die einzelnen Sektionen, den 

Tarif der Kanalgebühren und für den Aufenthalt der Schiffe
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GA^>{)) Lin den Häfen, auf die ersten Einrichtungskosten, auf die 

jährlichen Kosten des Betriebes und der Aussicht nach der 

Eröffnung des Kanals, auch mußten noch Lagerhäuser und 

andere Baulichkeiten hergestellt werden; — alles dies mußte 

Bedenken und Verzögern herbeirufen, da durch ihre Erledi

gung voraussichtlich der Staatsregierung noch große Opfer 

erwuchsen. Es entspann sich eine unerquickliche Polemik, 

bei welcher die Rechte der Gesellschaft je nach dem gewähl

ten Standpunkte besprochen und vielerlei Vorschläge gemacht 

wurden, um dem Nothstand der Actienkasse zu Hülse zu 

kommen und die Zinsensrage zur Zufriedenheit der Bethei

ligten zu erledigen.

König Ludwig, über dessen hochherzige Gesinnungen 

nie ein Zweifel obwaltete, gab seine Fürsorge aus das Glän

zendste kund. Es wurde nicht nur der von der General

versammlung 1841 erbetenen Bewilligung eines verzinsli

chen Vorschusses zur Bestreitung der Verwaltungskosten in 

den ersten Jahren genehmigt, sondern auch, um jede Be

lastung des Kanals mit Capitalschulden, wie in Vorschlag 

war, zu vermeiden, die Herstellung der Lagerhäuser, Krah- 

ncn und der andern Ncbenanstalten aus Kosten des könig

lichen Aerars übernommen, dafür aber war der Staatsre

gierung die Festsetzung der Gebühren für deren Benutzung 

und der Bezug derselben ohne Mitwirkung der Gesellschaft

vorbehalten. Der Antrag, die bis Ende Juni 1842 rück

ständig gebliebenen Zinsen durch Leistung eines verzinsli

chen Vorschusses aus der Staatskasse zu decken, wurde zu

rückgewiesen und das Generelcomite glaubte, die Angelegen

heit habe ans sich zu beruhen, da außer dem bedeutenden 

Zuschüsse von 2,128,384 fl., welcher bis jetzt von König 

Ludwig bewilligt worden war, vom 1. Juli 1842 an bis 

zum Eintritt der gänzlichen Herstellung des Kanals auch 

noch gemäß des gemachten Versprechens die ausgegebenen 

Aktien mit Vier vom Hundert verzinst wurden.

Der Hinblick aus England und Nordamerika, wo Ac- 

tienunternehmungen die erfreulichste Unterstützung mit Auf

opferung von Particular-Jnteressen finden, wenn auch ihnen 

für den Augenblick kein rentables Prognostikon gestellt ist 

und ihr Nutzen erst einer noch in der Ferne liegenden Zu

kunft vorbehalten bleibt, konnte für das Unternehmen — die 

Herstellung einer voraussichtlich einflußreichen Binnen-Was- 

serstrasse — keinen Einfluß gewinnen, die Actien des Lud

wig-Kanals erhielten keinen Aufschwung, ihr Stand blieb 

immer ein gedrückter. Doch hatte der Kanal keine Schuld, 

sondern die Ursache muß mehr in Gerüchten, entstanden aus 

falschen Ansichten der Sachlage, und in der im Allgemeinen 

ungünstigen Stimmung in Deutschland für industrielle Un

ternehmungen, gesucht werden. Es lag im Interesse ves

F
c

r
1°

e

F
rf

y)

WS
3^

1k

&

609



'Ws
t

Äb

A <Ss> rs

2g)
bayrischen Staates, den Kanal zu seinem völligen Eigen

thum zu machen, deshalb benutzte auch die Regierung bei 

sich bietender Gelegenheit den erschwerten Ilmsatz, um Aktien 

zu einem durchschnittlichen Ankaufspreis von 76 Prozenten 

anzukaufen, und er verwendete dazu vonStaats-Realitäten- 

Berkäufen gewonnene Capitale. Diese betrugen in den Jah

ren l842/43 und >8 ungefähr die Summe von 3,367600 fl. 

wofür Aktien mit einem Nominalwerthe von 4,425000 fl. 

gekauft wurden, so daß also der Staat am Schluffe des 

Jahres l84y)4 an Kanalaktien einen Nominalwerth von 

6,925000 fl. besitzt, während die in den Händen Dritter sich 

befindenden Aktien nur noch auf einen Nominalwerth von 

3,075000 fl. sich belaufen.

Die Hoffnung, daß der Kanal int Jahre 1842 in al

len seinen Theilen vollendet sein werde, erfüllte sich nicht. 

Drei Hindernisse, welche sich an einigen Stellen durch die 

Beschaffenheit des Bodens oder in Beseitigung obwaltender 

Umstände ergaben, waren zu bedeutend. Wenn auch der 

Kanal in allen seinen Abtheilungen als vollendet erscheint, 

so ist dieser doch nicht als vollendet zu betrachten, denn die 

Natur muß vollenden, was der Kunst unmöglich ist. Dies 

gilt besonders der Mitwirkung derselben für die Füllung des 

Kanals mit Wasser, und für die Freihaltung des hinreichend 

tiefen Fahrwassers. Daß die für die erste Füllung des

Kanals hinreichende Wassermenge vorhanden sei, war jetzt 

eine unwiderlegbare Thatsache; da selbst in dem trockenen 

Sommer 1842 immer Wasser zu Gebote stand, aber es war 

vorauszusehen, baß der Kanal, wie auch alle andere ähn

liche Unternehmungen, mehrere Jahre brauchen werde, um 

ganz wasserdicht zu werden. Die Versickerung mußte daher 

in allen Haltungen, in welche man das Wasser einließ, an

fangs groß sein, und gab natürlich vielseitigen Anlaß zu 

Klagen und Beschwerden der Angränzer, aber auch zu den 

absurdesten Ansichten über die Durchführung des Kanals 

und über die Möglichkeit der Haltbarkeit desselben. Im 

Monate December 1837 durchbrach ein schnell eintretendes 

Hochwasser das noch nicht vollendete Ende der Kanalstrecke 

von Erlangen bis Bayersdorf und verheerte dieselbe bedeu

tend. Das Gerücht nun, um em Beispiel für die oben er

wähnte Behauptung zu geben, setzte die für die Herstellun

gen nöthige Summe auf hunderttausend Gulden an, wäh

rend diese in der That nur einen Aufwand von etwa 6000 fl. 

erforderte.
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Richtigkeit man bis zur Evidenz nachweisen zu können 

glaubte, wären hier musterhaft gewesen, die Natur mußte 

dieß thun, und nach und nach verstummten Klagen, verlo

ren sich durch offen liegende Thatsachen irrige Meinungen,
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nöthige Aufschlagswafser und mußten entschädigt werden. 

Die Auseinandersetzung mit den Besitzern war eine gewiß 

schwierige Arbeit, denn diese wurde säst ganz durch gütliches 

Uebereinkommen erledigt. Für Mühlen und Wasserrechte 

waren bis Ende Dezember 1843 284,802 fl. ausgegeben 

worden. Die Nothwendigkeit der Erwerbung vieler dieser 

Rechte zeigte sich erst, als der Kanal mit Wasser angefüllt 

wurde. Die Totalsumme der bis September 1844 für 

Mühlen- und Wasserrechte bezahlten Entschädigungen beträgt 

467,994 fl., womit 47 Mühlen und Wasserwerke mit 118 

Wasserrädern entschädigt wurden, 13 Werke mit 24 Was

serrädern wurden mit dem dazu gehörigen Guts-Compler 

erworben. Die Ablösung gründ- und zehentherrlicher Ge

fälle von solchen Grundstücken, die für den Kanal erworben 

werden mußten, erheischte bis 1844 die Summe von 58,479 fl. 

Während des Baues entstanden die mannigfaltigsten Ent

schädigungsansprüche, die nicht selten, da das Interesse der 

Betheiligten sich geltend machte, zu verwickelten Auseinan

dersetzungen und Untersuchungen über die Rechtmäßigkeit 

der in Anspruch genommenen, mitunter mehr als unbeschei

denen Forderungen führten. Die Versickerung des Kanal

wassers machte namentlich bei BeilngrieS den Anbau meh

rerer Aecker und Wiesen unmöglich, bis derselben durch die 

allmählig eintretende Verdichtung Einhalt gethan wurde. Da
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da sie keinen Halt mehr finden konnten. Die Wassermasse, 

welche der Ludwigskanal zu seiner Füllung bedarf, ist groß, 

sie beträgt nach einer ungefähren Berechnung etwa 125 

Millionen Eubikfuß; die oberste große Theilungshaltung 

erfordert zu ihrer vollkommenen Füllung allein schon 23 

Millionen Eubikfuß Wasser. Für die erste Füllung des 

ganzen Kanals dürfte man, nach den gemachten Erfahrun

gen, weil diese nur allmählig erfolgen konnte, und die An

fangs bedeutende Durchsickerung in Anschlag zu bringen 

war, wohl das Dreißigfache der oben angegebenen Summe, 

etwa 3750 Millionen Eubikfuß Wasser rechnen. Im Laufe 

des Baues kamen manche Erscheinungen, auf die man bei 

der Entwerfung des Planes nicht gerechnet hatte, zum Vor

schein, und die stets neue Ausgaben in Anspruch nahmen. 

Dies war besonders bei Grunderwerbungen der Fall, welche 

nach dem Berichte der k. Kanalbauinspektion bis zum Jahre 

1844 allein auf einen Ankaufswerth von 1'113,454 fl. be
liefen und 2932 Tagwerk 62 Dez. umfaßten. Die an man

chen Stellen eintretende Durchsickerung des Kanalwassers 

rief vielseitige Entschädigungen hervor und machte den An

kauf verschiedener Grundstücke zu einem ihren wahren Werth 

übersteigenden Preise nöthig. Durch Entziehung eines Theils 

des den Mühlen und Wasserwerken, die nahe am Kanäle 
liegen, nöthigen Wassers, verloren diese das zum Betrieb
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durch die Füllung des Kanals aus der Schwarzach den ab

wärts liegenden Mühlen Wasser entzogen wurde, so mußte 

auch dafür Entschädigung eintreten, andere, die das nöthige 

Triebwasser ganz verloren, gingen ein, doch erhielt man sie 

noch so lange im Gange, bis andere gebaut waren, wie 

für die bei Neumarkt abgetragenen Mühlen eine großartige 

englisch-amerikanische Mühle am Leitgraben erbaut wurde. 

Die Umgestaltung der Altmühl, welche von Dietfurt bis 

Kelheim an einzelnen Stellen bedeutend ist, blieb nicht ohne 

Einfluß auf die Fischerei; die Erwerbung derselben stellte 

sich als nothwendig dar, doch konnte nicht sogleich mit den 

berechtigten Fischern ein befriedigendes llebereinkommen ge

troffen werden, weshalb diese einen Rechtsstreit einleiteten.

Bedeutende Maurerarbeiten erforderte die fast 2000 

Fuß lange Strecke an der sogenannten Windmühle nahe an 

Erlangen; die Schwierigkeit, den Kanal hier zwischen den 

an der Regnitz liegenden Mühlen und dem Berge durchzu

führen wurde noch erhöht, da den ganzen gebotenen Raum 

die Nürnberg - Bamberger Hauptstraße einnahm, 

mußte deshalb diesen gegen den Kanal hin erweitern und 

die Erhöhung, über welche die Straße führt, zweckgemäß ab

tragen, die an der Seite des Berges durch die Abgrabung 

entstehenden Wände wurden mit starken Stützmauern be

kleidet und am Fuße desselben die Straße neu gelegt. Dem-

ungeachtet blieb der Raum noch zu beschränkt, um dem 

Kanäle die Normalbreite geben zu können. Es wurden 

24 Fuß auseinanderstehende senkrechte Ufermauern, die zum 

Theil bis zu 30 Fuß hoch sind, gebaut, und in der Mitte 

ein Ausweichplatz angelegt. Für diese kurze Strecke waren 

zwei Kammerschleusen nothwendig, die zugleich mit dem ge

mauerten Kanäle ausgeführt wurden. Die Stützmauer, 

mit behauenen Steinen nach Art des altrömischen Mauer

werks bekleidet, ist ungefähr 1500 Fuß lang und wurde, 

um dem gewaltigen Drucke des Berges größeren Widerstand 

leisten zu können, terassenförmig - in mehreren Abtheilungen 

in ansehnlicher Höhe auferbaut. Die Abgrabung der Straße, 

deren Erde zum Theil beim Auswerfen des Dammes über 

die Wiesen an Erlangen benützt wurde, und ihre neue An

lage, die Stützmauer, und der gemauerte Kanal sammt den 

Schleusen, der um etwas über 19,000 fl. in Accord gegebene 

Brückkanal über die Schwabach und der 2130 Fuß lange 

im Mittel 15 Fuß hohe Damm nahmen bedeutende Sum

men inAnspruch (der gemauerte Kanal mit den zwei Schleu

sen war um 192,039 in Accord gegeben worden), sämmt

liche Arbeiten, die sich auf einen Raum von etwa 4000 Fuß 

beschränkten, wurden 1837 angefangen und waren 1841 

vollendet. Die zu dem Mauerwerk nöthigen Steine wur

den in der Nähe gebrochen, der in dieser Gegend vorkom-
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ntenbe bunte Sandstein liefert Baumaterial von erwünschter 

Güte; der sich findende hydraulische Kalk ist ausgezeichnet, 

und verhärtet schon nach wenigen Tagen, wie man an dem 

60 Fuß weiten und 30 Fuß hohen Brückkanale bei Doos 

zwischen Fürth und Nürnberg, der um die Summe von 

32,063 fl. hingegeben worden und 1939 vollendet war, und 

an den Fundamenten der Schleusen die Erfahrung machte. 

Der größte der zu erbauenden Brückkanäle führt über die 

Schwarzach, oberhalb Röthenbach, er mußte auf Pfahlrost 

gegründet werden, und enthielt einen 50 Fuß weiten Bo

gen, und eine Höhe von mehr als 60 Fuß. Dieses schöne 

Bauwerk, angefangen 1839' imb 1841 vollendet, erlitt durch 

den Druck der zum Theil feuchten Füllrrde eine bedeutende 

Beschädigung; die langen Flügelmauern auf der linken Ufer

seite waren aus ihrem lothrechten Stand gewichen, und dies 

Zog die Trennung der Bogenstirnen nach sich. Man hoffte 

Anfangs den durch die unvermuthete Erscheinung herbeige

führten Schaden repariren und die Brücke erhalten zu kön

nen, doch zeigte sich bald die Unzulänglichkeit aller ange- 
’ wandten Mittel, die Nothwendigkeit, sie abzutragen, ergab 

sich bei der näheren Untersuchung. Der 40 Fuß weite 

Brückkanal über den Gauchsbach, der auf Felsen gegründet 

ist, wurde 1839 vollendet, in welchem Jahre die kleinern 

(CjXtJ Brückkanäle wie der gegenüber der Eglasmühle zwischen

Beilngries und Berching 9 Fuß weit; der über die Gründ 

lach zwischen Fürth und Erlangen 22 Fuß weit; der über 

einen kleinen Bach bei Erlangen 14 Fuß weit und der über 

den Kreuzbach zwischen Baiersdorf und Forchheim 18 Fuß 

weit, alle vollendet waren. Die vier den Kanal über das 
Thal der Wiesent bei Forchheim und über diese selbst füh- ^ 

renden Brücken erhielten zusammen 19 Oeffnungen, jede 17 ^

Fuß weit, diese wurden mit Platten von Gußeisen bedeckt, 

sie waren 1841 vollständig ausgeführt. Im vorhergehenden 

Jahre waren die Kanalhäfen bei Kehlheim, Neumarkt, Nürn

berg, Fürth, Erlangen und Forchheim mit Umfangsmauern 
versehen und die meisten Anlandeplätze angelegt worden. ^ 

Am Altmühlfluße sind 3, am Kanäle 19, zusammen 22 Hä

fen und Anlandeplätze, bei mehreren der letzteren zeigte sich 

die Nothwendigkeit zu ihrer Vergrößerung, weil auf die 

Schiffe, welche aus den Flüssen kamen, Rücksicht zu nehmen 

war, und diesen beim Umwenden der nöthige Raum gebo- 
ten werden mußte, für die Kanalschiffe, welche durch bloses * 

Umhängen des Steuerruders zum Rückwärtsfahren, ohne f
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sie zu wenden, eingerichtet sind, wären sie groß genug 

gewesen.

j

Den Kanalufern mußte besondere Sorgfalt gewidmet f 
werden, um sie vor dem Andränge des Wellenschlages zu (f 

bewahren, denn diesem widersteht selbst der festeste Boden \ )
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nicht lange, daher deckte man versuchsweise die Kanalufer 

in der Breite, in welcher ihnen jener schaden kann, mit 

einem Steinpflaster, und als man von dem Erfolge über

zeugt war, wurde dieses auf größere Strecken angewandt. 

Die Schleußen waren 1841 alle vollendet, doch zeigten spä

ter Lokaluntersuchungen, daß die für die Altmühl bestimmten 

3 Schleußen nicht hinreichten, sondern daß noch mehrere Neu- 

vorrichtuugen nöthig waren, und zwar an den Stellen, wo 

die Vertiefung des Flusses entweder durch weit ausgedehnte 

Felsenlager oder durch langjährige Versickerung hart gewor

denes Lager von Flußgeschieben erschwert wurde. Freilich 

werden durch eine große Anzahl von Schleußen die Kosten 

bedeutend erhöht und der Transport durch sie verzögert, doch 

ist dies für den Ludwigs - Kanal noch lange nicht von dem 

Belange, wie beim Kanal von Bourgogne, der 30 Meilen 

lang ist und 189 Schleußen hat oder in dem Kanal Tonnt 

oder Trent and Mersey, der die Central-Kette von England 

durchschneidet und 70 Schleußen, 3 große Wasserleitungen, 

248 gewöhnliche Brücken, 5 Wasserreservoirs und 5 Tunnel 

in einer Gesammtlänge von 7000 Fuß einschließt und doch 

solche Procente abwirft, daß seine Actien zu hohen Preisen 

gekauft werden. Was die Schnelligkeit anbelangt, so kann 

diese nach dem Bedürfnisse wohl beschleunigt werden. Der 60

deutsche Meilen lange Ohio-Kanal wird in nicht vollen 6 

Tagen durchfahren. —

Die Schiffbarmachung der Altmühl, die man bald zu 

Stande zu bringen hoffte, verzögerte sich von Jahr zu Jahr 

und immer fanden sich neue Hindernisse, auf die man bei 

der Vertiefung und Beschränkung auf die Normaltiefe stieß. 

Der Fleiß sollte dabei das meiste thun, fügte sich aber nur 

langsam in den ihm auferlegten Zwang. Die ohnehin schon 

schwierigen Arbeiten wurden noch dadurch vermehrt, daß man 

unterhalb Schelleneck bei Oberau auf dem Grunde des Flusses 

in der Länge von ungefähr 1300 Fuß eine harte Felsen

schichte fand, die mit einem Fangdamme umgeben wurde und 

in einer Breite von 25 Fuß bis zu einer Tiefe von 6 Fuß 

theils mit Pulver gesprengt, theils herausgebrochen werden 

mußte. Weiter abwärts nach Kelheim in einer Länge von 

18,000 Fuß fanden sich bei den für die Herstellung der 

Schiffbarmachung nothwendigen Arbeiten noch manche Stel

len, wo der Fluß, wenn auch auf die Normalbreite beschrankt, 

sich wegen des festen Bodens nicht selbst vertiefen konnte, 

sondern durch künstliche Hülfe diese herbeigeführt werden 

mußte. Es waren dies langwierige und kostbare Arbeiten, 

deren Nothwendigkeit erst erschien, als man mit der eigent

lichen Flußcorrection begonnen hatte. An anderen Stellen 

war der Fluß sehr versandet und bedurfte einer nachhaltigen
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W Hülfe, man wandte zur künstlichen Ausbaggerung des BetteS 
drei Baggermaschinen mit verbesserter Eonstruction und meh
rere Handbaggern an und benützte das herausgeschaffte Ma
terial zur Aufdeichung der Ziehwege und Uferböschungen. 
Bei Kelheim mußten die Ufermauern des Kanaltheiles zwi
schen der Schleuse und der Donau angeschlossen werden und 
obwohl nur kurz, doch wie die Schleuse selbst, auf die nähm
liche Masse gegründet werden, auf der versteckten Masse er

hob sich das Mauerwerk, zu dem man das trefflichste Ma
terial in den berühmten Steinbrüchen bei Kelheim verwendete. 
Man findet dort den berühmten Kalkstein, der feinkörnig, 

weißglänzend und marmorhart für den Bau der Ludwigs
kirche und die Festung Ingolstadt verwendet wurde, und jenen 
grünlichen Sandstein, von dem die Residenz, die Jsarbrücke 
in München und die Einmündungsschleuse in die Donau 
gebaut wurde. Die für die Uferbauten an der Altmühl 
nothwendigen Steine, welche nur eingeworfen wurden, fand 

man an den Baustellen überall im Ueberflusse, weiter auf
wärts zwischen Dietfurt und Beilngries wurde an dem so

genannten Arztberge cm Steinbruch eröffnet, der sehr schöne 
Quader von Dolomitkalk liefert, und die Steine für die 

Schleuse im Ostmaringer Thale gab. Bei Biberbach im 
Thale der Sulz oberhalb Beilngries findet sich Kalktuffstein, 
taugliche Steine gaben die am Winberg bei Neumarkt und

im Laberthale eröffneten Brüche. Die Schleusen und Brücken 

von der großen Theilungshaltung abwärts wurden von dem 

in ganz Franken bekannten bunten Wendelsteiner Sandstein 
gebaut, in der Gegend von Nürnberg und Erlangen findet 
sich ebenfalls bunter Sandstein. Von Forchheim bis Bam

berg gibt es keine Steinbrüche, welche große Quader liefern, 
doch konnte das hier vorkommende Material für die dichten 
Massen des Mauerwerks und für jene Theile der Schleusen 
verwendet werden, welche immer unter Wasser bleiben. Un
terhalb Bamberg wurde ein Steinbruch erworben, der festen 

ausdauernden weißen Sandstein für die wichtigeren Theile 
der Schleusen in der dortigen Gegend lieferte.

Nach dem Bauplane sollte zwischen der Schleuse 90 

und 91 der in einer Breite von 8 Fuß anzulegende Schiffs- 
Ziehweg aus das rechte Ufer der Regnitz kommen, da auf 
dem linken User für diesen der nöthige Raum nicht vorhan

den war und an einigen Stellen in den Fluß hineingebaut 

werden mußte, wodurch nach llmständen die Flußströmung 
eine andere dem linken Ufer und dem dort angelegten The- 
resienhaine nachtheilige Richtung erhalten konnte. Der Ma

gistrat von Bamberg erhob gegen die Anlage des Ziehweges 
auf dem rechten Ufer Reclamation, weil die Meinung ent
standen war, daß dadurch dem schönen Haine Verwüstung 

drohe die Actiengesellschaft wandte dagegen ein, daß die
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Verlegung auf das linke Ufer sehr schwierig und kostbar fei 

und die Schifffahrt erschwere, da die Zugpferde in Bamberg 

und Bug übergesetzt werden müßten. Durch eine allerhöchste 

Entschließung wurde die Angelegenheit dahin entschieden, 

daß der Schiffsziehweg auf das linke Ufer verlegt wurde. 

Der 1877 Fuß lange Nonnengraben, durch welchen die 

Schiffe von der Schleuse am Mühlwörth zum städtischen 

Krahnen an der Regnitz befördert werden, bedurfte einer Ver

tiefung feiner Sohle und Regulirung feiner Ufer, um schiff

bar zu werden. Bis zur Herstellung eines Kanalhafens, 

dessen Anlage wegen feiner Kostspieligkeit wohl noch in weiter 

Aussicht steht, dient er den Schiffen zum Aufenthalt. Er ist 

der Versandung ausgesetzt, da der am oberen Regnitzarm 

bestehende Grundablaß (der sogenannte Walterspund) fortwäh

rend und insbesondere bei mittlerem Wasserstande vielen 

Sand einführt, dessen Hinwegschaffung immer wiederkehrende 

Kosten verursacht.! Die zur Beseitigung dieses Uebelftandes 

getroffenen Maßregeln haben den gewünschten Erfolg noch 

nicht herbeigeführt.

Der Stelle gegenüber, wo früher das Wirthschastsge- 

bäude zur Windmühle genannt stand, sollte nach dem Willen 

König Ludwigs ein Denkmal errichtet werden, das als eine 

sinnige Bedeutung des großen Unternehmens, die Donau 

mit dem Main zu verbinden, eine der schwierigsten Stellen

des Kanals bezeichnen kann. Der Ausschuß der Actienge- 

sellschast, von dem Vorhaben in Kenntniß gesetzt, hatte eine 

Bitte bezüglich eines Denkmals aus die Erbauung des Lud

wig-Kanals vorbereitet, der jedoch nach der kundgewordenen 

königlichen Willensmeinung keine Folge geleistet werden 

konnte, indem das Monument nach Schwanthalers Entwürfe 

nur die Bildsäulen der Donau und des Mains mit halb 

ausgerichtetem Oberkörper auf Wasscrurnen gestützt und sich 

gegenseitig die Hände reichend, und zwei ausrecht stehende 

Figuren, Handel und Schifffahrt versinnlichend, aufnehmen 

sollte. 'Die ganze Gruppe wurde, jede einzelne Figur aus 

einem Blocke, in der Nähe des Dorfes Au bei Kclheim von 

Schülern Schwanthalers aus dem seinen Kalkstein gefertigt 

die dazu verwendeten Massen waren so gewichtig, (man gibt 

die Schwere des zur Statue der Donau bestimmten Steines 

auf 800 Centncr an), daß man sie gleich am Fuße des 

Bruches liegen lassen und ein Atelier darüber bauen mußte, 

in welchem sie an Ort und Stelle ausgemeißelt wurden. 

Mit dem Unterbau des Monumentes, für dessen Ausstellung 

ein kolosales mehrere Stunden weit sichtbares Gerüst gebaut 

wurde, begann man 1841, sobald die dazu bestimmten Gra

nitblöcke, von denen einer an 500 Centner wiegt, herbeige

schafft waren. König Ludwig besah 1842 aus seiner Durch

reise nach Bad Brückenau diese Voranftalten wie auch die
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ganze merkwürdige Strecke, wo die von ihm hervorgerufene 

Wasserstraße in einem steingemauerten Bette vom Einfluß 

der Schwabach bis zu dem letzten der Fischer'schen Fabrik

gebäude sich hinabzieht. —

Am Ende des fünften Baujahres waren in der ober

sten Kanalhaltung alle Erdarbeiten bis auf fünf der höchsten 

Erddämme vollendet, darunter als die wichtigsten, die Aus

hebung des 3,300 Fuß langen und 52 Fuß tiefen Ein- 

schnittes mit 103,000 Schachtruthen, der größtentheils in 

hartem Gestein mit Pulver gesprengt werden mußte. Die 

des Oelsbacher Einschnitts mit 80 Fuß Tiefe und 1700 Fuß 

Länge, 70,000 Schachtruthen enthaltend, und die Leitgraben, 

welche das Wasser aus dem Hausheimer-, Ketten- und 

Grubenbach der Theilungshaltung zuführen. Der Vollen

dung der fünf höchsten Dämme von 50, 60, 70 und 108 

Fuß Höhe wurde durch die Beschaffenheit der Erde, die 

man dazu verwenden mußte, aufgehalten. Diese besteht aus 

schwerer Thonerde, aus Schieferthon und aus Thonschiefer 

oder auch Kalkschiefer, Erden die sich nur langsam festsetzen 

und verwittern, daher auch, als davon hohe ziemlich steil 

ansteigende Dämme aufgeworfen wurden, Nachrutschungen 

derselben, besonders in der Basis nicht ausblieben, und die 

Nothwendigkeit, die Dämme zu verstärken, zeigte sich, als 

ihr oberster Theil zu sinken begann. Die Arbeiten in der

82,015' langen Haltung, welche größtentheils aus tiefen 

Einschnitten und hohen Dämmen besteht, verzögerten die 

gänzliche Vollendung des Kanals. Die meisten Maurerar

beiten an demselben waren bereits gebaut bis auf einige 

Brücken über die Altmühl, die durch die Verhandlungen mit 

den Gemeinden, deren Eigenthum sie sind, aufgehalten wur

den, denn alle Brücken über diesen Fluß von Dietfurt an 

mußten eine Veränderung erleiden, um den Schiffen den 

' Durchgang unter denselben möglich zu machen. — An meh

reren Stellen, mußten die Straßen eine andere Richtung 

erhalten oder auf die andere Seite des Kanals verlegt wer

den, wie bei Nürnberg, wo die Verlegung der Münchner 

Hauptstraße und der Rothenburger Straße zwei Brücken 

und bedeutende Aufdämmungen erforderten. Die Straßen 

wurden überall regelmäßiger und fester als die alten ange

legt, sämmtliche auf diese Art erbauten Strecken mögen eine 

Länge von etwa is/4 Stunden betragen. Die Schiffszieh

wege wurden in der ganzen Länge des Kanals chaussirt 

und die Dämme berast, die Ufer mit Fruchtbäumen besetzt; 

sämmtliche Schleußen- und Kanalwärterhäuser waren zum 

Theil der Vollendung nahe, ebenso die Durchlässe für die 

den Kanal durchschneidenden Gewässer und die größeren und 

kleineren Einlässe, die Grundablässe und Ueberfälle. Der 

Kanal war am Ende des Jahres 1842 an den meisten

/T9

C

3§j)

3(i

vv
4 z:

i)
0 /m4/

(Ö£ys
'X)

ß

'■0 n

C09

c
?.

2>*-(r>

'

>



? Vipi3
liKlk tMp,Mp

;^y3A <§-0 II o-g>

!W20
Stellen so weit gediehen, daß er für die Schifffahrt tauglich 

erschien, die Strecke von Nürnberg bis Bamberg, welche bis 

zur letzten Schleuße am Mühlenwörth in Bamberg 196,713 

Fuß mißt und bis auf das Niveau der Regnitz am dortigen 

städtischen Krahnen eine auf 22 Schleußen ertheiltes Gefall 

von 243,4' besitzt, konnte im nächsten Jahre zur ungehin

derten Schifffahrt übergeben werden. Deshalb erschien im 

Monat Januar 1842 eine vier Bogen starke Kanalordnung 

mit den Bestimmungen über die Einrichtung und Verwal

tung des Ludwigkanals, über die Schifffahrt auf demselben 

und die sonstige Benützung der Kanalanlagen, und über die 

Festsetzung und Erhebung der Gebühren. Unter Einrich

tung und Verwaltung des Ludwigkanals ist begriffen die 

Formation der Kanalverwaltung, welcher vier Sektions

beamte zu Beilngries, Neumarkt, Nürnberg und Bamberg 

untergeben sind, diesen liegt der Vollzug des technischen 

Dienstes und die Leitung und Controlle des Unterpersonals 

ob. Für den unteren Kanaldienst werden ausgestellt 53 

Schleußenwärter, 13 Kanalwärter, darunter in für die Er

hebung der Kanalgebühren bestimmte Einnehmer; für jeden 

der sieben Häfen ein Hafenmeister, dessen Funktion auch ein 

Schleußenwärter übernehmen kann. Der Wirkungskreis der 

königl. Kanalverwaltung erstreckt sich über die administrative 

und technische Leitung des Kanals, während die Sectionsbe-

amten nur die einzelnen Abtheilungen zu überwachen haben 

und wiederum deren Unterpersonal die ihnen übergebenen 

Strecken; die allgemeine Leitung der Geschäfte steht dem 

Vorstande der Kanalverwaltung zu. Die Vorschriften über 

Schifffahrt und über die sonstige Benützung der Kanalan

lagen beziehen sich auf die für alle Flußschiffe freigegebene 

Fahrt auf dem Kanäle, auf die Beschaffenheit unn das 

Verhalten derselben während der Fahrt und während des 

Stillliegens, und auf die Durchfahrt durch die Schleußen; 

dann auf die Ziehwege, Dämme, Ufer re. wegen ihrer Be

nützung, wie auch aus die Häfen und Lagerhäuser. Die 

Uebertretungen der Vorschriften werden nach den gegebenen 

Strafbestimmungen je nach ihrer Große mit 5—50 fl. Geld

buße oder mit Arrest von 3—14 Tagen bestraft. Der dritte 

Abschnitt der Kanalordnung handelt von der Festsetzung und 

Erhebung der Gebühren, die jedes aus dem Kanäle fahrende 

Schiff zu entrichten hat, die von der Aktiengesellschaft festge

setzten Tarife sollten nur für provisorisch gelten. — Der 

Kanal enthält vier Kanalsectionen mit Stationsraten, 10 

Erhebungsstellen, 91 Schleußen, 66 Häuser, 53 Schleußen- 

und 13 Kanalwärter. — Nach einer späteren Verordnung 

wurde der königlichen Kanalbauinspektion in Nürnberg die 

Eigenschaft einer interimistischen Verwaltung des Ludwigka

nals beigelegt und ihr der Auftrag ertheilt, sofort mit allen
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eßa &der angestellten Berechnung nöthige Summe von 600,000 fl. 

für die Ausgaben (105,000 für die Verwaltung, 12,000 

für die Erhebung, welche nur 2 Procent betragen soll), 

7000 Kosten für den Gesellschaftsausschnß, 400,000 Aktien

zinsen , 76,000 Reservefond, Dividenden.) eine Transport 

summe von 1,500,000 Etr. für die ganze Länge des Kanals 

erfordert. Der mehrere Klassen enthaltende Tarif mit seinen 

verschiedenen Frachtensätzen erschwerte wegen seiner unglei

chen Höhe die Benützung der Wasserstraße nach ihrer theil- 

weisen Eröffnung und gab Anlaß zu Klagen, doch können 

nur mit der Zeit gewonnene Erfahrungen hier nachhaltige 

Abänderungen herbeiführen, und die erwünschte billige und 

schnelle Waarenbeförderung erzielen. —

Gegenständen, welche die Kanalordnung berührten sich zu 

beschäftigen und die obwaltenden Verhältnisse zu erkunden.

Die rühmlichst bekannten Schiffbauer Gebrüder Christ 

erhielten den Auftrag Kanalschiffe als Muster zu bauen, zu 

gleicher Zeit gaben auch die Schiffer Sieber und Vogel von 

Bamberg und Seelig von Schweinfurt Aufträge zu Fahr

zeugen für den Ludwigskanal. Ihrem Beispiele folgten noch 

mehrere Schiffer und es ist zu hoffen, daß auch in den an

dern am Kanäle liegenden Schiffern, welchen das Schiffer

gewerbe fremd war und fremd sein mußte, ein solches sich 

mit der Zeit bilden wird, indem der Kanal, der Schifffahrt 

in seiner ganzen Ausdehnung eröffnet, einen größeren Ver

kehr in die Ferne und in die Nähe Hervorrufen wird. In 

Folge der Kanalordnung wurden auch Agenten für den 

Ludwigkanal ernannt, welche über alle Verhältnisse desselben 

die nöthigen Aufschlüsse geben und mit der Administration 

über den Verkehr in Correspondenz stehen, es sind deren in 

und außer Bayern 41 an allen größeren Handelsplätzen, 

von welchen eine Zulenkung von Gütern für den Kanal 

erwartet werden darf. Dem Entwürfe der Kanalgebühr 

wurde der Durchschnittspreis der Landfracht für eine gleiche 

Strecke zu Grund gelegt und ein Dritttheil des Betrags 

derselben als Durchschnittspreis der Kanalgebühr angenom- 

Diese beträgt 24 kr. per Etr., was nun die nach
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Die Bauten größerer Kanäle zeigen, daß während der 

Ausführung überall unvorhergesehene Ereignisse eintraten, 

welche nicht nur die vorherbestimmte Bauzeit, sondern auch 

die Veranschlagssummen bedeutend überschritten und dabei 

standen nicht immer Terrainschwierigkeiten denselben entgegen, 

wie dies bei dem Ludwigskanal der Fall ist. Die bayerische 

Staatsregierung unterließ nichts, um das große Werk aus 

eine seines erhabenen Gründers würdige Weise zu fördern
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hinreichend tiefes Fahrwasser zu erhalten, so daß die Kanal

schiffe nicht nöthig haben am Ende des Kanals ihre Ladung 

zu löschen und Rhein- und Donauschiffe den Kanal transi- 

tiren können. Der Verkehr aus der Donall itahm aus er

freuliche Weise zu, besonders bemerkbar war dies an der 

Spedition von Handelsgütern von Regcnsburg abwärts, 

das der Kommune Passau eigene Niederlagsrecht wurde als 

dem Donauhandel belästigend abgelöst. Welche Regsamkeit 

dieser entwickeln kann, läßt sich aus dem Umstande entneh

men, daß in Wien jährlich 5 bis 6000 Fahrzeuge stromab

wärts und von Ungarn über 1000 aufwärts gehen. Durch 

die Schiffbrücke von Pesth passiren jährlich an 10,000 be

frachtete Fahrzeuge, von denen die größeren bereits 6-8000 

Etr. laden. Die Frequenz auf dem Maine und der Donau 

kann nur progressiv zunehmen, daß sie aber, so bald billige 

Fracht eintritt, einen eingreifenden Umschwung nehmen und 

die Absicht, in der König Ludwig den Kanal schuf, sich 

rechtfertigen wird, daran kann Niemand zweifeln, der die 

Verhältnisse genau erwägt. Ein Beispiel aus ben vielen 

hieher Gehörigen wird genügen. Im Jahre 1843 war in 

Süddeutschland großer Mangel an Cerealien; Aengstliche 

befürchteten felbft eine HungerSnoth. Ungarn eines der 

fruchtbarsten Länder der Welt, könnte in Zeiten des Miß

wachses vollkommen aushelfen und zeigt auch sonst eine

und in den Haupt- und Nebenanlagen zweckmäßig auszu

statten. Die Berichte, welche den bis 1842 alle Jahre in 

Frankfurt am Main stattgefundenen Generalversammlungen 

der Actiengesellschast vorgelegt wurden und die Verhand

lungen derselben, gaben darüber die erfreulichsten Nachweise 

und widerlegten die hie und da auftauchenden Gerüchte 

von dem Nichtgelingen des Kanalbaues, da der Ausfüh

rung desselben unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen stün

den, während im Anfange des Jahres 1843 der Kanal von 

Nürnberg bis Bamberg so weit hergestellt war, daß er den 

Anforderungen an eine Wasserstraße vollkommen entsprach 

und man der begründeten Hoffnung Raum geben durfte, 

die bei dem Baue der obersten Haltung hervorgetretenen 

Schwierigkeiten dauerhaft überwinden zu können. Die Re

gierung war unablässig bemüht, den Verkehr auf den Haupt- 

stüssen zu heben, sämmtliche Mainstädte hatten 1837 einen 

Vertrag wegen der Schifffahrt zwischen sich geschlossen und 

trafen jetzt, da die Verhältnisse sich viel günstiger zeigten, 

so daß Erleichterungen der Frachtsätze eintreten konnten, das 

Uebereinkommen, eine Rangfahrt mit Frankfurt, Mainz und 

Köln einzurichten. Auch bildete sich eine Aktiengesellschaft, 

welche auf dem Maine eine Dampfschifffahrt ins Leben rief 

und dafür eine Koncession von 50 Jahren erhielt. An der 

Correction des Maines wurde unausgesetzt gearbeitet, um
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aufgelöst und die Vorstände derselben Freiherr von Pech

mann und Friedrich Beyschlag zum ordentlichen Dienst bei 

der obersten Baubehörde einberufen. Die Sectionsinge- 

nieure sollten die wenigen noch übrigen Arbeiten fördern, 

bis bei der Vollendung des grandiosen Werkes die Kanal

administration ins Leben getreten; als einstweiliger Vorstand 

wurde der zur Kanalbau-Inspektion berufene bisherige Sek

tions-Ingenieur M. Hartmann mit dem Titel als Regie

rungsrath ernannt, und ihm für den wirthschaftlichen Be

trieb ein Funktionär beigegeben. — In der achten zu Nürn

berg abgehaltenen Generalversammlung der Aktionäre des 

Ludwig-Kanals wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, 

Nürnberg zum Sitz des permanenten Ausschusses und aller 

künftigen Generalversammlungen zu bestimmen. Die könig

liche Kanalbau-Inspektion hatte eine Bekanntmachung ver

öffentlicht, nach welcher der Kanal zwischen Nürnberg und 

Bamberg zur Benützung nach den allerhöchsten Bestimmun

gen am 5. Mai 1843 geöffnet werden sollte, bis dahin soll

ten auch alle Anstalten und Vorrichtungen zum Ein- und 

Ausladen an den Kanalhäfen und zum Schutz der dort la

gernden Güter bis zur Herstellung geeigneter Lagerhäuser 

getroffen sein. Der bisherige aus Aktionären bestehende Aus
schuß zu Frankfurt wurde, nachdem seine Mitglieder ihr C'% 

Mandat der Generalversammlung übergeben hatte, aufgelöst,

Masse von Rohstoffen. Während nun in Bayern der Schüs

sel Waizen mit 20 fl. und die Gerste zu 11 fl. bezahlt wurde, 

kosteten beide Fruchtgattungen nur 7 und 3 fl. dort. Die 

Transportkosten können von Pest nach Regensburg höchstens 

ü fl. betragen und somit bot sich Spielraum zu Spekula

tionen dar, doch wurden diese durch den Hinblick aus die 

Mangelhaftigkeit der Wasserstraße niedergehalten, denn Nie

mand konnte bestimmen, welche Zeit der Transport auf ge

wöhnlichen Schiffen auswärts erfordere, die Schleppdampf

schiffe, deren Bau jetzt, da die Donau-Dampfschifffahrt 

Staats-Institut geworden ist, vorbereitet wird, hätten die 

wohlfeilen ungarischen Erzeugnisse in wenigen Wochen bis 

nach Ulm bringen können, anstatt daß man dazu Monate 

brauchte. An der Reinigung und Rectificirung des Donau- 

und des Mainbettes wurde zwar unausgesetzt gearbeitet und 

bedeutende Summen daraus verwendet (von 1838—1842 für 

den ersteren Fluß 300,000 für den letzteren 600,000) und 

auch die Schiffbarmachung der Nebenflüsse in Berathung 

gezogen, doch bleibt in dieser Beziehung immer noch viel 

zu wünschen übrig, namentlich wird die Schifffahrt auf dem 

Maine noch durch Brücken und durch Wehre sehr ge

hemmt. —
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Im Januar 1843 wurde auf königlichen Befehl die 

in Nürnberg bestandene Bauinspektion des Ludwig-Kanals
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Bein neuer gewählt, bestehend aus dem ersten Direktor kgl. 

Bankier Dürnhöfer zu Nürnberg, und Landrichter Wül- 

fert zu Neumarkt, Dr. v. Hornthal zu Bamberg, Kaufmann 

Zinn, Bankier Cnops, Dr. Kreitmaier in Nürnberg zu Mit

gliedern. Um die Verbindung des Hauses Rothschild mit 

dem glorwürdigen Kanalunternehmen eine state Erkennbar

keit zu sichern und die dankbare Erinnerung der während 

einer Reihe von Jahren persönlich von den Herrn A M. 

u. C. M. Freiherrn von Rothschild mit vollkommener Hin

gebung geführten Leitung der gesellschaftlichen Angelegen

heiten zu bethätigen, wurde das einem der Chefs desselben 

gebührende Directorinm des Ausschusses in ein Ehrendirec- 

torium verwandelt. Der Ausschuß entwickelte eine bedeut

same Thätigkeit und hielt monatlich mehrere Versammlungen, 

in welchen viele auf die Vollendung, Belebung und Be

nützung des Kanals bezügliche Gegenstände besprochen wur

den. Der Kanalverkehr, besonders am Hafen zu Nürnberg 

wurde in Vereinbarung mit der Kanalverwaltung und dem 

Handelsstande daselbst geregelt, so viel es die Umstände 

erlaubten, und auf dem Kanäle neben der satzungsmäßigen 

Freiheit der Schifffahrt auf dem Kanal strenge Ordnung 

herbeigeführt, ebenso eine Ordnung für die Floßfahrt vor

bereitet. Die Kosten des Ausschusses und des Bureau's 
d. h. der Gesellschaftsverwaltung sollten nach einem K. Mi

nisteriell-Rescript vom 24 Sept. 1843 einstweilen aus den 

Erträgnissen des theilweise eröffneten Kanals bestritten wer

den. Sämmtliche Mitglieder des neu erwählten Ausschusses 

erklärten, obwohl die früheren Mitglieder des Ausschusses 

einen ständigen Jahresgehalt bezogen, zur Zeit einen solchen 

nicht in Anspruch zu nehmen. Die bevorstehende Eröffnung 

des Ludwigkanals, wenn auch nur theilweise, erregte die 

größte Aufmerksamkeit in nahen und fernern Kreisen und 

die verschiedenartigsten Fragen über feine Rentabilität, Halt

barkeit, seine zukünftige Stellung zum Handel und zu der 

der Vollendung nahen Eisenbahn nach Bamberg wurden ausge

worfen und beantwortet. Am meisten Anstoß erlitt der Um

stand, daß weder Bauzeit, noch Bausumme eingehalten 

wurde und die Anschläge bei der Ausführung der einzelnen 

Abtheilungen und der Maurerarbeiten in der Regel das 

Doppelte überstiegen. Man mußte der Actiengesellschast 

einen Zeitpunkt der Vollendung des Werkes bestimmen, und 

dieser hätte auch eingehalten werden können, betrachtet man 
aber die Solidität bei der Ausführung "der Bauwerke des 

Kanals, seiner Zubehörungen und Nebenanlagen die bei dem 

Fortschreiten des Baues oft unerwartet schnell eingetretenen 
Hindernisse, so wird jeder Sachverständige gestehen, daß 

bisher alles Mögliche geleistet worden war und die mit der 

Ausführung betrauten Ingenieure alles Lob verdienen. Daß
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Mißgriffe vorkommen, darf so hoch nicht angerechnet werden, 

zumal da diese nirgend von Bedeutung waren und auf die 

Hauptsache nicht den geringsten Einfluß ausübten. Die 

allerdings sehr bedeutende Ueberschreitung der Bausumme 

läßt sich erklären aus der durch die Zeitverhältniffe hervor

gerufenen Erhöhung des Grundwerthes, des Arbeitslohnes 

und der Materialpreise, dann kommen noch Ausgaben dazu, 

an die man bei der Entwerfung des Planes für den Ka

nalbau gar nicht gedacht hatte. Da die Kanalbau-Aus

führung als Angelegenheit einer Privatgesellschaft betrachtet 

wurde, so flößen höchst beträchtliche Summen an Tar-, 

Stempel-, Laudemial-, Postportogebühren und anderen Ge

fällen in die Staatskassen, wie z. B. die königl. Post allein 

bis Ende Juni 1842 die Summe von 32,463 fl. eingenom

men hat.

zen Linie bis Nürnberg hatten sich an den Ufern und Häfen 

des Kanals eine Menge Neugieriger gesammelt, namentlich 

aber in Nürnberg, wo die meisten, aus Unkunde der Sach

lage, bis tief in die Nacht der Ankunft der Schiffe harrten. 

Mancher Pfahlbürger, der an altem Hergebrachten hängend 

gegen alles Neue ein Borurtheil hegt und nur widerstrebend 

den Forderungen der Zeit langsamen Schrittes folgt, hatte 

kopfschüttelnd den Kanal und seinen geräumigen Hafen all- 

mählig sich mit Wasser füllen sehen, er hatte von Damm

brüchen gehört, die erfolgen könnten, wenn schwer beladene 

Schiffe auf dem Kanäle führen, betrachtete er die ganze 

Sache mit Mißtrauen und folgte nur dem Zuge der Neu

gierigen, die den ersehnten Ankömmlingen weit entgegen 

gingen, um sich darin zu bestärken. Doch alle Vermuthun

gen über das lange Ausbleiben der Schiffe, alle Definitio

nen über die Unmöglichkeit einer Schifffahrt auf dem Kanal 

machte das Nahen der Schiffe, die gleich Schwänen mit 

breiter Brust auf der spiegelplatten Wasserfläche daherzogen, 

ein Ende. Staunen erfaßte die meisten über das unge

wohnte Schauspiel, denn gar manche hatten noch kein an

deres Wasserfahrzeug als kleine Kähne gesehen, doch als 

das erste Schiff in die letzte Schleuse bei Nürnberg einge

fahren war und nach Schließung der Schleusenthore das 

Wasser in der Kammer stieg und dieses allmählig so weit
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Am 6 Mai 1843 fuhren die ersten Schiffe festlich ge

schmückt unter angemessener Feierlichkeit und Kanonendonner 

auf dem Ludwigkanale mit voller Ladung von Bamberg nach 

Nürnberg ab und eröffneten somit den einen Theil des Ka

nals. Es waren die Boote des Schiffermeister Sieber von 

Bamberg und des Frachtführers und konzessionirten Kanal

boten Messerer von Nürnberg. Eine Deputation des Ma

gistrats und mehrere Mitglieder der Handelskammer von 

Oberfranken gaben den Schiffen das Geleite. Auf der gan-
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erdröhnten, der Jubelruf der Landbewohner vermengte sich 

mit den vollen Tönen mehrerer Sänger auf dem Schiffe 

und alle schienen sich der freudigen Hoffnung hinzugeben, 

bald die Segnungen genießen zu können, welche das Riesen

werk über des Vaterlands Gauen verbreiten wird. — Die 

in dem Kanalhafen liegenden Schiffe erfreuten sich eines 

zahlreichen Besuches von Seite der Bewohner Nürnbergs, 

besondere Aufmerksamkeit erregten die größeren Schiffe der 

ersten und zweiten Klasse durch ihr stattliches Ansehen und 

den aufgesteckten Flaggenftock sammt den flatternden Wim

peln, ferner durch seine Neuheit überraschenden Anblick ge

währte der Hafen als am 25. August dem Geburts - und 

Namensfeste des hohen Gründers des Kanals zu Ehren 

alle Schiffe im Festschmuck prangten. Selbst einige Luft

fahrten wurden von größeren Gesellschaften nach Erlangen 

und Bamberg veranstaltet. Im August fand versuchsweise 

auch eine Beschiffung des Kanals jenseits Neumarkt statt. 

Das Handlungshaus Gebhard in Nürnberg hatte nach ein

geholter Bewilligung der Kanalinspection zu diesem Zwecke 

einige Schiffe mit Brettern beladen, §us der Gegend von 

Deggendorf die Donau heraufgehen lassen, diese gelangten 

auch nach Besiegung einiger Schwierigkeiten auf der Alt

mühl in den Kanal und auf diesen nach Neumarkt, von wo 

aus die Ladung auf der Achse nach Nürnberg geschafft

hob, daß es auf der höher liegenden Strecke seinen Weg in 

den nahen Hafen fortsetzen konnte — da erscholl aus aller 

Mund ein begeisterter Jubel, denn man sah ja das Unglaub

liche vor Augen, und mancher, der kurz vorher in allen mög

lichen Deductionen sich als Gegner des Kanals gezeigt hatte, 

wurde jetzt zum begeisterten Propheten, der die Schätze der 

fernsten Länder seiner Heimath zuschwimmen sah und von 

überseeischen Verbindungen sprach. Eine Gesellschaft Nürn

berger, den Generallieutenant Fürst Thurn- und Taris an 

der Spitze, war nach Erlangen geeilt und hatte von Bruck 

aus auf dem ersten Schiffe die Fahrt nach dem Kanalhafen 

bei Nürnberg mitgemacht, in dem es gegen Abend anlangte, 

begrüßt von einer großen Menge Zuschauer und Böller

schüssen. Etwas später traf das Schiff Messerer's ein. Am 

nächsten Tage folgte ein mit 100 Faß Steinkohlen befrach

tetes Schiff, dem Kaufmann Keilholz gehörig, von Bamberg 

auf; bis zum 27. Mai waren schon 31 Schiffe mit der Ge- 

sammtfracht von 5551 Ztnr. im Nürnberger Hafen einge

laufen. Den ersten Versuch von Nürnberg aufwärts machte 

der Bauunternehmer Wadenklee mit seinem Schiffe bis Wen

delstein, die darauf befindlichen Fahrlustigen waren nicht 

wenig über die herrliche Begrüßung überrascht, mit der das 

Schiff überall von den Landbewohnern empfangen wurde. 

Die bei allen ländlichen Festen unvermeidlichen Böllerschüsse
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c*'schifft. Die Organisation des Verwaltungdienstes nahm die 

vollste Thätigkeit der Kanaladministration in Anspruch, denn 

es galt hier eine Sache zu ordnen und zu leiten, die als 

neu entstanden von Seiten des verwendeten Personals und 

des den Kanal benützenden Publikums stets Anlaß zu An

sragen und Erörterungen gab. Es mußte das für den An

sang erforderliche Dienstpersonal bestellt, dieses in den ihm 

zukommenden Verrichtungen unterwiesen werden, Lagerhäuser, 

Krahne», Wagen und andere Vorrichtungen zur Erleichte

rung des Schiffverkehrs waren herzustellen und die Ge

schäftsordnung zu handhaben. Zu den Bau von Muster

schiffen waren 25000 fl. bestimmt worden, es wurden in 

Riedenburg fünf Fahrzeuge mit einigen zugehörigen Bedie

nungsnachen erbaut und mit Einrüstungen, Verdecken, Be- 

schlägtheilen, Takelwerk und Masten versehen, ebenso wur

den auch in Bamberg fünf Schiffe gefertigt, von den beiden 

in Ruhrort erbauten eisernen Schiffen erhielt das eine seinen 

Standpunkt in Nürnberg, das andere in Bamberg. Der 

Verkehr auf dem Kanäle erlitt eine Unterbrechung am 21. 

Juni 1843. indem zwischen Poppenreuth und Erlangen cm 

Durchbruch der Böschung erfolgte, deren Herstellung einige 

Tage Arbeit erforderte. Ein größerer Uebelstand kam bei 

dem Schwarzach- Brück-Kanal zum Vorschein, es zeigte sich 

die Nothwendigkeit dieses schöne Gebäude abzutragen. —

wurde. Die kurze Zeit der Kanaleröffnung allein schon ließ 

den Vortheil gewahren, welchen der Transport auf demsel

ben bieten konnte, die Schiffer und Spediteure, der Han

dels- und Gewerbstand von Nürnberg, Regensburg, Bam

berg, Fürth und anderen Orten sahen erwartungsvoll der 

Zeit entgegen, wo der Kanal ungehindert in seiner ganzen 

Länge befahren werden konnte. Man hatte jetzt nicht sowohl 

die Größe des Reinertrages im Auge, sondern beurtheilte 

nur den Nutzen des Unternehmens und den Vortheil, wel

chen dieses in staatswirthschaftlicher Beziehung bringen werde. 

Denn es zeigte sich, daß die Wafferfracht fast so schnell als 

die Landfracht ist und kaum ein Viertel derselben kostet, 

zudem war die Kanal-Verwaltung noch ermächtigt, 30 Pro

zent an den Gebühren nachzulassen. Natürlich fehlte es 

anfangs an zu transportirenden Gütern, doch belebte sich 

nach und nach der Verkehr und übertraf selbst die Erwar

tungen der Behörden; in einem Zeitraum von etwas mehr 

als sechs Monaten waren bei den Einnehmereien im Gan

zen 2195 Schiffe mit einer Ladung von 395,324 Centnern 

abgegangen. Die Gebühren dafür betrugen 10,440 ft. Der 

größte Theil der auf dem Kanäle gehenden Gegenstände 

bestand in Getreide, Holz und Steinen aus den nahe liegen

den Steinbrüchen. Handelsgüter wurden weniger verschickt, 

dagegen an Eisenbahnbau-Gegenständen 06,546 Eentner ver-
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König Ludwig hatte die Absicht zu erkennen gegeben, 

auf seiner im Juni statt findenden Reise nach Aschaffenburg 

seine ruhmvolle Schöpfung in Augenschein zu nehmen, und 

deshalb wurde von Seite der städtischen Behörden überall 

Sorge getragen, die Häfen angemessen zu decoriren. Im 

Hasen zu Nürnberg hatten alle Schiffe sich mitFlaggen und 

Wimpeln geschmückt, aus der dem Kai gegenüber liegenden 

Seite erhob sich auf hohem Maste die bayerische Flagge, an 

welche sich die der Zollvereinsstaaten nnd sämmtlicher See

mächte anreihten. Der Monarch von den Bau- und städti

schen Behörden und den Ausschußmitgliedern der Actienge- 

sellschast empfangen, erwiederte auf die Anrede des Präsi

denten der achten Persammlung der Actionäre, Bürger
meister Binder von Nürnberg, daß "Nürnbergs Gedeihen 

fortwährend ihm am Herzen liege und daß sein väterlicher 

Wunsch und seine Hoffnung erfüllt sei, wenn der Ka

nal dazu beitrage, dann besichtigte derselbe einige mit den 

Nationalfarben und Blumengewinden geschmückte Schiffe und 

nahm auf dem Fahrzeuge des Schiffers Schneider von Bam

berg, dem größten der vor Anker liegenden Schiffe, aus der 

Hand eines Matrosen ein Glas Wein, das er auf das 

Wohl der Stadt Nürnberg leerte. Die an den Ufern und 

an den hohen aufgedammten Straßen versammelte Menge 

dankte mit dem donnernden Rufe: »Es lebe der König!»

Des Besuches auf dem Schiffe des Schiffers Schneider er

wähnte der Monarch mit Vergnügen in Bamberg, wo er 

Nachmittags ankam, er äußerte sein Wohlgefallen über 

die schönen Mainschiffe unter Hinweisung auf die Zukunft, 

welche aus dem Handelsverkehre dessen Träger der Kanal 

sei, für die Stadt Bamberg erblühen werde. — Im Sep

tember desselben Jahres machte der Kronprinz und dessen 

erlauchte Gemahlin mit ihren hohen damals in Nürnberg 

wenige Tage verweilenden Verwandten eine Kanalfahrt nach 

Poppenreuth und gab in huldvollen Ausdrücken seine Theil

nahme und Freude an dem Gelingen des großen Werkes zu 

erkennen. — Der Ausschuß der Actiengesellschaft hatte die im 

Herbste zu Bamberg versammelten Architekten und Inge

nieure eingeladen, eine Fahrt auf dem Ludwigs-Kanäle zu 

machen, dessen Durchführung das allgemeine beifällige Lob 

derselben bei der näheren Besichtigung erhielt. In der 

Schleuse bei Bughof brachte Professor Stier dem Könige 

Ludwig von Bayern, dem Vollfichrer des großen Gedankens, 

den der thatkräftige Karl der Große nicht ins Leben zu 

rufen vermochte, dem Verbinder des nordischen und 

schwarzen Meeres, dem Vereiniger deutscher Stämme, ein 

Lebehoch, welches viermal laut schallend aus der Tiefe der 

Schleuse emporstieg. Auch des ersten Baumeisters des Ka

nals, Freiherrn von Pechmann, wurde freundlich erwähnt und

o1
nt

C

.*>

'S

^s5
r>

Sn r>
C *©• 12

sL
\



£
v2

Ir<t« i§ <►§>
»D, r

bei der Herausfahrt auS der Schleuse die Aktiengesellschaft 

mit einem Hoch begrüßt. —

Die Arbeiten in dem noch nicht vollendeten Theile des 

Kanals wurden mit unermüdeter Thätigkeit fortgesetzt, doch 

war das Baujahr 1843 ungünstiger als alle vorhergehenden, 

der langanhaltende Regen beschränkte viele Arbeitstage und 

verursachte einen hohen Wasserstand der Altmühl. Die 

Flußarbeiten erlitten dadurch eine unliebe Verzögerung, die 

Arbeiter konnten nicht zusammengehalten werden und dann 

übte auch die eintretende Theuerung vielen Einfluß auf die

selben. Der Altmühlfluß machte zur völligen Herstellung 

für die Schifffahrt noch viele Arbeiten nöthig, zwar waren 

die zu seiner möglichsten Geradeleitung entworfenen Durch

stiche sämmtlich ausgeführt und bis zur Normalbreite er

weitert, doch konnte die Vertiefung des Bettes nur langsam 

vorwärts schreiten und bedurfte stets einer künstlichen Nach- 

hülse. Mehr als 14,000 Schachtruthen Sand wurden durch 

Baggermaschinen herausgeschafft, das dadurch gewonnene Ma

terial verwendete man zum Auswerfen von Ziehwegen und 

Uferböschungen, die durch Steinprismen und Steinpflaster 

gesichert 17,800 lausende Fuß betragen. Die meiste Nach

hülfe Lurch Ausbaggern bedurfte die Strecke zwischen Gundel- 

fing und Meihern. Die Länge des schiffbar gemachten Alt

mühlflusses mit Einrechnung der künstlichen Wasserstraße

zwischen diesem und der Donau beträgt 117,221 Fuß und 

die senkrechte Erhebung von dem niedrigsten Stand der Do

nau bis zum Anfangspunkt des Kanals an der Schleuse bei 

Griesstetten 07,4'. So weit es der Wasserstand der Alt

muhl zuließ, wurde der Bau der zwei Stauwehre bei Grons

dorf und am Scholtenhof, das letztere hat eine Breite von 

266 Fuß, thätigst betrieben, die Baustellen waren mit einem 

Fangdamme umschlossen und der Felsengrund geebnet wor

den. Durch die Aufstauungen, welche mit Kammernschleusen 

umgangen werden, hat man dem unteren Theile der Alt

mühl bis oberhalb Schelleneck die Fahrtiefe von 5 Fuß ge

sichert. Die Schleuse bei Scholtenhof steht mitten in der 

Altmühl und ist zu beiden Seiten mit verschließbaren Wehr

öffnungen in Verbindung gesetzt, auf der rechten Seite des 

Fahrwassers befindet sieb ein" 1600 Fuß langer Leitdamm, 

welcher dieses von der Flußrinne des Hochwassers scheidet. 

Die Flußrinne ist oben am Schleusenhaupte durch das Stau

wehr geschlossen, am unteren Ende aber, mit einer für die 

Schiffszugpferde bestimmten Boguchängwerksbrücke überbaut. 

Gleich unter dieser Schleuse beginnt der Gronsdorfer Schleu

senkanal, an dessen Ende die Schleuse sich befindet, an 

seiner oberen Spitze ist das Stauwehr als abgesondertes 

Bauwerk. — Die Ausführung dieser bedeutenden Bauten 

wurde besonders dadurch aufgehalten, daß dem Flusse fort-
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serstand herzustellen und zu regulireu, werden an diesen Schleu

sen Stauwehre gebaut, welche bei den Schleusen an Mühl

bach und Heidhof gesondert für sich bestehende Werke sind, 

bei den andern sind sie mit den Schleusen selbst verbunden. 

Bei Heidbof wurde ein Steinwurf in Form eines Ueberfall- 

wehrs in das alte Flußbett gelegt, um durch diese Auf

stauung den Schiffen den Uebergang über diese seichte Stelle 

auch bei geringerem Wasserstande möglich zu machen, ein 

Verfahren das auch nöthigen Falls bei den andern Schleu

sen bis zur Vollendung der Stauwehre Anwendung finden 

wird. Bei Prunn und Pillhausen sind ebenfalls zwei neue 

Schleusen mit besonderen Schleusenkanälen, die dazu gehöri

gen Stauwehre bestehen für sich. Die meisten dieser schwie

rigen und kostspieligen Bauten gehen ihrer Vollendung ent

gegen. Die Altmühl bedurfte, um jeder Zeit den Schiffen 

zugänglich zu sein, die umfassendsten Arbeiten, denn ihr Bett 

ist sehr ungleich, während sie an den meisten Stellen 5 Fuß 

Tiefe hat, findet man an einigen kaum etwas über 3 Fuß, 

dagegen schwillt sie, die durch enge Thäler sich windet, bei 

Regenwetter ungemein schnell an. Im Jahre 1845 stieg sie 

15 Fuß über das gewöhnliche Niveau. Die Fundation der 

Schleusen wurde durch den wechselnden Wasserstand der Alt

mühl ungemein erschwert, die Baugruben konnten nur durch 

Anwendung von Dampf- und Pferdekräften vom Wasser

während wenigstens die größere Hälfte seines Bettes offen 

gelassen werden mußte, die Arbeit erforderte bedeutende Um

fangsdämme, daher die Fundation nur stückweise geschehen 

konnte. Der trockne Sommer 1842 zeigte, daß das bei der 

Schiffbarmachung der Altmühl bis jetzt verfolgte System (die 

Anlage von Durchstichen und Einschränkung des Flusses auf 

die normale Breite mit emigen Schleusen zur Umgehung 

der Mühlwehre) den gewünschten Erfolg nicht erziele, es er

gab sich die Nothwendigkeit, den Fluß in einen Kanal um

zuwandeln durch die Erbauung von sieben weiteren Schleu

sen mit Stauwehren, durch welche der Wasserstand nach 

Bedürfniß regulirt werden kann und die Fahrtiefe von 5 

Fuß gesichert ist. Die Donau und der Main haben nun 

auch Stellen, die in heißen Sommern kaum 4 Fuß Fahr

wasser bieten, aber es war der Actiengesellschaft eine bestän

dige Fahrtiefe von 5 Fuß, die der Verfasser des Entwurfs 

zum Kanalbaue garantiren zu können glaubte, zugesichert 

worden, sie bestand deshalb auf der Durchführung der 

dadurch bedingten Bauten. Von Griesstetten bis Rieden

burg werden demgemäß fünf neue im ursprünglichen Kanal

plan nicht angeführte Kammerschleusen ausgeführt, diese be

stehen theils in besonderen Schleusenkanälen bei Mühlbach 

und Haidhof oder sind in den Fluß selbst gebaut, bei Dei- 

sing, Eggersberg und Gundelfing. Um den normalen Was-
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Fuß durch 20 Schleusen mit 8, 5 bis II, 6 Fuß Fall

hohe um 205,34 Fuß. Die Verdichtungsarbeiten auf dieser 

Strecke waren von großem Umfange, besondere Aufmerksam

keit wurde aus die im Sandboden gegrabenen Haltungen ober

halb Berching verwendet. Am sogenannten Ottersbühl zwischen 

Beilngries und dem ehemaligen Kloster Plankstetten, wo der Ka

nal von der westlichen Richtung in die nördliche übergeht und auf 

der vorspringenden Bergspitze aus eingestürzten Felsen des 

Kalksteingebirges gegründet ist, zeigte sich die bis jetzt überall 

mit Erfolg angewendete Verdichtungsweise mit getrübtem Was

ser als unwirksam, selbst als man die etwa 300 Fuß lange 

Strecke mit einer i—2 Fuß dicken Thonlage stellenweis 

überkleidete und die größeren Klüfte des locker auf einander 

liegenden Steingerölls mit Thon ausstampfte, sank, sobald 

man das Wasser im Kanäle höher stellen wollte, die Sohle 

an vielen Stellen ein und es bildeten sich trichterförmige 

Vertiefungen, durch welche das Wasser abfloß. Den unten 

lieg nden Feldern und Wiesen erwuchs dadurch erheblicher 

Schaden. Die Kanalsohle und die beiderseitigen Böschun

gen, so weit sie vom Wasser bespühlt werden, wurden nun 

bis aus das Felsenlager, das i—4 Quadratfuß im Quer

schnitt haltende Klüfte und fortlaufende Höhlungen enthält 

und nur wenige Fuß unter der Kanalsohle beginnt, ausge

graben, und nachdem man den Felsen mehrere Fuß tief aus

entleert werden und oft mußte man die Arbeiten tagelang 

aussetzen. Wo man aus keinen Felsengrund kam, wurde ein 

Rost an 10 Fuß Tiefe gelegt, oft stieß man beim Aufgraben 

auf Quellen, deren Beseitigung viele Mühe kostete, der ver

schiedenen Krümmungen des Flusses nickt zu gedenken, welche 

namentlich unter Riedenburg auffallend sind und leicht noch 

an dem alten Bette erkannt werden. Eine derselben bildete 

durch ihren Rücklauf ein förmliches verschobenes Omega. 

Die Stauwehre nehmen meistens die Breite des Flusses ein. 

Je nach Bedürfniß werden mehr oder weniger starke breite 

Stäbe, Stecken genannt, neben einander in schiefer dem Lause 

des Flusses entgegengesetzter Lage eingefügt, wodurch das 

Wasser weit aufwärts gestaut wird und das Schiff das nö
thige Fahrwasser erhält, um in die Schleuse oder aus ihr 

zu kommen Der Wärter muß bei dem Ausheben und Ein

setzen der Stäbe vorsichtig sein, indem der Andrang des 
Wassers groß ist, jeder einzelne Stab muß rasch eingesetzt 

und darf nur auf die Kante gewendet heraufgezogen werden, 

nicht mit der platten Seite, sonst läuft man Gefahr in den 

Fluß geschleudert zu werden.

Der Kanal erhebt sich vom Dorfe Griesftetten, wo die 

Schiffe aus der künstlichen Wasserstraße in die Altmühl mit

telst einer Schleuse gebracht werden, bis zum Anfang der 

Theilungsbaltung in einer Längenausdehnung von 99,800
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jA r«kCAbtheilungen durch Querdämme geschieden und mit Wasser 

versuchsweise angefüllt. Doch mußte man dabei die größte 

Vorsicht anwenden, weil alle Aufdammungen aus unverwit

tertem Thonschiefer bestehen, die Durchsickerung war deshalb 

bedeutend und es zeigte sich die Nothwendigkeit, wollte man 

größere Nachrutschungen der Massen verhüten, die hohen 

Dämme durch Verbreiterung ihres Fußes mittelst lagen weiß 

festgestampfter Erde zu verstärken, es mußte ihr Untergrund 

entwässert nnd das Kanalbett verdichtet werden. Das Fort

gleiten der Erde am Dammfuße im Kettenthale hörte lange 

nicht auf und konnte selbst nicht durch eine Reihe tief einge

rammelter Pfähle verhindert werden. Die Erde häufte sich vor 

diesen an oder drückte sie durch ibr Gewicht um, da fie nicht 

zu widerstehen vermochten. Unerklärlich fast blieb die Sache, 

bis endlich am Fuß des Dammes Wasser sich zeigte, und 

dieser erhielt erst Festigkeit als man durch einen eingetriebe

nen Stollen das gesammelte Wasser beseitigte. Vor der Auf

führung des Dammes hatte sich keine Spur einer Quelle 

neben dem durch das Thal fließenden Bach gezeigt, sie war 

durch die Erdmasse erdrückt worden und hatte sich einen Aus

weg nach oben gemacht, der Grund wurde weich und des

halb kam das Nachgeben des Dammes. Bei dem Damme 

über das Grubertbal mußte man aus gleicher Ursache einen 

Stollen eintreiben, obwohl man vorher nach den gemachten

gebrochen und die in der Tiefe befindlichen Spalten und 

Klüfte ausgemauert hatte, wurde wieder Erde darüber ge

worfen. Ob es gelungen ist, dem Wasser alle Durchgänge 

zu verstopfen, wird die Zeit lehren, es ist leicht möglich, daß 

durch das auf dem locker aufgeschütteten Steingerölle ruhende 

Gewicht Veränderungen in der Lage der Felsen sich ergeben, 

die dem Kanäle Nachtheile bringen, so wie auch die auf 

dem Bergabhange zwischen dem Kanäle und der Sulz ent

springenden Quellen den nächste» Anlaß zu Beschädigungen 

geben können.

Den meisten Grund zur Besorgniß bei der Ausführung 

gab die große meistens aus tiefen Erdeinschmtten und hohen 

Aufdämmungen bestehende Theilungshaltung, welche an die 

anstoßenden Kanaltheile nördlich gegen Nürnberg und süd

lich gegen Griesstetten das Wasser abzugeben hat. Die 

Strecke Sengerthal, wo die letzte Schleuse aufwärts von 

Kelheim sich befindet, bis Neumarkt hat 24,000 Fuß Länge 

und enthält den großen 16,000' langen Einschnitt, der zahl

reiche und ergiebige Quellen besitzt. Im Kanalhafen von 

Neumarkt mündet der Leitgraben der Schwarzach, welcher 

das Hauptspeisewasser des Kanals bringt, ein. Von Neu

markt bis Kettenbach, ebenfalls eine Strecke von 24,000 Fuß 

Länge, mußten 9 Dämme von verschiedener Höhe aufgewor

fen werden, im Herbste des Jahres 1843 wurden einzelne
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Erfahrungen dem allenfalls erscheinenden Wasser mehrere Aus

flußöffnungen gebahnt hatte. Das Speisewasser für die ein

zelnen Abtheilungen, welche die Anfüllung vertrugen, wurde in 

Rinnen über die noch nicht ruhig gewordenen Aufdammungen 

geleitet. Früher hatte man gehofft durch Einrammlung hoher 

Pfähle längs des Kanalbettes der Durchsickerung vorbeugen 

zu können, doch zeigte sich dies auf den Dämmen über das 

Gruber- und Kettenbachthal und über das sogenannte Distel

loch nicht als zureichend. Der Damm im Kettenbachthale 

ist 1,200 Fuß lang und 62 Fuß hoch mit 70,000 Schacht

ruthen Auffüllungsmasse, der Damm über das Gruberbach- 

thal, nicht weit von dem ersteren entfernt, hat 2,300 Fuß 

Länge und 72 Fuß Höhe mit 150,000 Schachtruthen, der 

bei Peunting 700 Fuß lang und 50 Fuß hoch erforderte 

25,000 Schachtruthen, der Damm bei Schwarzenbach 900 

Fuß lang und 56 Fuß hoch 45,000 Schachtruthen, der Damm 

über das Distelloch, welcher am meisten Arbeit machte, ist 

1100 Fuß lang und 108 Fuß hoch mit 95,000 Schachtru

then Auffüllungsmasse. Die Nacharbeiten an den verschie

denen Dämmen wurden mit aller Energie betrieben, beson

ders umfangreich waren sie am Gruberbach-Damm, am Di

stelloch-Damme, bei Peunting und Schwarzenbach, die dazu 

verwendeten Erdmaffen mögen wohl an 90,000 Schachtru

then betragen. Um eine größere Haltbarkeit zu erzielen,

wurde der Schieferthon mit Sand vermischt, der theilweise 

zwei Stunden weit herbeigeschafft werden mußte, der Trans

port konnte größtentbeils zu Wasser stattfinden. Der gün

stige Erfolg der Verdichtungsarbeiten verstattete, daß man 

einzelne Querdämme wegnehmen und die Dämme bis zu 4 

Fuß mit Wasser anlaufen lassen konnte, die theilweise Ver

stärkung der Dämme hinderte deren Beschiffung nicht. Vom 

Kettenbach und Grubenbach-Damme, wo zwei Leitgraben 

einmünden, bis zum Oelsbacher Einschnitt, eine Strecke von 

700 Fuß, zieht sich der Kanal auf einem ziemlich steilen 

Bergabhang hin, es mußten da abwechselnd Einschnitte und 

Aufdammungen von 30—50 Fuß Höhe gemacht werden. 

Vor der Anlage des Kanals fanden an dieser Stelle schon 

Abschlüpfungen statt, in deren Bereich denn auch der Kanal 

gezogen wurde, an einer Stelle zeigte sich die Nothwendig

keit, diesen einwärts gegen den Berg zu rücken, da die Auf

füllung immer wieder absank.

Kleine Nackrutschungen in den größeren Einschnitten 

hatten keine solche Bedeutung, wie die nachhaltenden Sen

kungen an den Kronen der großen Dämme, die im Früh

jahre 1843 vorkamen. Daß diese vorkamen, lag in der 

Natur der Sache. Das dazu verwendete Material, Thon

schiefer und Thonerde, verwittert nur langsam, da man nun 

die festgesetzte Bauzeit von sechs Jahren einhalten wollte,
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an bis nach Röthenbach verwendet. Der Kanal senkt sich 

dort in einer Länge von etwa 44,000 Fnß durch 31 Schleu

sn von 8 Fuß Fallhöhe um ‘248 Fuß, die ganze Strecke 

ist in groben Sand gegraben. Das Wasser, welches 

zum Auftrüben des Bodens um ihn dicht zu machen, brauchte, 

wurde über die hohen Dämme der Theilungshaltung in einem 

Holzgerinne geführt, und es gelang nach mehrjähriger Thä

tigkeit eine Verdichtung hervorzubringen, welche ohne daß 

eine größere, als die ganz gewöhnliche Versickerung stattfin

det, die normale Fahrwassertiefe ertrug. Das Wasser wurde 

aus einer Haltung in die tiefer liegende geführt, und als 

durch die anhaltende Dürre im Sommer 1843 die Zuflüsse 

für die unteren Haltungen nachließen und man für die Er

haltung der Schifffahrt zwischen Nürnberg und Erlangen be

sorgt sein durfte, so wurden, um dieses Speisewasser aus der 

höchsten Haltung schnell zuzuführen, die dazwischen liegen

den 10 Haltungen nur einen Fuß hoch angefüllt, die gefüll

ten ließ man auf gleiche Höhe ablaufen. Das Speisewasser 

wurde durch dieses Verfahren fast ohne Verlust in 12 Ta

gen durch die ganze 20,500 Fuß lange Strecke geführt.

Der 52 Fuß hohe Damm über das Mühlbachthal steht 

zwischen der Schleuse 20 und 27 nahe bei dem Dorfe Pfei- 

serhütte, weiter abwärts ist der Glanzpunkt aller Kunstar

beiten des Ludwig-Kanals — der große Brückenkanal über

so mußte auch im Winter und bei Regenwetter gearbeitet 

werden. Dadurch kam Schnee, Eis und gefronte Erde in 

den Dammkörper, welche im Sommer erweichten, die Thon

masse wurde vom Regen durchdrungen, Abrutschnngen blieben 

daher nicht aus und diesen konnte nur durch kostspielige 

Maßregeln Einhalt gethan werden. Viele Arbeit verursachte 

auch die im Monat Juni 1844 erfolgte Senkung der rechten 

Seite des Gruberbach-Dammes in einer Strecke von 000 

Fuß Länge Der Uferdamm am Gruberbach selbst erlitt 

durch die Abrutschung der Böschung keinen Schaden, er blieb 

mit seiner inneren Kante stehen und der Erdtransport erlitt 

keine Störung, weil, da kein eigentlicher Dammbruch ent

standen war, das Wasser mehr als drei Fuß Fahrtiefe ge

währte. Die Böschung des Dammes wurde wieder aufge

sohlt und wie im Distelloche und Peuntinger- Damm an ein

zelnen Stellen bis zur viermaligen Anlage erweitert. Die 

Haltbarkeit der riesenmäßigen Bauten in der obersten Hal

tung wurde durch anhaltende jahrelange Arbeit und uner

müdliche lorgfältige Ueberwachung und Beseitigung aller- 

möglichen Unfälle errungen, ihr Zustand ist nach mehr als 

einjähriger Benützung bei der starken Frequenz der befriedi

gendste.
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ihre Erneuerung mit Verstärkung als nothwendig erschien. 

Im Jahre 1844 begann man mit dein Abtragen der 

Flügelmauern, die unmittelbar hinter dem Widerlager des 

50 Fuß weiten Bogens sammt ihren Fundamenten heraus

genommen wurden, der abschüssige Felsengrund, auf welchem 
die letzteren standen, wurde 14 Fuß unter dem Wasserspie

gel der Schwarzach stufenförmig, geebnet und auf diesem fe

sten Grunde wurden nun die Flügelmauern nebst einer sie 

verbindenden Quermauer neu gegründet. Den Hauptrost des 

Widerlagers verbartd man nach Beseitigung der schadhaften 

Pfähte in der Breite zweier Rostfelder mit Mauerwerk. 

Die Schwierigkeit dieser in der Baukunst vielleicht einzig 

dastehenden Arbeit wurde durch Hochwasser vermehrt, die 

Baugrube füllte sich einmal schnell ganz mit Wasser. Es 

mußten an diesem Bau an 160,000 Eubikfuß Quadermauer 

abgetragen werden, 38,769 Eubikfuß Quadermauer und 

41,463 Eubikfuß Bruchsteinmauerwerk war neu herzustellen, 

die zum Baue verwendeten Gerüste nahmen 42,800 Fuß 

Holz in Anspruch. Das Gerüst allein ohne das Balken

werk, über dem das Gewölbe gebaut wurde, mag an 

18,000 fl. gekostet haben. Auf der Seite nach der Pseifer- 

hütte zu wurde ein Gewölbe gebaut, welches den Raum 

zwischen den Flügelmauern überspannte und das Kanalbett 

trägt. Es hat fünf Spitzbogen u..d in der Quere Segment-

die Schwarzach. Vom Wasser durchdrungene Thonerde 

dehnt sich unwiderstehlich aus. Man hatte nun beim Baue 

dieses Brückenkanal den Raum zwischen den Mauern nach 

und nach, wie sie in die Höhe stiegen, mit sandiger Thon

erde zugleich ausgefüllt und diese mit schweren Rollen festge

walzt. Man ersparte durch dieses Verfahren die Gerüste 

und konnte die zum Baue nothwendigen Steine auf der Erd- 

masse, die stets der Mauer gleich war, herbeiführen. Diese Auf- 

süllungsweise und der Umstand, daß das linkseitige Wider

lager nicht auch auf Felsen, gleich dem rechten, sondern um 

zu sparen, da der Felsen tief lag, auf einen Pfahlrost, ge

gründet worden war, mochten wohl viel zu dem Unfälle bei

getragen haben, der die Brücke zwei Jahre nach ihrer Vol

lendung traf, als man den Kanal auf demselben mit Wasser 

füllte. In einer Nacht beugten sich die vom linken Wider

lager der Brücke auslaufenden Stützmauern, der Druck der 

feuchtgewordenen Füllungserde hatte die langen Flügelmauern 

auf 2)er linken Uferseite aus ihrem lothrechten Stand gebracht, 

die Bogenstirnen trennten sich, beim Abtragen des schönen 

Bauwerks zeigte sich der Schaden größer als man geahndet 

hatte. Denn es waren in dem oberen Theile des Gebäudes 

nicht nur viele Steine im Gewölbe und im Vorsetzrnauer- 

werk geborsten und zerdrückt, sondern man fand auch, daß 

die Fundamente der Flügelmauern gelitten hatten, daher
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bogen. Die ganze Höhe der Brücke beträgt 62 Fuß bis zur 

Brüstung, welche 4 Fuß hoch ist, sie hat eine Länge von 267 

Fuß und eine Breite von 47 Fuß, die Mauer hat 8 Fuß 

Dicke. Das Gewölbe liegt 3% Fuß unter dem Wasserspie

gel des Kanals. Für die Festigkeit des Baues mag der 

Unfall Zeugniß geben, daß als der 120 Centner schwere 

Scklußstein beim Einsetzen in einer Höhe von 8 Fuß herab

fiel, dies keine weitern Folgen hatte und int Gewölbe nir

gends eine Spur dieser gewaltigen Erschütterung bemerkbar 

wurde.

nen, an dieser Stelle paralell mit dem Kanäle selbst laufen

den Gauchsbach hinabglitt. Da die Schifffahrt in dieser 

Strecke damals noch nicht im Gange war, so war der Vor

fall von keinem weiteren Belang, um so weniger, weil der 

Schaden in kurzer Zeit wieder beseitigt werden konnte.

Von Röthenbach bis zum Kanalhafen fällt der Kanal 

in einer Länge von 47,025 Fuß mittelst 13 Schleusen von 

10 Fuß Fallhöhe um 130 Fuß. Diese Strecke wurde im 

Mai 1843 der Schifffahrt eröffnet, sie erforderte nur wenig 

Nacharbeit, ihren Hauptzufluß von Wasser erhalt sie aus 

dem Gauchsbach.

Der kalte Winter 18m/45 hatte nachtheiligen Einfluß auf 

die Steine, welche zur Auskleidung der Kanalwände in der 

großen Kanalhaltung von Neumarkt an gegen den nördlichen 

Arm zu benützt wurden. Obwohl diese Steinart beim Bear

beiten sehr fest ist und unter Wasser recht gut aushält, so 

vermag sie doch der Verwitterung nicht lange zu widerstehen, 

zumal wenn feuchtes Wetter und Kälte rasch aufeinander 

folgen. Der Umstand, daß in dieser Gegend kein zum Baue 

der projektirten Brückkanäle über die Thäler taugliches 

Material aufgefunden wurde, bestimmte zunächst Dämme 

hier auszuwerfen, hätte man die Steine aus den Wendel

steiner Steinbrüchen herbeiführen müssen, so würden sich die 

Kosten bedeutend vermehrt haben. Um den Kanal gegen die
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h Die Verdichtung der Strecke vom Schwarzachbrückkanal 

bis zur Schleuse 56 bei Röthenbach, wo der Gauchsbach- 

Leitgraben einmündet, wurde durch Wasser, das über den 

Schwarzachbrückkanal in einem Holzgerinne lief, bewerkstelligt. 

Die meiste Schwierigkeit bot sich in der Nähe der eben ange

führten Schleuse dar, der Kanal hat dort einen sehr zerklüf

teten blätterigten Keuperfelsen zur Unterlage. Durch diesen 

sickerte das Wasser in solcher Menge, daß die Einwohner des 

Ortes Röthenbach dadurch belästigt wurden weil es selbst in die 

Keller, Ställe und tiefer gelegenen Wohnstuben drang. Am 

29. August 1844 ereignete sich am nördlichen Ende des 

Gauchsbachs-Brückkanals ein Dammbruch, indem ein Stück 

des linkseitigen Dammes, welches auf den abschüssigen und 

zerklüfteten Keuperfclsen gelagert ist, in den tief eingcschnitte-
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•Qt CKanalhafens zu erleichtern, angelegt. An der Donau zunächst 

der Kanal-Ausmündung wird eine Schiffslände erbaut, am 

Nonnengraben in Bamberg sind Kaimauern, welche einen 

bequemen Landeplatz bilden.

Wassermangel ist auf der ganzen Kanallinie nicht zu 

befürchten, selbst einige regenarme Sommer hatten auf den 

Wasserstand nicht den gefürchteten Einfluß, für Speisewasser 

ist überall Vorsorge getroffen. Unter den Leitgräben nimmt 

besonders der des Ketten - und Gruberbachs die Aufmerk

samkeit in Anspruch, indem er, der dem Kanal einen nach

haltigen Zufluß gibt, auf der linken Seite desselben in einer 

Länge von 12,000 Fuß sich ausdehnt und alle von den west

lich liegenden Hügeln herabkommenden Diteßen in sich auf

nimmt. Er ist durch eine sich selbst öffnende Zugschütze 

gegen Beschädigungen eines plötzlich eintretenden Hochwassers 

geschützt, die Zugschütze ist in dem Stauwehre des Ketten

bachs, der von da aus in einem 40 Fuß tiefen Graben in 

das Thal des Gruberthals geführt ist und sich mit diesem 

vereinigt. Weiter abwärts ist der Hausheimer- Leitgraben 

mit einer Einlaßschleuse, er mußte in einem schwierigen Ter, 

rain angelegt werden. Der Schwarzach-Leitgraben, der die 

Zuflüsse aus der Pilsach (im ursprünglichen Plan als vor

dere Schwarzach bezeichnet) und aus einem Bache erhält, nimmt 

an der Einlaßschleuse mittelst der vorhandenen Sperrvorrich-

Folgen außerordentlicher Regengüsse zu schützen und einer 

Ueberfüllung der einzelnen Abtheilungen vorzubeugen, wur

den namentlich in der großen Theilungshaltung, wo der 

Wafferftand auf 7 Fuß gebracht werden sott, viele Sicher

heitsthore, Ueberfälle und Grundablässe erbaut. Ein Durch

bruch wird bei den getroffenen Vorsichtsmaßregeln nicht leicht 

mehr start finden, da bei Naturereignissen das Wasser schnell 

entleert werden kann, zudem gewinnen ja die Dämme von 

Jahr zu Jahr an Festigkeit. Ein einziger Dammbruch in 

Folge des ungewöhnlich großen Hochwassers am Ende des 

Monats Merz 1845 hinderte oberhalb Bughof bei Bamberg 

die Schifffahrt für wenige Wochen. Die Dämme der Osten 

Kanalhaltung, welche 2 Fuß höher angelegt sind, als das 

größte Hochwasser von 1784 ging, und mit starkem Pflaster 

geschützt waren, konnten den heftig andringenden Fluthen 

nicht widerstehen. Sie wurden auf beiden Seiten an drei 

Stellen durchbrochen, in der Kanalsohle zeigten sich einge

wühlte Vertiefungen von 27 Fuß. Um den Wasserstand in 

dem schiffbaren Arme der Regnitz, in den dort der Kanal 

einmündet, zu reguliren, wird ein großartiger Grundablaß 

mit drei Oeffnuugen von je 30 Fuß Weite erbaut, durch 

den der Abfluß des Hochwassers befördert wird. Auch wur

den die Anlände längs der Kanallinie vermehrt und einige 

Wendeplätze, um den Schiffen das Wenden außerhalb des

o t
(V

&

^>5

dp

ki
o
rv

Fi
30 «0»

m7/5,
f



J

<g-o m o-§>
-s.& tungen das ankommende Wasser nach Bedarf ganz oder theil- 

weise auf, an diesem Leitgraben, der noch mehrere Bächlein 

aufnimmt, liegt die schon erwähnte Kunstmühle. Zwischen 

Sengenthal und Beilngries erhält der Kanal auf der östli

chen Seite Wasser von mehreren Bächen und Quellen, in 

der Nähe von Mühlhausen, wo der Entenbach in die Sulz 

einmündet, sind Vorrichtungen, durch die Zufluß aus der 

Sulz in den Kanal kommt. Der nördliche Arni des Kanals 

erhält Speisewasser durch mehrere Bächlein, bei Erlange^ 

ist eine Schütze zur Aufnahme von Wasser aus der hart 

neben den Kanal fließenden Regnitz. —

An den Stellen, wo Nachhülfe und Ergänzungen nöthig 

waren, wurde unermüdet gearbeitet, möglichst rasch wurde 

der Bau der Schleusen im Altmühlthale gefördert, der Bau 

des eigentlichen Kanals konnte in allen seinen Anlagen und 

Zubehörungen im August 1845 als vollendet betrachtet wer

den und der sofortigen Eröffnung auf seiner ganzen Linie 

stand nichts mehr im Wege, da auch der Brückkanal über 

die Schwarzach für die Schifffahrt hergestellt war. Die für 

das Kanal-Monument bei Erlangen bestimmten colossalen 

Standbilder, welche bei Oberau in der Nähe Kelheims aus 

dem schönen Jurakalkstein des Altmühlthales ausgemeiselt 

worden waren, sollten den Kanal zuerst in seiner ganzen 

Länge befahren, ihre symbolische Andeutung sollte durch sie

selbst Wahrheit werden. Am 25. August 1845, diesem denk

würdigen Tage der durch ein freudiges Ereigniß im Regen

tenhause eine so tiefe Bedeutung erhielt, befuhren die Stand

bilder beleuchtet von Fackeln die hohen Aufdämmungen der 

obersten Haltung, mit Blumen bekränzt kamen sie am näch

sten Tage, schon Tags zuvor von Tausenden in Nürnberg 

erwartet, im dortigen Hafen an, von wo sie am 27. an ihren 

Bestimmungsort gebracht wurden. —

Der Ludwigskanal durfte als eine vollendete Wasser

straße betrachtet und der Schifffahrt übergeben werden, doch 

konnte diese für jetzt nur versuchsweise stattfinden, denn die 

Hindernisse in der Altmühl waren noch nicht ganz beseitigt 

und dann gebot schon die Klugheit, die oberste Haltung nur 

langsam zu füllen. Man ließ diese nur bis über 3 Schub 

anlaufen, daher konnten die Schiffe nicht tief gehen und 

nicht die volle Ladung erhalten. Die Eröffnung des ganzen 

Kanals wurde als Ereigniß betrachtet. Der durch Gerüchte 

mancherlei Art wankend gewordene Glaube an das Unter

nehmen und seine endliche Durchführung erstarkte schnell, als 

Schiffe aus der Donau in Nürnberg erschienen und Grüße 

von den fernen mit ihm durch Wasserstraßen verbundenen 

Städten brachten. Der Verkehr erhielt schnell einen Auf

schwung, man verglich den Vortheil der Land- und Wasser

fracht, erwog die in die Augen springenden Vortheile der

Q0
4a>'

C !
f

c
L

cc

.

sä
1 / „ ^

!(?
0
jW

ST,
cVo

sä?

u

AM£
o



< ci\

WM JIWm,ä©tV*.immsz■ KrJ

EsÖJ' <g-o 1@§ 0-§>

«©»
c®-1weise eröffnet wurde, hat sich auf demselben ein überraschen

des Steigen im Verkehr ergeben und sobald die äußeren 

denselben noch hemmenden Hindernisse beseitigt sind (und 

dies wird dem unablässigen Bemühen der Regierung gewiß 

gelingen), wird der Waarenzug von Norden nach Süden 

und Osten bald wieder seine alte Straße wählen. Vom 1. 

Mai 1843 bis Juni 1845 bewegten sich auf dem Kanäle 

2,941231 Zentner, für welche die tarifmäßigen Gebühren 

nach Abzug des bewilligten Rabatts von 30 Prozent errich

tet wurden. Der größere Theil der Ladungen bestand aus 

Kaufmannsgütern mit einem Gewicht von 1,075805 Zentnern, 

Getreid wurden 419,427 Zentner verfahren. Der Rest ist 

Holz und Steine. Es wurden durch die Einnahmen nicht 

nur die Kosten des Betriebs, sondern auch die des Ausschus

ses der Aktiengesellschaft gedeckt. Es gelang zwar den unaus

gesetzten Bemühungen der Staatsregierung, daß die Main

zölle theils ganz aufgehoben, theils um die Hälfte ermäßigt 

worden, doch sind alle aus dem Rhein in den Main und 

von da mittels des Kanals in die Donau gelangenden Waa

ren noch mit dem Transitozoll von isy4 Kreuzer von Seite 

des Zollvereins belastet, eine Abgabe die um so hemmender 

für die Schifffahrt ist, da die Güter in den verschiedenen 

Gebieten des Zollvereins eine abweichende Zollbehandlung 

erleiden. Die größtentheils städtischen Wasserzölle zwischen

letzteren und berechnete die Mittel zur vortheilhaftesten Be

nützung des neu eröffneten Handelswegs. Die königliche Ka

nalverwaltung entwickelte große Thätigkeit, mit Umsicht löste 

sie die ihr gesetzte schwierige Aufgabe und überwand alle 

entgegentretenden Hindernisse, die sich bei dem Betriebe er

gaben und die bei dem nun bedeutend erweiterten Geschäfts

kreis nothwendig Anfangs erscheinen mußten. Die Regelung 

des Dienstes war eine schwierige Arbeit, welche die verschie

denartigsten Instruktionen und Vorschriften für das aufge

stellte Personal, dessen Funktion in allen seinen Verzwei

gungen, und das Rechnungswesen umfaßte. Bei der Ein

richtung der Transportgeschäfte und deren Vermittlung er

gaben sich hie und da Schwierigkeiten, die ihren Grund in 

lokalen Verhältnissen hatten. Wo durch schon bestehende Ein

richtungen einzelne Interessen in Nachtheil kommen, wurden 

befriedigende Auskunftsmittel gewählt. So erhielten die Dif

ferenzen mit dem Stadtmagistrat Nürnberg wegen der Aus

dehnung der Schrannenordnung auf den dortigen Hafen da

durch ihre Erledigung, daß neben der gestatteten freien Be

wegung des Getreidehandels auf dem Kanäle gleichmäßig 

auch die städtischen Communal-Jnteressen die nöthige Berück

sichtigung fanden. Gleiche Einrichtungen zur Erleichterung 

des Getreideverkehrs wurden für Fürth getroffen. —

Von dem Zeitpunkte an, wo der Ludwigskanal theil-
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& Neu-Ulm und Regensburg belästigen ebenso die Schifffahrt, 

doch ist die Aushebung derselben bald zu gewärtigen. Der 

Schiffer Seelig, welcher mit seinem Fahrzeuge den nördli

chen Arm des Kanals von Bamberg nach Nürnberg zuerst 

bei der Eröffnung desselben für die Schifffahrt befuhr, war 

auch der erste, welcher aus dem Main Ladung nach Regens

burg brachte. Er wurde da feierlich von den städtischen Be

hörden und den Vorständen des Handelsstandes bewillkommt 

und mit einer Ehrenfahne, welche Farben und Wappen der 

Stadt trug, beschenkt. Die nächste Folge dieser Fahrt war 

die Einrichtung einer Rangschifffahrt zwischen Regens

burg und Bamberg im nächsten Frühjahre. Obwohl die 

oberste Kanalhaltung nicht die normale Wassertiefe besitzt, so 

wurde sie doch von allen Schiffen ohne weiteren Anstand be

fahren, ebenso fand sich auch in der Altmühl durch die pro

visorischen Vorrichtungen kein hemmendes Hinderniß vor. 

Die Frankfurter Aktiengesellschaft für die Dampsschlepp-Schiff- 

fahrt zwischen Rotterdam und Frankfurt richtete bei ihrem 

großartigen Unternehmen ihr Augenmerk auch auf den Lud

wigskanal, den sie zu einer unmittelbaren Verbindung mit 

den österreichischen Staaten zu benützen gedachte. Zu dem 

Ende wurde in Amsterdam ein eigens aus Eisen konstruirtes 

Schiff, das eine Tragkraft von etwa 1700 Centnern besitzt, mit 

1000 Centnern befrachtet. Es fuhr am 18. Juni von Am

sterdam ab und kam «ach einem siebenzehntägigen durch die 

Zollverhältnisse herbeigeführten Aufenthalte zu Emmerich am 

29. Juli in Nürnberg und am 8. August in Wien an. ES 

war nicht sowohl die Kürze der Fahrzeit (denn das Schiff 

Amsterdam en Weene genannt brauchte von Amsterdam 

nach Wien eigentlich nur 34 Tage, wobei noch der damals 

herrschend ungünstige Wasserstand des Mains und der durch 

die neue Erscheinung an den Hauptlandeplätzen sich ergebend» 

Aufenthalt in Anschlag zu bringen ist), was die Aufmerksam

keit der Handelswelt auf sich zog, sondern die Folgerungen, 

welche sich an diese Probefahrt knüpfen. Es war der Be

weis gegeben, daß ein neuer Verbindungsweg mit Ländern eröff

net sei, deren Reichthum an Naturalien bei dem erleich

terten Verkehr der Spekulation und dem Handel ein 

geöffnetes Feld biete. Hatte der Kanal in der kurzen 

Zeit seiner Benützung schon einen bedeutenden Einfluß auf 

den Binnenhandel geäußert und namentlich eine überraschende 

Ermäßigung der Preise des Brennmaterials auf seinem nörd

lichen Arm hervorgerufen, so darf man jetzt auch sicher hof

fen, daß er seinen weiteren Zweck im vollsten Sinne des 

Wortes erfüllen werde, und daß die Beförderung von Gü

tern nach dem fernen Osten auf der gefahrlosen Wasser

straße in der nächsten Zeit eine schwunghafte Höhe erreichen 

werde. —
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f*e©»c* wiß mehr als genügend sich erproben könne und die bedeu

tenderen Bauten am Kanäle fast schon seit 4 Jahren vollen

det seien. Die zum Kanal umgewandelte Strecke der Alt

mühl wurde der Aktiengesellschaft auf ewige Zeit als Eigen

thum zuerkannt mit dem Vorbehalt, daß sobald sie die Eigen

schaft als Kanal verliere, das Eigenthumsrecht wieder an 

den Aerar zurückfalle.

Nach einer königlichen Bestimmung sollte der als vol

lendet zu betrachtende Ludwigs-Kanal am l. Juli 1846 der 

Aktien-Gesellschaft übergeben werden und die feierliche Er

öffnung desselben durch die Enthüllung des Kanalmonumentes 

am Burgberge bei Erlangen eine höhere Bedeutung erhalten. 

Der Ausschuß berief deshalb auf den 14. Juli eine Gene

ralversammlung (die eilste, im Jahre 1845 war keine gehal

ten worden) um die dadurch bedingten Verhandlungen vor

zunehmen und besonders über ein neues Tarif, dessen Revi

sion nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen sich als 

dringende Nothwendigkeit darstellte, zu berathen. Vorher 

sollte eine Ausschuß-Kommission in Gemeinschaft mit der 

königl. Kanalbau-Inspektion eine genaue Besichtigung des 

Kanals vornehmen. Am 18. Mai schiffte sich die Kommis

sion, bestehend aus den beiden Direktoren des Ausschusses, 

Banquier Dürnhöfer und Rechtsconsulenten Kreitmaier, dann 

Dr. von Hornthal, Banquier Cnopf, den Kaufleuten.Schmid-

Jm September 1845 wurden von Seite des Staats 

Baubcamte für die vier Sektionen ernennt und deren Stel

lung und Wirkungskreis näher bestimmt, so wie auch die 

Betriebsleitung des Ludwigskanals vom Zeitpunkte seines 

Uebergangs an die Aktiengesellschaft den treffenden königl. 

Ministerien untergeordnet ist. Der Ausschuß der Aktien

gesellschaft war fn der zehnten Generalversammlung beauf

tragt worden, die Ueberlassung der noch in Privathänden 

befindlichen Aktien an das königliche Aerar zu einem ange

messenen Preis zu unterhandeln, um den vollständigen Ueber- 

gang des Ludwig-Kanals an den Staat zu erzielen. Doch 

konnte man sich vor der Hand nicht einigen, da die Aktio

näre auf der Einlösung mit 90 Proz. bestanden und der 

königliche Regierungsbevollmächtigte nur zu einem Angebote 

von 80 Proz. ermächtigt war. Zur raschen Vollendung der 

Kanalbauwerke bot die königl. Regierung alle Mittel auf, 

pünktlich wurden vertragsgemäß alle Verbindlichkeiten erfüllt. 

Da der Gesellschafts-Ausschuß sich bereit erklärte, auf die 

technische Prüfung durch einen eigenen Bauverständigen zu 

verzichten, wenn die königliche Regierung die Haftung für 

die gänzliche Herstellung des Kanals auf eine Reihe von 

Jahren übernehme, so wurde die Ermächtigung ertheilt, für 

den Kanal zehn Jahre lang zu haften, indem in einem sol

chen Zeitraume die Solidität der Erd- und Kunstbauten ge-
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mer und Clericus sammt dem Vorstande der Kanalbau- 

Inspektion Hartmann, dem Regierungsrath Meyer, betn 

Funktionär Ferdinand Kreitmaier und dem Kanalbaumeifter 

für die Sektion Nürnberg Purreiner, — im Kanalhafen 

von Nürnberg am 18. Mar ein. Zum Behufe der Kanal

bereifung wurde den Theilnehrnern eine Zusammenstellung 

sämmtlicher für die Ausführung des Kanals erworbenen 

Grundvarzellen von Kelheim bis Bamberg vorgelegt. Diese 

enthalten in den vier Sektionen 3136 Tagwerk, 23,2 Dezi

malen in 5716 Objekten, welche in 87 Steuergemeinden 

fallen. Ferner dienten zur Orientirung Verzeichnisse aller 

Bauwerke und des sämmtlichen Eigenthums, der Vergünstigun

gen und Lasten des Kanals, und Karten mit speziellen An

gaben. Die Kommission fuhr am ersten Tage ihrer Fahrt 

nach Erlangen und besichtigte überall die Bauten und Dämme 

nebst dem Wasserstand, den man auf der ganzen Strecke bis 

Bamberg als normal fand. Ueberall hatte die Kommission 

Ursache mit dem Zustande des Kanals und den getroffenen Maß

regeln gegen Hochwasser, die im Regnitzthale für nöthig be

funden worden waren, besonders befriedigt zu sein. Der 

Nürnberger Kanalhafen 1000 Fuß lang fäßt auf jeder 

Seite 10 Schiffe von 90 Fuß Länge, es können daher leicht 

an 30 bis 40,000 Centner ein- und umgeladen werden; eine 

Erweiterung des Hafens bis zu 400 Fuß Breite steht in

Aussicht. Bei Erlangen ist oberhalb der Wehrmühle an der 

Kanalhaltung 79/81 und des Brückkanals über den Rödel- 

heim dem rechtseitigen Ufer der Regnitz entlang ein 580 Fuß 

langer Damm, der das Hochwasser ableitet. Bei Erlangen 

beginnt die Sektion Bamberg, welcher derzeit der königl. 

Kanalbauführer Dachauer vorsteht. Er begleitete die Kom

mission am 19. Mai nach Bamberg. Die beiden Arme der 

Wiesent hatten bei Forchheim eine Korrektion erlitten, die alten 

Flußbette wurden aufgefüllt und urbar gemacht, weiter ab

wärts war das Kanalbett an der rechten Seite auf einer 

Länge von 350 Fuß zu einer Breite von 160 Fuß erweitert 

worden, der auf drei Seiten mit einer Steinböschung umge

bene Raum dient zu einer Schiffs-Winterung. Der auf der 

linken Seite der Regnitz verlegte Ziehweg wurde von der 

Kommission genau besichtigt, freilich ist dort der Umstand, 

daß die Zugpferde bei Fahrten stromaufwärts zweimal auf — 

eigens aufgestellten Fährten übergesetzt werden müssen, eini- 

germassen hemmend, doch wäre bei der Anlage auf dem
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rechten Ufer dem ursprünglichen Plane gemäß über das 400 -—

Fuß lange Wehr gegenüber von Bughof eine Brücke nö- -
thig gewesen, und Strömung, Hochwasser und Eisgänge ^ 

wären gewiß der Schifffahrt dort in irgend einer Weise von fiv 

Zeit zu Zeit hemmend entgegengetreten. Am Nonnengraben, 

der statt eines Hafens dient, sind paffende Maßregeln ergrif-
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fen, um die ungehinderte AuS- und Einfahrt in den Kanal 

und die Verladung der Schiffsgüter möglich zu machen. Der 

nöthige Wasserstand ist durch die Zuflüsse am Walkerspund 

und den Hollergraben gesichert, der Nonnengraben kann sich 

daher nicht horizontal darstellen, bei einem kleineren Wasser

stand wird durch Ausbaggern nachgeholfen. DaS rechtseitige 

User des Nonnengrabens ist mit einer Kaimauer versehen, 

eS dient in Verbindung mit dem Berg'schen Wohnhaus 

sammt Garten als Ein- und Auslandungsplatz und als La

gerhaus, die dadurch gebotenen Räumlichkeiten entsprechen 

dem Bedürfnisse. Ueber den sogenannten Geyerwörthsgra

ben wird noch eine Ziehwegbrücke (die jetzige von Holz er

baute ist nur intermistisch) gebaut, so wie auch die untere 

Stadtbrücke, wo am Krahnen der Nonnengraben oder die 

Anlage des Kanals ausmündet, einem Neubau entgegensieht. 

Der dort endende Ziehweg wird, um den Durchgang der 

Schiffe auch bei einem höheren Wasserstande zu sichern und 

einer Ueberschwemmung desselben auszuweichen, höher ange

legt werden.

Am 23. Mai begann die Kommission die Besichtigung 

des vom Hafen zu Nürnberg südlich liegenden Theils des 

Kanals, indem sie aufwärts über den Schwarzachbrückkanal, 

von wo <tu5 der kgl. Kanalbaumeister Zeuger für die Sec- 

tion Neuinarkt sie begleitete, durch die vielen hier nöthig

gewordenen Schleusen bis zur obersten Haltung fuhr. 

Sämmtliche Bauwerke erhielten den ungetheiltesten Beifall, 

besonders der große Brückkanal, der in seiner vollkommen 

gelungenen Ausführung die Bewunderung aller Sachverstän

digen erregen muß. Der hohen Aufdämmung am Distelloch 

wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, der linkseitige 

Theil derselben läßt keine Zweifel für seine Haltbarkeit zu, 

für den rechtseitigen sind alle technischen Vorsichtsmaßregeln 

zur Abhaltung von Störungen für die Schifffahrt getroffen. 

Mehrere durch den Dammkörper getriebene Stellen dienen 

zur Ableitung der vorkommenden natürlichen Quellen und 

zugleich zur Trockenlegung des Dammkörpers, welchen Zweck 

eine große Anzahl von Sickerdohlen unterstützen. Am großen 

Durchlaß, der wie auch die anderen Durchlässe der Theilungs

haltung auf beiden Seiten mit Fußwegen versehen ist, zeigten 

sich einige Beschädigungen, verursacht durch die früheren Be- 

wegungen des Dammes, doch sind diese nicht erheblich und 

der Durchlaß kann leicht wiederhergestellt werden. Als voll

kommen fest stellte sich der Schwarzenbacher Damm dar, der 

nur einmal am 13. Juli 1843 sich bewegte und an beiden 

Seiten um 2 Fuß sich senkte; der früher häufig unruhige 

Nesselbach-Damm ist feit 1% Jahren zum völligen Ruhe

stand gelangt, seine Oberfläche zeigte sich trocken. Ebenso 

lassen der Dörlbacher Einschnitt, über den eine 50 Fuß hohe
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sorge getragen ist, leicht hergestellt werden, die Füllung darf, 

aus Vorsicht schon, nur langsam gesteigert werden, daher 

auch ein großer Theil des zufließenden Wassers durch die 

zu diesem Zwecke gebauten Grundablässe der Schwarzach zu

gesendet wird. Die verschiedenen Bauwerke an Brücken, 

Durchlässen, Ueberfallwehren konnten die Kommission in je

der Beziehung befriedigen, so wie man auch bemerkte, daß 

die Haltungen von der Schleuße 22/25, wo die oberste Ka

nalhaltung schließt, sämmtlich einen normalen Wasserstand 

hatten. Von Plankstetten bis Beilngries, von wo aus der 

k. Kanalbauführer Reichling die Kommission begleitete, fand 

man die lange Zeit zur Besorgniß Anlaß gebende große Hal

tung zur normalen Höhe gefüllt, die vorgenommenen Ar

beiten hatten der weiteren Durchsickerung des Kanalwassers 

Einhalt gethan, die tiefer liegenden Grundstücke, sowie die 

zum Theil noch vorhandenen Gräben und Sickerdohlen zeig

ten sich trocken. Die Kommission fuhr durch das Ottmarin- 

ger Thal und mündete bei Griesstetten in die Altmühl ein, 

wo sie die neubegründeten Bauten und Durchstiche besich

tigte. Da die Flußstrecke zwischen Schellneck und Kelheim 

durch die ausgeführten Bauwerke vollständig kanalisirt ist, 

so darf zuversichtlich erwartet werden, daß auch die obere 

Strecke des Flusses nach Vollendung der nöthigen Bauten 

eine gleiche Fahrtiefe, die durch Einsetzen einer größeren An-

Brücke führt, und der Oelsbacher Einschnitt für die Schiff

fahrt nichts zu wünschen übrig, zu einiger Besorgniß geben 

die Oelsbacher Berghänge, wegen der an der Thalseite sich 

wiederholenden Abrutschungen, Anlaß, obwohl diese bis jetzt 

auf die Schifffahrt keine nachtheilige Wirkung hatten. Zur 

Befestigung und Austrocknung des Dammkörpers wird ein an

zulegender Stollen das Meiste beitragen. Unter dem Gru- 

benbach-Damm, an dessen rechter Seite man noch die Spu

ren der früheren bedeutenden Abrutschungen bemerken kann, 

geht ein 427 Fuß langer Durchlaß, der wie auch der Durch

laß unter dem Kettenbach-Damm, vollkommen ausgeführt 

ist. Die Dämme haben zwar die Normalbreite des Kanals 

nicht, doch ist dies kein Hinderniß für die Schifffahrt. Vom 

Anfang der obersten Theilungshaltung auf der Nordseite bis 

zum Kanalhafen in Neumarkt sind 22 Sicherheitsthore, die 

an den Stellen sich befinden, wo ein Durchbrechen der Ka

nalufer möglicher Weise erfolgen könnte. Käme ein Durch

bruch vor, so schließt das der offenen Stelle zuströmende Was

ser durch seine Kraft die Thore und so wird die völlige 

Ausleerung des Wassers der ganzen Kanalhaltung verhin

dert, außerdem würde die in die Thäler sich ergießende 

Wassermasse außer Berechnung liegende Vernichtungen an

richten. Der normale Wasserstand in der obersten Kanal

haltung kann, da für Speisewasser mehr als zureichend Vor-
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r>6. zahl von Stecken in die Stauwehr beliebig erhöht werden 

kann ohne Nachtheil zu bringen, erhalt; der von Zeit zu 

Zeit eintretende geringere Wasserstand der Altmühl kann un

ter den gegebenen Umständen auf die Schifffahrt nicht hem

mend einwirken. Erhält die Altmühl noch einige Anlan- 

dungs- und Ladeplätze, wozu bereits die Voranstalten ge

troffen sind, wie bei Riedenburg, und ist der projektirte Län- 

deplatz an der Donau noch hergestellt, so sind gewiß dem 

Verkehre alle Erleichterungen geboten, besonders da noch bei 

Beilngries, im Kelheimer Hafen und noch an einigen passenden 

Orten Lagerplätze und dazu gehörige Schoppen errichtet wer

den. Am 26. Mai hatte die Kommission ihr Reiseziel er

langt, die gemachten Beobachtungen und Bemerkungen wur

den zu Protokoll gegeben, überall wurden von dem Vorstande 

der Kanalbauinspektion die genügendsten Aufklärungen und 

Zusicherungen gegeben, so daß eine gänzliche Beseitigung 

der meistens unbedeutenden Anstände in kurzer Zeit erwartet 

werden darf. —
Da der völlige Rechnungsabschluß über die Kosten des 

Kanalbaues bis jetzt nicht erfolgt ist, so läßt sich darüber 

nichts Bestimmtes sagen, doch ist es wahrscheinlich, daß die 

den Ständen des Reichs 3843 bezeichnete Summe von 

36,176,tili fl. ausgereicht habe. Der Voranschlag wurde 

demnach fast um 70 Procent überschritten, ein Ergebniß,

welches die dem Baue entgegenstehenden Hindernisse herbei

führten. Diese sind hauptsächlich in der geognostischen Be

schaffenheit des vom Kanäle durchzogenen Terrains zu su

chen. Es nahmen auch die Grunderwerbungen größere Sum

men in Anspruch, weil der Werth der Grundstücke während 

des Baues um das Doppelte stieg, und dann trieben die 

zu gleicher Zeit allenthalben in Bayern begonnenen größeren 

Bauten den Arbeitslohn, wegen der Concurrenz, fühlbar in 

die Höhe. Im Voranschlag war manche Ausgabe, die wäh

rend des Kanalbaues sich ergab, nicht voraus gesehen, da 

es früher nicht der Plan war, den Kanal durch eine Aktien

gesellschaft ausführen zu lassen. Die Mitglieder des Aus

schusses derselben in Frankfurt bezogen Besoldungen, sowie 

auch die zum Kanalbau verwendeten königlichen Beamten, 

die Rentbeamten erhielten ein Drittel der durch ihre Hände 

gehenden, aus der Kanalkasse fließenden Gelder, die den 

Landgerichten wegen der Ablösung von Grundstücken rc. zu

getheilten Funktionäre wurden aus dieser Kasse bezahlt und 

das untergeordnete Gerichtspersonal, sobald es mit dem Ka

nal in Berührung kam. Die Aktiengesellschaft galt, obwohl 

der Staat Theilnehmer war, für eine Privatgesellschaft, 

daher kamen diese unter andern Umständen nicht erscheinen

den Ausgaben, das Postgeld allein betrug gegen Ende 

des Baues an 40,000 fl. Alle diese Umstände trugen zu
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’M Hölzer, Potasche, Salpeter und ähnliche Salze. In die 

vierte Klasse gehören alle Waaren, die nicht in den drei an

dern Klassen aufgeführt sind. Hafen-, Arahnen-, Waag- 

und Lagergebühren werden nach den bisherigen Bestimmun

gen erhoben. —

Die Uebergabe des Ludwigkanals in symbolischer Form, 

womit die Besitzergreifung von Seite der Aktiengesellschaft 

angedeutet werden sollte, geschah am 2. Juli 1846. in der 
Weise, daß eine eigene Negierungskommission, bestehend aus 

den Regierungsbeamten v. Bolz, Hartmann und Meyer, 

und sämmtliche Mitglieder des Ausschusses der Aktiengesell

schaft sich in den Kanalhafen von Nürnberg begaben, und 

denselben und die Kanalstrecke bis zur Schleuße «/70 sammt 
dem Wärterhause besichtigten. Hierauf übergab der Vor- (0n 

stand der Kommission mit passenden Worten, die den Wunsch 

des Gedeihens des großen Unternehmens in sich schloßen, 

die Schlüssel sämmtlicher Eingänge des Kanalhafens und 

seiner Lokalitäten dem Ausschußdirektor, der erwiederte, er 

könne dieselben in keine würdigeren Hände legen, als in die fxj 

des derzeitigen Vorstandes der Kanalverwaltung, Herrn 

Hartmann. Dieser übernahm sie dann mit der Entgegnung, 

daß das Streben der k. Kanalverwaltung stets auf die mög- fxj 

kichste Belebung und Förderung des Unternehmens und der 

gesellschaftlichen Interessen gerichtet sey. Eine detaillirte

rder bedeutenden Überschreitung des Voranschlages, der auch 

zu niedrige Ansätze hatte, bei. Diese würden sich anders 

gestaltet haben, wenn bei dem Abschlüsse des Vertrages mit 

der Aktiengesellschaft ein sachverständiger Baubeamter zuge

zogen worden wäre, was damals unterlassen wurde.

Mit dem 1. Oktober 1846 trat der neue Tarif in Kraft. 

Nach dem früheren Tarife waren die dem Kanäle zufließen

den Güter in 10 Classen getheilt. Die Ungleichheit der An

sätze bei einzelnen Gegenständen gab zu vielfachen Klagen 

Anlaß, obwohl seit 1843 ein Nachlaß von 30 Procent be

willigt wurde. Der neue Tarif, der vorerst aber nur auf 

ein Jahr genehmigt ist, stellt 4 Klassen auf mit 0,2; 0,3; 

0,4 und 0,5 fr. per Meile und Zollzentner, so daß also für 

Waaren der höchsten Klasse ein halber Kreuzer zu entrichten 

ist. In die erste Klasse gehören: Abfälle aus landwirth- 

schaftlichem, gewerblichem und Fabrikbetriebe, Eisen, Erden 

und rohe Erze, Feldfrüchte, Viehfutter, Holz, Kohlen, Krüge, 

Bruchsteine (roher Marmor, Dachschiefer, Pflaster- und Bau

steine k.), Emballagen, Fässer. In die zweite Klasse sind 

eingereiht: Bleiweiß, Getreide und Hülsenfrüchte, Horn, 

Lithographiesteine, gedörrtes Obst, Sämereien, Töpferwaaren 

und chemische Produkte, wie Schwefel, Vitriol rc. Die 

dritte Klasse bilden: Alabaster und Marmor in Tafeln, Bor

sten, Blei, Zink rc., Flachs und Hanf, Färb- und feine
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Uebergabe und Uebernahme soll erst später noch vorgenom

men werden. Die feierliche Weihe der Ueberlassung der 

neuen Wasserstrasse an die Aktiengesellschaft geschah durch 

die Enthüllung des durch die Munificenz König Ludwigs 

bei Erlangen am Burgberge aufgestellten großartigen Mo

numents, das ein Nationalwerk versinnlicht, welches als ein 

großes Lebenszeichen von neu erwachter deutscher Kraft 

und Energie gelten kann.

Als Anfangspunkt deS Ludwig-Kanals kann man die 

Stelle bezeichnen, wo er in die Donau dicht an der Stadt 

Kelheim einmündet. Die Donau (ein keltischer Name, der 

so viel bedeutet als: zwei Flüsse) wird bei Ulm schiffbar und 

nimmt in ihrem 400 Meilen langen Laufe wohl an 120 

Flüsse auf, von denen 60 schiffbar sind, sie ist einer von 

den wenigen großen Flüssen, welche von Abend gegen Mor

gen strömen. Der nordöstliche Ausläufer jenes großen Ge

birgszuges, der am mittelländischen Meere auftauchend west

lich an den Alpen sich hinzieht und dort den Namen Jura

gebirge erhält, erstreckt sich bis nach Bayern, wo zwischen 

der Donau, der Naab und der Regnitz Kalkplateaus lagern, 

die gegen den Main zu abfallen. Die Donau durchströmt 

unterhalb Ingolstadt mächtige Massen dieses Flötzge- 

birges und nicht wohl mag ein anderer Fluß in Europa 

ein e solche gewaltige Felsenschlucht aufzuweisen haben, wie 

sie bei Kloster Weltenburg sich erhebt. Bei dieser zur 

Pfingstzeit von den Regensburgern so gerne besuchten Wohn

stätte ehrwürdiger Benediktiner, dem ersten Kloster in Bayern, 

beginnt jene berühmte Römerschanze, vom Volke die Teufcls- 

mauer genannt, die bis zum Rheine, wo sie endet, noch jetzt 

sich verfolgen läßt. Dieser ungefähr 5 Fuß hohe Wall, 

neben dem auch ein Graben parallel läuft, bezeichnete die 

Gränze der^ römischen Besitzungen in den überdonauischen

Fi
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IV.
Eine Fahrt auf dem Ludwigs-Kanale bietet nicht flache 

monotone Ufer dar, wie die holländischen berühmten Kanäle, 

er windet sich durch Thäler, welche den Reiz des Romanti

schen mit dem Pittoresken verbinden, es eröffnen sich, ver

folgt man seinen Lauf, bald die schönsten Landschaften bald 

ist jede Fernsicht beschränkt, indem er sich durch tief einge

schnittene Schluchten zieht. Es fehlt den von der künst

lichen Wasserstrasse neu belebten Gauen nicht an historischen 

Erinnerungen, der Geolog findet im südlichen Arm desselben 

überall sprechende Andeutungen und Spuren, die ihm einen 

Blick in die geheime Werkstätte der schaffenden Natur gewähren.
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C®><Ländern. In dieser Gegend findet man viele Ruinen und 

Anzeichen an die römische Herrschaft, welche bis in das 

vierte Jahrhundert andauerte. Den Endpunkt der Höhen 

an dem linken Donauufer bildet der Michelsberg, auf wel

chem sich ein glänzendes Bauwerk erhebt, das ein neues 

Denkmal der ächt deutschen Gesinnung König Ludwigs ist. 

In Form einer Rotunde gebaut hat dieser Tempel deutscher 

Ehre die Bestimmung, in seinen Hallen die Büsten jener 

Männer aufzunehmen, welche bei der Befreiung des Vater

landes von der französischen Nebermacht hervorragend mit

wirkten. Wie der kunstsinnige Monarch in der Walhalla 

einen Vereinigungspunkt für das Andenken aller großen 

Männer des Gesammtvaterlandes gründete, so ruft er durch 

die Befreiungshalle eine bleibende Ermahnung an jene große 

Zeit hervor, wo Fürsten und Völker fest zusammenhaltend 

sich gegen drohende Ereignisse und gegen Deutschlands Zer

splitterung durch fremde Macht waffneten und schützten. 

Die Befreiungshalle ist das Denkmal deutscher Einigkeit, 

denn diese allein ist der Grundstein desVaterlandes, auf dem 

sein innerer Frieden, aus dem seine wahre Freiheit ruht. — 

Dort, wo die Donau aus den sie einengenden Felsen

massen heraustritt, am Fuße des Michelsberg liegt Kel- 

heim, das Celtege der alten Celten, deren ausgebreitete 

Sitze von der Donau längst diesem Fluß ununterbrochen sich

bis nach Thracien erstreckten. Man findet hie und da noch 

altes Gemäuer, das an die Römerzeit erinnert. Das Ka- 

stell, Celeusum genannt, war zwischen den beiden Donau
brücken, der Quaderthurm des alten Schlosses, einst von 

Otto dem Aelteren, dem Ersten der Bayerfürsten aus Wit

telsbacher Stamm, bewohnt, ist ein Hebertest desselben. Die

sem Herzoge verdankte die Stadt ihre Erhebung. Sein 

Sohn Ludwig wurde 1231, als er aus der Donaubrücke 

lustwandelte, in Gegenwart seiner Hofleute von einem Unbe

kannten gemeuchelmordet. Die Zeitgenossen schoben den 

schändlichen Fürstenmord dem ungemthenen Sohne Kaiser 

Friedrichs II. Heinrich zu, doch kann dies nicht bestimmt 

behauptet werden, da das Volk den Mörder, noch ehe er 

Rede stehen konnte, zerriß. Zum Andenken an die verruchte 

That erbaute sein Sohn das Spitalkirchlein, in dem noch 

heute die daran erinnernde Steinsäule sich befindet; später 

erhob sich daneben das durch die Beiträge frommer Bürger 

gegründete Spital. Im 30jährigen Kriege hatte die Stadt 

und die Umgegend viel von den Schweden zu erleiden, 

1633 wurde sie von Bernhard von Weimar erobert, doch 

das Jahr darauf entrissen Bayern und Kaiserliche sie wie

der. Noch übler erging es Kelheim im Erbfolgekrieg, denn die 

Kaiserlichen erstürmten im Christmonate 1705 dasselbe und 

ermordeten viele Bürger, weil diese dem großen Aufstande der
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Bayern sich angeschlossen, die feindliche Besatzung unter An

führung des Metzgermeisters Kraus, der später in Ingol

stadt geviertheilt wurde, gefangengenommen und die Landes

vertheidiger eingelassen hatten. — Kelheim liegt auf einer 

Landspitze zwischen der Altmühl und der Donau und erhebt 

sich nur wenig über die Fläche dieser Flüsse, daher es stets 

den Eisstößen und Hochwassern ausgesetzt ist und die Ein

wohner vieler Häuser die unteren Abtheilungen derselben gar 

oft verlassen müssen. Das Unangenehme der Lage wird 

durch die Vortheile, welche sie bietet, weit überwogen, Kel- 

heims Handel war von jeher blühend. Die nahen Stein

brüche liefern die schönsten Bausteine, die Kelheimer Platten 

werden aus den von Solenhofen kommenden Steinen ge

hauen, bekannt sind die hier gebauten Schiffe, welche 120 

Fuß lang sind und bis nach Wien gehen. Verführt wird 

noch Getreide, Holz, Kalkschieser, Hornstein, Trippel rc., 

die nahen großen Forste liefern Brenn- und Bauholz, das 

meistens stromabwärts nach Regensburg geht. Der Holzhan

del wird noch lebhafter werden, wenn der Regen weiter 

aufwärts schiffbar gemacht seyn wird, wozu bereits durch 

Sprengung hemmender Felsen die Voranstalten getroffen sind. 

Der bayerische Wald kann dann seinen Holzreichthum ver- 

werthen und neue Hülfsquellen werden jenen bis jetzt fast 

abgeschlossenen Distrikten eröffnet. Das Holz hat dort fast

keinen Werth, den Glasfabriken und Eisenhochöfen stehen 

die schönsten Waldungen zu Gebote, Stämme, zu Brettern ' 

zerschnitten, erhalten durch den Transport nach der Donau 

schon den dreifachen Werth. Kann nun Regensburg vom 

bayerischen Walde mit Brenn- und Nutzholz auf dem Was

serweg versorgt werden, so sinken die Preise wegen der Kon

kurrenz und die Schiffer von Kelheim sind gezwungen, ihre 

Vorräthe auf dem Kanal nach Nürnberg und weiter abwärts 

zu bringen, wo sie Holz noch besser verwerthen können. 

Bereits wandern viele Bretter aus dem Böhmerwalde auf 

dem neuen Wasserwege nach dem Rheine, wo besonders die 

8% Fuß langen, schmalen Bretter sehr gesucht sind. Kommt 

nun auch mancher Einzelne durch die sich neu gestaltenden, 

Verhältnisse in Nachtheil, so wird sich dieses doch bald aus- 

gleichen, für das allgemeine Wohl aber machen sich jetzt 

schon wahrnehmbare Vortheile geltend. Jenseits der Alt

mühl auf der Höhe liegt die Kolonie Neukelheim.

Fräulein Bürkhammer von Bürkenfells, die letzte ihres Ge

schlechtes, hatte den dort liegenden ihr gehörigen Forst Ain- 

wald in ihrem Testamente allen guten Gesellen vermacht, 

und da jeder in der Umgegend sich für einen solchen hielt 

und demgemäß auch Erbe sein konnte, so fanden sich viele 

Liebhaber zu dem Besitzthume. Der sich entspinnende Proceß 

wurde erst 1794 durch die Vermittlung des Herrn von Hazzi
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grünbedeckte Berge auf, über deren breite Rücken die Straßen 

nach dem Süden führen, weiter abwärts eröffnen sich in 
mannigfacher Abwechslung die fruchtbaren Fluren am Do

naugelände. Die Stadt Kelheim scheint nur wenig aus dem 
sie umgebenden Wasser sich zu erheben und bildet fast ein 

regelmäßiges Viereck. Unter den Häusern erinnern manche an 
das hohe Alter derselben; viele Thürme und Thürmchen sind 

in der Stadtmauer, man könnte glauben, sie hätten allein 
die Bestimmung diese zusammenzuhalten, stattlich aber über

ragt alle die wohnlichen Häuser der große neugebaute 
Gasthof am Kanalhafen. Dicht an der Altmühl steigt der 
Michelsberg empor, an dessen Fuß der hübsche städtische 

Sommerkeller sich befindet, in welchem der bayrische Nectar, 
allen durstigen Kehlen stets willkommen, bewahrt wird. Der 
Altmühl entlang aufwärts führt der Weg in das romanti
sche Altmühlthal, wohl eines der schönsten Flußthäler Deutsch
lands, das in einer Strecke von etwa ^Stunden bei jedem 

Schritte dem Naturfreunde pittoreske Scenerien darbietet, 

wo mit dem Reiz des Anmuthigen auch der des Romanti
schen sich vereinigt, denn auf den Gipfeln und Höhen der 

senkrecht aufsteigenden Felsen erinnern Burgen und Warten 
an die vielbesungene Zeit des Mittelalters.

An den Abhängen und oben auf den Plateaus sind 
Steinbrüche geöffnet, welche die dankbarste Ausbeute gewäh-

entschieden, der Wald wurde unter die Streitenden ver

theilt und eine Kolonie angelegt, welche jetzt über 100 Häu

ser zählt.
Der Ludwigkanal beginnt mit dem Ausmündungska

nal in die Donau, der Hafen liegt an der Stadt und ist 

geräumig. Durch den an der Aumühle beginnenden Hafen

kanal gelangen die Schiffe in die Altmühl, welche weiter 
abwärts jenseits der Stadt sich in die Donau ergießt. Die 
1978 Fuß lange Kanalstrecke zwischen dem Flusse und der 
Altmühl gibt schon durch ihre Lage zu erkennen, mit welchen 
Schwierigkeiten man bei der Anlage der Bauten zu kämpfen 
hatte. Festgefügt sind die Steinmassen, welche den gewalti
gen Andrang der Strömung beider Flüsse auszuhalten ha

ben, der Grund, auf dem sie ruhen, erforderte die um
fassendsten Arbeiten. Die Donau liegt bei Kelheim 358,7 

Fuß höher, als die Regnitz an dem Krahnen bei Bamberg, 
diese Höhe zu übersteigen, war die Aufgabe, welche bei 
dem Baue des Kanals zu lösen war. Die erste Schleuße 
ist vom Donauufer 577 Fuß entfernt, sie hat die Bestim
mung, die Schiffe aus der Donau in die um 6 Fuß höher 
liegende Altmühl zu heben. Die sich weiter den Fluß auf

wärts darbietende Ansicht von Kelheim und seinen Umge
bungen ist wahrhaft reizend. Die Donau, nicht mehr einge

engt durch Felsenlager, breitet sich dort aus, rechts steigen
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Frankenjura, legt von ihrem Ursprungsorte auf dem fränki

schen Landrücken bei Horna in der Nähe Burgbernheims 

bis zu ihrer Mündung in die Donau eine Strecke Wegs 

von 27 deutschen Meilen zurück. Obwohl dieser träge Fluß 

sich vielfältig krümmt in seinem Laufe, so ist dies doch nir

gends so sehr auffallend als im Altmühlthale, das er lau

nenhaft im Zickzack durchkreuzt, und deshalb waren auch hier 

die mühsamsten Korrektionen nöthig. Leicht entsteht beim 

Anblick der vielen unter erschwerenden Umständen ausgeführ

ten Durchstiche die Meinung, es wäre besser gewesen, wenn 

Man von Dietfurt bis Kelheim neben der Altmühl einen 

Kanal gegraben und den Fluß nicht in die Linie desselben

ren. Der Jurakalk neigt sich in dieser Gegend zur Annahme 

körniger Natur und besitzt eine Härte, die dem Marmor fast 

gleichkommt, dabei ist er meistens frei von Einmengungen, 

daher er zu Bildhauerarbeiten benutzt werden kann, wie die 

Statuen des Kanalmonumentes und die plastischen Gebilde 

bei der Festung Ingolstadt bezeugen. In diesen Steinbrü

chen wurden jene grandiosen Würfel ausgehauen, welche die 

Säulen der Befreiungshalle tragen. Jeder einzelne dersel

ben erforderte, um ihn an seinen Bestimmungsort zu schaf

fen, einen Vorspann von 40 Pferden, und obwohl auf den 

Berg eine in Windungen gebaute Straße führt, so konnte 

der Transport doch nur im Winter mittelst eines Schlittens 

geschehen. Zu den meisten Prachtbauten in Bayern wurde 

dieser schöne Stein, der eine graulichweiße Farbe besitzt, ver

wendet, wie auch der nahe grüne Sandstein, der dicht und 

fein schon vor Jahrhunderten von Kelheim stromabwärts 

geführt wurde. Der Regensburger Dom, dieses herrliche 

Denkmal altdeutscher Baukunst ist von diesem grünen Sand

stein erbaut. — Bei Gronsdorf und Schottenhof sind 

die früher schon angeführten zwei Schleusten mit Stauwehren, 

am rechten Ufer liegt der Weiler Oberbau, in einem 

eigens erbauten hölzernen Hause die Figuren des Kanalmo

numents ausgemeiselt wurden. Die Altmühl, hier begränzt 

von der Hochebene deS Nordgaues und einem Theil des

gezogen hätte, doch zeigt die nähere Untersuchung, daßJye 

Kosten bedeutend größer gewesen wären, ohne der vielen

Hindernisse zu gedenken, welche das an vielen Stellen sehr 

enge Thal geboten hätte.

Bei Schellne.k, einem ansehnlichen Eisenhammer und 

dem Dorfe Altessing, gehen die Schiffe aus dem Altmühl- 

fluße in den Schellnecker Schlensenkanal. Die Ausgrabung 

dieser eine Viertelstunde langen Strecke mußte geschehen, um 

das große Stauwehr des Eisenhammers zu umgehen. Auf 

der rechten Seite in einiger Erhöhung ist der Eingang in 

das berühmte Schulerloch auch unter dem Namen Riedels

höhle bekannt. Sie zieht sich eine Viertelstunde in den nörd-
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Verbindung standen. Diese Befestigungen befanden sich noch 

1704 in einem so guten Zustande, daß die wenigen Bewoh- 

net einem feindlichen Anführer mit seinen 600 Mann den ~

Durchzug zu wehren vermochten. — Der Markt besitzt laut ^

einer Inschrift seit 1769 einen Pflasterzoll. Er war Eigen- 

thum veö berühmten altadeligen Geschlechts der Babonen - J
von Abensberg, Ulrich und seine vier Söhne gründeten 

1367 in der Nähe zur Beförderung der christlichen Lehre 

und der.Seelsorge für ihre Unterthanen ein Collegium mit 

6 Chorherrn, die unter einem Dechant standen, und ein 

Pfründler- und Krankenhaus für Hülfsbedürftige aus 

Herrschaft, alljährlich wurde auch an Hauöarme dort 

und Brod gespendet. Diese Stiftungen erhielten bedeutende 

Zuschüsse von mehreren adeligen Herrn, im Laufe der Zei- 

ten gingen beide von der Wohlthätigkeit und dem christlichen 

Sinne des ritterlichen Mittelalters zeugende Anstalten ein, 

an welche nur noch einige Gebäude und die Urkunden er- 

innern. Die ganze Gegend hatte im dreißigjährigen Kriege 

von den Feinden viele Drangsale auszustehen, wichtige Do

kumente, die Kirchenschätze und das alte Salbuch waren in 
die Burg gebracht worden und gingen zu Grunde, als die v * Wt?/.

lich von der Altmühl liegenden Berg, im hintersten Gange 

ist eine kleine Oeffnung, durch die man den Kopf stecken 

kann; man erkennt, daß dort eine zweite mächtige Höhle 

sich aufthut. Die Stalaktitenhöhle, jetzt Eigenthum des 

Grafen Armansperg, wird von einigen für eine Druiden

schule, von andern für einen Räuberzufluchtsort gehalten, 

zu welcher Annahme das Wort Schüler (gleichbedeutend mit 

Räuber) den nächsten Anlaß geben mag. Auf einem steil 

aufsteigenden Felsen ruhen die riesenhaften Ruinen der Burg 

Rand eck, deren unversehrter Thurm noch aus der Römer

zeit herstammt und mit Erstaunen schon in weiter Entfer

nung betrachtet wird. Je näher man kommt, mit desto 

größerer Bewunderung betrachtet man den kühnen Bau, 

die zum Theil wohlerhaltenen Mauern und Streit- 

thürme. Der Felsen, stellenweis überhängend, mag an 

600 Fuß hoch sein, die Burg selbst, die einst mit der 

Herrschaft Altenrandeck Eigenthum der Templer gewesen 

sein sott, ward 1200 von Rupert von Rotteneck erbaut 

und wurde später von Herzog Wilhelm IV. dem Kanzler 

Leonard von Eck mit dem Markte Essing geschenkt; der 

Sohn desselben, Oswald, verkaufte das Besitzthum 1579 

an einen Grafen von Schwarzenberg. Der am Fuße des 

Felsens liegende Markt Neu essing war ehemals auch mit 

Mauern und Bastionen versehen, die mit der Bergveste in
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Schweden Randeck abbrannten; die Erhaltung einiger Ur

kunden verdankt man einem eingebornen Geistlichen, der 

während dieser traurigen Periode 25 Jahre die Pfarrei nebst
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dem 2 Stunden entlegenen Mayerhofen allein versah. Meh

rere der Seelsorger der Gemeinde zeichneten sich durch Ver

dienste und Geburt aus. Der erste vom Stifter ernannte 

Dechant war Benedict Weigand, ein gelehrter Benediktiner 

von Biburg, einem Kloster, das, 1125 gegründet, 1589 

sammt allen seinen Einkünften vom Herzog Albert in Bayern 

dem neuerrichteten Jesuiten-Collegium zu Ingolstadt überge

ben wurde. Ein anderer, der Dechant zu Effing wurde, 

begleitete früher die Stelle eines Kanzlers beim Grafen 

Johann III. von Abensberg; Andreas Endres machte sich 

durch mehrere Schriften bekannt, der Jubelpriester Franz 

Xaver Mayer schrieb pseudonym unter dem Namen Gottlieb 

Ackermann mehrere geschätzte Schriften. — Neueffing liegt, 

von Kelheim aus betrachtet, am rechten Ufer der Altmühl, 

die, von hohen Felsenwänden beengt, nur einen schmalen 

Raum zum Anbau bot, der Markt bildet daher eine lange 

Straße, ein Theil der von mittelalterlichem Ursprünge zeu

genden Häuser lehnt sich dicht an die steil emporsteigenden 

Felsen, welche auf einem Ueberhange Die Burg tragen. 

Die Hauptstraße schließen zwei Thore, der Ort zählt 59 

Häuser und etwa 300. Einwohner. —

DaS Thal weiter aufwärts wechselt in seiner Breite 

mannichfach ab, bald schließt es sich enge, bald erweitert es 

sich und bietet dem Flusse einen größeren Spielraum zu

seinen Wendungen. Ueppiger Wiesengrund umgränzt die 

Ufer desselben, in den seltsamsten Gebilden thürmen sich 

mächtige Felsenblöcke auf beiden Seiten empor, von alten 

Fichten gekrönt; in den von Sturzbächen gebildeten Furchen 

grünen Sträucher und Genifte, an die geborstenen Klippen 

klammern sich Schlingpflanzen und in verschiedener Farbe 

schimmerndes Moos an. Welche gewaltige Naturbegeben

heit hat dieses Thal gespalten und dem Flusse die seinen 

Lauf sperrenden Felsen auseinander gerissen? Diese massi

gen Kalkgebilde, welche der Geolog als zu den jüngeren 

Flötzgebirgen gehörig bezeichnet, haben das Ansehen von 

Substanzen, die aus dem geschmolzenen Zustande, aus glü

hendem Flusse erstarrt sind, denn ihr Gefüge hängt fest zu

sammen, sie haben nicht das Gepräge einer ruhigen und 

allmähligen Ablagerung und mögen wohl durch die Wir

kung mechanischer Kräfte entstanden sein. Ahnen kann der 

Forscher die außer aller Berechnung liegenden Ursachen der 

jetzigen Bildung des Erdkörpers und die Umwälzungen, 

welche er im Laufe der Zeiten erlitt, doch die ewigen Ge

setze der schaffenden Natur, die auch hier nicht ohne Ord

nung verfuhr, sind seinen Augen und seinem Verstände ver

borgen. Verhüllt ist ihr Geheimniß, nie wird man er

schöpfend die Natur aus sich selbst zu erklären vermögen, 

nie ihr Gesetz in ihr selbst finden. —
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Den Windungen des Thales folgend kommt man an 

dem einzeln stehenden Kastlhofe vorbei, wo der Altmühl die 

Zwangsjacke einer Schleuse angelegt ist. In einer Biegung 

des Thales steht ein an die Felsen sich anschmiegendes Haus, 

deshalb auch allgemein Felsenhaus genannt, das durch Lage 

und mehr als bescheidenes Aussehen eine Hütte darstellt, 

wie sie Geßner in seinen idyllischen Gedichten beschreibt. Eine 

lyrische Ruhe ist über das Thal ergossen wegen des geringen 

Anbaues, es ließe sich da wohl ein Schäfer-Leben träumen, 

aber die Wirklichkeit würde jeden Schwärmer bekehren. 

Einsam und stille ist es jetzt in dem Thale, das noch vor 

kurzem vom Rufe der Arbeiter und dem klopfenden Schlage 

des fleißigen Steinhauers ertönte, verschwunden ist das rüh

rige Treiben und Schaffen, nur die Schiffe, die nun unge

hindert stromaufwärts und abwärts fahren, bringen mo

mentanes Leben in das lautlose Felsenthal. Wer sieht es 

diesen großen Durchstichen und Correctionen an, welche 

Mühe und Arbeit ihre Instandsetzung erforderte! Der Fluß 

gewöhnte sich nur langsam daran, sein altes ihm streitig ge

machtes Bett zu verlassen, ein einziges Hochwasser zerstörte 

oder hemmte Monate in Anspruch nehmende Mühe; Jahre 

werden vergehen, bis die letzten Spuren der dem Wanderer 

überall in die Augen fallenden alten Windungen des Flus

ses sich verloren haben. Kluge Berechnung und während

der Bauzeit gewonnene nähere Bekanntschaft mit den Launen 

der sonst ziemlich träge fließenden Altmühl lehrte die Mittel 

kennen, welche seine endliche Canalisirung herbeiführen muß

ten, und diese ist jetzt in einer Weise hergestellt, daß selbst 

Hochwasser, dem der Fluß häufig ausgesetzt ist, und wenn 

es auch, wie in letzter Zeit einmal, 15 Fuß über die ge

wöhnliche Höhe steigt, nur vorübergehenden die Hauptbau- 

tcn nicht berührenden Schaden bringen kann. Betrachtet 

man diese theils in den Fluß, theils dicht daneben ange

brachten Schleusen mit Stauwehren, welche nun den Schis

sen an den seichteren Stellen die Fahrtiefe von 5 Fuß und 

darüber bieten, so erkennt auch der Unkundige das Mühse

lige und Zeitraubende eines Wasserbaues. War die Bau

stelle mit einem dichten Damme ganz umfangen, eine Ar

beit, welcher schon der Felsengrund Schwierigkeiten genug 

entgegensetzte, so mußte das Wasser ausgepumpt werden, 

Tag und Nacht waren die Schneckenpumpen in Bewegung, 

die dabei Beschäftigten lösten einander alle zwei Stunden 

ab, doch war diese Arbeit so erschöpfend, daß die meisten 

kaum acht Tage, obwohl die Bezahlung sehr gut war, dabei 

aushielten, und immer neue eintraten. Selbst Dampfkraft 

wurde bei einigen Grundbauten angewandt. Die Ausfüh

rung einzelner derselben war um so schwieriger, da dem 

Fluße fortwährend die größere Hälfte seines Bettes frei
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gelassen werden mußte und die Gründung nur stückweise 

ausgeführt werden konnte. Bei andern dieser Schleusenbau

ten nahm das Ebenen des Flußbettes viele Zeit und Arbeit 

in Anspruch, wie denn auch viele Felsensprengungen sich 

als nothwendig zeigten; so mußte allein bei Oberau eine 

Felsenschichte in einer Breite von 25 Fuß bis zu 6 Fuß 

Tiefe ausgebrochen werden. Die Arbeiten erlitten gar oft 

durch üble Witterung eine fühlbare Unterbrechung, Hoch

wasser trat störend ein und füllte mühsam entleerte Baugru

ben, der anhaltendste Fleiß und umsichtig getroffene Vorrich

tungen vermochten dieses nicht immer abzuhalten. Es bedurfte 

einer aufopfernden Energie, um Bauten in einer Weise her

zustellen, welche dem Auge des kritischen Sachverständigen 

keinen Haltungspunkt zum Tadel bieten und elementarischen 

Ereignissen zu trotzen bestimmt sind. —

Hinter dem Dorfe Pillhausen erhebt sich auf einer 

steil aufsteigenden Felsenkuppe imponirend das mächtige 

Schloß Prunn, das auf die Ruinen eines römischen Ca

stells gegründet ist. Ein seltsames Gebäude auf der Spitze 

einer Felsenwand, ein alter Thurm, ist noch ein redender 

Beweis, daß die hohe Warte einst von diesen Eindringlin

gen zur Bewachung des engen Passes benutzt wurde. Die 

Zeit, in welcher dieses kühne Bauwerk entstand, läßt sich 

nicht wohl bestimmen, daß es sehr alt ist, bezeugt seine Er

wähnung in einer Urkunde von 1037, in welcher als Be

sitzer desselben Wernher von Prunner, einer der angeblichen 

Söhne des Grafen Babo von Abensberg, genannt wird. 

Später kam der Rittersitz auf die Herrn von Laaber, die 

sich von Preiteneck schrieben; einer derselben veräußerte das 

Besitzthum als freies Eigenthum an Herzog Ludwig 1288 

um 80 Pfund Pfennige, erhielt es aber mit seinem Schwa

ger Ulrich von dem Steine wieder als Lehen. Franz der 

Preitenecker verkaufte die Burg sammt Zubehör an Tho

mas, den Frauenberger zum Haag. Hans, der Frauenber

ger zu Prunn, kämpfte tapfer unter den Fahnen Herzogs 

Stephan von Landshut drei Jahre (1365—68) lang gegen 

Oesterreich und Tyrol, er wurde wegen seiner stattlichen Ge

stalt und kriegerischen Aussehens der freudige Frauenberger 

genannt, durch die Stärke seines Armes hat er sich in den 

ritterlichen Spielen einen weit verbreiteten Ruhm erworben. 

Richt minder als durch adelige Tugenden zeichnete er sich 

durch religiösen Sinn aus. Er und seine Tochter Frau 

Margaretha Thurner stifteten eine Frühmesse zu Prunn 

1372, und fünf Jahre später kaufte er und sein Kaplan von 

Hildebold dem Mendorfer, dessen Mutter und zwei Schwe

stern, ein eigenes zu Mendorf (im jetzigen Landgerichte Rie

denburg) gelegenes Haus zur Stiftung einer ewigen See

lenmesse. Ein schönes Grabmahl von rothem Marmor
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bezeichnet die Ruhestätte des Ritters, der 1428 starb. Er 

ist in Lebensgröße abgebildet und trägt in der linken Hand 

eine Fahne mit dem Familienwappen, die rechte hält den 

Griff des Schwertes, bei den Füßen liegt der mit einem 

großen Busche gezierte Helm. Die Umschrift verkündet sein 

und seiner Gattin Sterbejahr. Unter den Frauenber

gern ragt besonders Sigmund oder Seitz von Frauenberg 

hervor, er soll den Grafen Riclas von Abensberg, den letz

ten seines Stammes, bei Landshut 1485 erstochen haben. 

Ein Sohn dieses Seitz, Wolf, nahm an dem weiter unten 

angeführten Bunde der berüchtigten Löwenritter wider den 

Herzog Albrecht thätigen Antheil, deshalb wurde auch in 

dem sich entspinnenden Kriege von den herzoglichen Truppen 

1491 die Burg erobert und zerstört. Eine Urkunde besagt, 

daß dieser Wolf eine Bruderschaft aller gläubigen Seelen 

unter den benachbarten Adeligen gestiftet und dazu viele lie

gende Gründe gekauft habe. Alle Pfinztage der Quatember 

wurde in der Kirche zu Prunn Zusammenkunft gehalten 

und nach dem Gottesdienste in der Burg das Reutermahl 

genommen. Prunn kam nach Aussterben der Frauenhofer 

1567 an den Herzog Albrecht V., der Joachim von Ortenburg 

zu seinen Pfleger daselbst ernannte; diesen suchte der berühmte 

Geschichtsforscher Wiguläus Hund, aus altadeliger Fa

milie, heim und fand unter alten Papieren das werthvolle

Manuscript des Nibelungenliedes auf Pergament, das unter 

dem Namen Prunner-Münchner Coder eine Zierde und ei

nen Schatz der bayerischen Staatsbibliothek bildet. Prunn 

wechselte noch mehrere Male seine Besitzer, es litt unter den 

Stürmendes dreißigjährigen Kriegs, und wurde 1646 durch 

Kauf um 40,000 fl. Eigenthum des bayerischen Generals 

Georg Truckmiller, der, als die Nachfolgerin der Kriegs

geißel — eine verheerende Pest auch über Prunn sich ver

breitete und Einwohner dahin raffte, eine Kapelle der selig

sten Jungfrau zu Ehren zu bauen gelobte, wenn die Krank

heit nachließe. Und so entstand die Mariahilf-Kirche zu 

Unserer Lieben Frauen zu dem nahen Emmenthal, die 1651 

vom Regensburger Weihbischof Sebastian Denich eingeweiht 

wurde. Ein am Eingänge eingemauerter Stein bewahrt 

das Andenken des Erbauers. Der Weihbischof Denich setzte 

das Jesuitercollegium in Ingolstadt zum Haupterben ein, 

wodurch dieses in Stand gesetzt wurde, Prunn und Randeck 

zu kaufen. Das Bildniß dieses Wohlthäters der Jesuiten 

befindet sich noch in der Kirche zu Emmenthal. Die Güter 

der Hofmark Prunn bildeten 1781 eine Johanniter-Ordens- 

Kommenthurei, später wurde diese Eigenthum des Staats, 

der die Gebäude und die alterthümliche Kapelle unterhält, 

der zum Rittersitz gehörige Grundbesitz wurde mit Ausnahme 

der ausgedehnten Wälder verkauft. Das Aeußere der Burg
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ner reizenden Thalschlucht kommende Schambach ergießt. 

Die Abgeschiedenheit des unteren stillen Thales hat ein 

Ende, seine charakteristische Physionomie verliert sich jetzt, 

ein regeres Leben empfängt den Wanderer, einförmiges 

Stampfen und Schlagen der nahen Eisenhämmer und Müh

len bezeichnet die überall sich geltend machende Industrie. 

Zwischen den verwitterten Felsenkolossen, deren einer vom 

Schlosse Prunn gekrönt wird, zeigen weißschimmernde Schutt

haufen, daß die thätige menschliche Hand das feste Gestein 

ausbeutet, nahe an Emmenthal ist, veranlaßt durch den 

Jngolstädter Festungsbau, ein Bruch eröffnet worden, präch

tiger Dolomit, der zur Verfertigung von häuslichen Utensi

lien benützt wird. Die Altmühl treibt mehrere Werke, de

ren Umgehung die Anlage des auf der linken Seite befind

lichen Canals mit einer Schleuse nöthig machte; der durch

aus solid angelegte Ziehweg ist von Kelheim bis Riedenburg 

auf dem rechten, von dort bis zum Anfange des künstlichen 

Kanals auf dem linken Ufer, meistens wurde dazu durch 

die künstlichen Baggerarbeiten gewonnenes Material genom

men. Der noch auszuführende Anlandeplatz bei Riedenburg 

mit den nöthigen Lagergebäuden wird einem fühlbaren Be

dürfnisse abhelfen. Eine neue Brücke führt über den Fluß 

in den durch viele hübsche Häuser sich auszeichnenden Markt

flecken, dessen Bürgerschaft eine ansehnliche Waldung besitzt.

zeigt ein wohnliches Ansehen, doch die inneren großen Räume 

sind kahl und alles ihres früheren Schmuckes beraubt, nur 

hie und da mahnen einzelne Reliquien, den, nagenden Zahn 

der Zeit anheim gefallen, an die ehemaligen ritterlichen Be

wohner, die mehr auf Behaglichkeit und Sicherheit, als auf 

Eleganz des Lebens und Lurus-Bedürfnisse sahen. An der 

südlichen Mauer des Schlosses ist ein Pferd angemalt im 

rothen Felde, die weiße Gurre, welche bei nothwendigen 

Reparaturen der Gebäude stets wieder aufgefrischt wurde. 

Es ist dieses das Wappen der Frauenberger, doch wußte die 

Sage des Volkes ihm eine andere Bedeutung zu geben. 

Der Ort Prunn zählt 26 Häuser und liegt an einem Fo

rellenbache, der in die Altmühl dort sich ergießt und, nur 

etwa 1000 Fuß lang, auf seinem kurzen Laufe 3 Mühlen 

treibt. Die üppigen Wiesen begünstigen im unteren Theile 

des Altmühlthaleö die Viehzucht; von weniger Bedeutung 

ist der Ackerbau, viele Bewohner finden ihren Unterhalt in 

den nahen Eisenhämmern; die sonst namhafte Flußfischerei 

hat durch die Wasserbauten Schaden gelitten. —,

Einen freundlichen Anblick gewährt das nahe liegende 

Rieden bürg, das an einem felsigen Berge sich hinziehend 

von zwei Burgen überragt wird. Die Höhen bedecken 

prächtige Laubwälder, schroffe Felsen treten dazwischen her

vor, breit macht sich dort der Fluß, in den sich die aus ei-
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von Schönborn übergeben, doch zehn Jahre später im Ra- 

städter Frieden kamen sie wieder unter bayerische Herrschaft.

Zur Burg Raben stein, die etwas abgelegen von dem 

Markte auf einer steil ansteigenden'Höhe liegt, führt ein mit 

Bäumen und Ziersträuchern bepflanzter Fußweg, auf der 

jenseitigen Felsenspitze ist das verfallene Schloß Ta chenstein.

Ehemals waren diese beiden durch ihre Lage ausgezeichneten 

Rittersitze durch eine von einer Felsenkuppe zur andern fort- 

laufende Mauer und Thürme verbunden, wie man aus ein

zelnen noch stehenden Trümmern sehen kann, besonders fest 

mag Rabenstein gewesen sein, den eine verfallene mit Vor- 

sprüngen versehene Mauer wie eine Terrasse umgibt. Das ^

Schloß ist noch im ziemlich wohnlichen Zustande erhalten, es 

befindet sich in demselben das königliche Rentamt, welches 

die unteren Räume einnimmt. Wahrhaft entzückend ist die 

Aussicht in das Altmühlthal, den Schlußstein bildet das 

romantische Prunn, um den Fuß des Schlosses reiht sich der 

Markt, einige Strassen ziehen sich an der Höhe aufwärts,

Häuser strecken ihre Dächer und Giebel zwischen dichtbelaub

ten Buchen hervor. Auf der andern Seite überblickt man 

einen Theil des Schambachthals, das Dorf Schambach mit 

seinen Gärten, weiter aufwärts das Bergschloß Hechsenacker 

und Schamhaupten mit den erhaltenen Ueberresten der ehe

maligen Probstei regulirter Chorherrn (sie gehören einem

Der Ort war einst das Eigenthum der mächtigen Grafen 

von Riedenburg, welche noch Lengfeld, Kallmünz und Ste- 

phaning besaßen und sich Burggrafen von Regensburg 

nannten. Der erste bekannte Burggraf ist Burkhart im 

loten Jahrhundert, mit Heinrich V. starb 1185 das Ge

schlecht aus, und die Besitzungen gingen an den Herzog 

Ludwig I. über, bei der ersten Theilung der Gesammtgüter 

des herzoglichen Hauses 1392 fielen die Familiengüter der 

alten Burggrafen dem Herzog Johann zu. Lange Zeit war 

Riedenburg von den Gräueln des Krieges nur wenig be

rührt worden, begünstigt durch seine abgeschiedene Lage; da 

kam im Herbste 1546 ein spanisches Heer, welches das Thal 

herauf dem berühmten Parteiführer Schärtlin entgegenzog, 

um ihn an der Belagerung Ingolstadts zu verhindern. 

Noch größern Drangsalen und Ausschweifungen, als dieser 

Durchzug brachte, war der Ort und die Umgegend im 30jäh- 

rigen Kriege ausgesetzt, und erst der Friede von Münster 

befreite die geängstigten Bewohner von dem sie quälenden 

Feinde, nur eine segensreiche Reihe von Friedensjahren 

konnten die tiefen Wunden allmähljg wieder heilen, doch 

brachte der spanische Successionskrieg nach der Schlacht von 

Blendheim 1704 neues Ungemach. Riedenburg (von den 

drei Rosen in seinem Wappen auch bisweilen Rosenburg 

genannt) und Dietfurt wurden in diesem Jahre dem Grafen

j

ft*

&
63 "C-I

\(C c
PJ

6

(jf

mm ua
>i

r+-
u <J

3^



»se » zt
©ä V

<g<5 190 og>

Hügellehnen treten auf beiden Seiten weiter zurück, der 

Thalkessel breitet sich weiter aus und die Landschaft sieht 

aus, als ob früher hier ein urweltliches Wasserbecken gewe- \ 
sen sei, das die mächtigen Felsen des Stackelberges aufge- irSj 

staut hätten, und erst, als die Fluth sich durch die geöffnete . 

weite Schlucht ergoß, seine jetzige Form erhielt. Es liegen 

da die kleineren Ortschaften Haidhof, Gundelfing und Ober

hofen. Der Lauf der Altmühl läßt sich bis von Dietfurt, 

wo sie fast in einem rechten Winkel in das Thal einbiegt, 

verfolgen; langsam zieht sie sich hin zu der Stelle, die gleich- 

sam die engere Pforte des Thales bildet, von einem Dop- 

pelbande üppig grünender Wiesen sind die blauen Wellen 

eingefaßt. Zunächst dem Beschauer liegt die Hofmark Eg- rV 

gersberg an dem linken Hügelrücken, auf diesem sieht man 

mehrere Häuser, welche von dem Schlosse des Eigenthümers des 
Dorfes, der Familie Passus, weit überragt werden. Wie tra

bte Römer in allen Gegenden, über die sie ihre Herrschaft 

ausdehnten, durch mannigfache Befestigungen die Gränzorte 

sicher zu machen suchten, so entging ihnen auch nicht die fyV 

strategetische Wichtigkeit des Altmühlthales. Als Drusus 

und Germanicus die früheren natürlichen Gränzflüsse auf 

ihren großen Zügen in das Innere Germaniens überschrit

ten, zogen die Römer in dieser Gegend eine Kette künstlicher 

Befestigungen, deren einzelne Glieder sich bis auf heute er- ,

Bierbrauer, die Kreuzkirche dient zu einer ^Faßniederlage) 

liegen im wiesenreichen Grunde, die Höhen sind bewachsen, 

zwischen senkrecht aufstrebenden Steinblöcken erheben sich 

schlanke dunkle Tannen und breite Buchen. Rabenstein und 

Tachenstein liegen auf zwei Spitzen des Felsens. Während 

jenes noch in seinen weiten, aber leeren Räumen zeigt, daß 
hier mächtig? Herren hausten in einer Zeit, wo die Bau

kunst sich nur in Aufführung von Massen zur Abwehr des 

Feindes gefiel, ohne die gefällige Zierlichkeit der gothisch

deutschen Architektur überall anzuwenden, bietet der Tachen

stein nur traurige Ueberreste, welche, den Unbilden der 

Stürme preisgegeben, verwittern und das Aussehen haben, 

als ob Feuer die Stätte der Herrlichkeit und des Stolzes 

verzehrt hätte. —
Hart an den steilen Felsen, kaum der das Thal bis 

Kelheim durchziehenden Strasse den nöthigen Raum gebend, 

fließt die Altmühl nach Riedenburg. Ehe sie dahin gelangt, 

muß sie sich um einen großen Felsenvorsprung winden, 

Stackelberg genannt, ein Fußpfad führt über diesen, der sei

nen Namen Katzensteig mit allem Recht verdient; doch be

lohnt sich die Mühe des beschwerlichen nur bei trockenem 

Boden möglichen Hinaufsteigens. Eine neue Ansicht öffnet 

sich dort, wo die Altmühl zwischen phantastisch übereinander 

emporsteigenden Felsen abwärts ihren Lauf verfolgt. Die
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fX^Shalten haben. Es finden sich auf der von ihnen eingehalte

nen Linie Grabhügel und Spuren von Verschanzungen, hie 

und da werden Münzen, Waffen, Geschmeide und vielerlei 

Gerätschaften aus jener Zeit ausgegraben, Trümmer von 

Gebäuden und des von Weltenburg über die Höhe sich zie

henden Grenzwalles finden sich bis nach Franken, das die 

Hermundurer damals bewohnten. Diese standen in freund

schaftlichen Verhältnissen mit den Römern und durften in 

der Colonie Augusta Vindelicorum (Augsburg, gegründet 

wahrscheinlich 14 v. C.) freien Handel treiben. Die im 

Lande zerstreuten römischen Befestigungen bestanden, wie man 

noch hie und da sehen kann, aus viereckigen merkwürdig ge

bauten Thürmen, in denen bei plötzlichen Ueberfällen die Sol

daten und die nahen Ansiedler Schutz fanden, bis ihnen von 

den benachbarten Niederlassungen Hülfe zukam. Ein solcher 

Thurm befand sich auf dem großen Felsenvorsprunge bei Eg

gersberg, auf die Fundamente desselben wurde das alte ganz 

verfallene Schloß später gebaut. Das Gut wurde im Jahre 

1684 von Freiherrn Adam Jocher um 13,000 fl. an Domi- 

nicus Bassus zu Sanderstorft verkauft, welcher sich damals 

in Bayern ansäßig machte. Man findet in dieser Gegend 

Bohnerz, eine Unterart von Brauneisenstein, in eisenschüssi

gem rothen Thon. Etwa eine Stunde weiter aufwärts in 

einer starken Biegung des Thales liegt Altmühl Münster

an einem in die Altmühl fallenden Bach. Der Ort war einst 

ein Kloster, für den Templerorden von den Grafen Heinrich ^

und Otto von Riedenburg gestiftet; nach der Aufhebung \
dieses Ritterordens 1312 wurde es den Johannitern über- ^ 

geben, später war es eine Maltheser-Ordens-Commende.
In der alten, aber unansehlichen Kirche sieht man die Grab- V®,

Pb c

H.
statten mehrerer Commenthuren, Ritter und anderer Edel

leute, die meisten derselben beurkunden eine sehr schöne Ar

beit, sie liegen aber auf dem Fußboden, weßhalb die Um

schriften auch unleserlich geworden sind. Zur Comthurei ge

hörte auch das nahe Kirchdorf Deising.

Gegenüberragen auf einem mächtigen Steinblocke die un

bedeutenden Trümmer der kühngebauten Flügelsb urg her

vor, die nachder noch sichtbaren Anlage ein Gebäude von großem 

Umfange war. An den Namen dieser Veste knüpfen sich 

bedeutende Ereignisse, welche auf die Ordnung der monar- 

chischen Verhältnisse in Bayern den größten Einfluß hatten und 

eine folgenreiche Phase in der vaterländischen Geschichte bil

den, daher deren Berührung nicht unlieb sein wird. Herzog 

Albrecht IV., mit vollem Recht der Weise genannt, hatte 

im Sommer 1488 mit Einwilligung der Landschaft eine all- , 

gemeine Steuer ausgeschrieben, zu der Alles beitragen sollte, 

weltliches und geistliches Gut; er beabsichtigte davon ein 

stehendes Heer zu werben und zu unterhalten. Des Her-
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zogs Absicht, sein Ansehen als Landessürst den sich ihm ge

genüber erhebenden Vasallen und Baronen geltend zu machen, 

war deutlich kund gegeben. Ludwig XI. hatte durch Arg

list und Tyranei den Grund zur unbeschränkten Macht haupt

sächlich dadurch gelegt, daß er der erste war, welcher Schwei

zertruppen um ein Jahrgeld von 20,000 Livres für die 

Durchführung seiner Pläne verwendete. Dies Beispiel reizte 

viele der damaligen Fürsten zur Nachahmung. Albrechts Herr

scherkunst erkannte die Mittel, welche er anwenden mußte, 

* um zum Ziele zu gelangen und dadurch auch des Landes 

Wohl zu fördern. Hatten nun seine früheren Maßregeln 

zur Befestigung seiner Macht und der gesetzlichen Ordnung 

schon bei Vielen unter dem Adel Unzufriedenheit erregt, so 

konnte die neue Steuerverfügung nur dazu beitragen, die 

glimmende Asche zum glühenden Brand anzufachen, da da

durch namentlich der Adel in der Umgegend Straubings in 

seinen auf alte Freiheitsbriefe sich stützenden Rechten sich ver- 
^s3v) letzt sah. Schon zehnj Tage nach Erscheinen des Steuer- 

Ausschreibend hielten mehrere Mitglieder der hohen Ritter- 
)5^d schaft Zusammenkünfte; sie wollten für sich und ihre Güter 

die volle Steuerfreiheit und verlangten vom Herzoge in einer 

Bittschrift Beschränkung seines Befehls. Herzog Albrecht, 

der im Lande keine Unruhen haben wollte, suchte den Adel 

durch einige Concessionen zu beruhigen, doch machte dies

auf die erhitzten Köpfe keinen Eindruck, vielmehr suchten sie 

Verbindungen mit ihres Herrn Feinden anzuknüpfen und 

schlossen, 40 an der Zahl, in Cham in der Oberpfalz einen 

offenen Bund wider die herzogliche Gewalt, den sie Gesell- ^ 

schaft des Löwen nannten; das Zeichen desselben war ein 

silberner Löwe auf dem Helme. Der Bund wuchs an Macht, 

als mehrere Große, unter diesen selbst des Herzogs zwei 

Brüder, Christoph der Starke und Wolfgang, beitraten; 

der König von Böhmen, Wladislaw und die Hauptleute 

des schwäbischen Bundes wurden gewonnen, Kaiser Fried- „

rich III., der dem Herzog gram war, weil er sich mit seiner 

Tochter 1487 heimlich vermählt hatte, ließ den Löwlern 

Schutz angedeihen. Vergebens suchten Churfürst Philipp 

von der Rheinpfalz, Herzog Georg von Landshut und der 

römische König, der edle Maximilian, eine Versöhnung her

beizuführen, die Verbündeten, vom Jrrwahne befangen, 

begannen ihre Feindseligkeiten und überfielen herzogliche 

Dörfer. Albrecht zog mit den Seinigen in tiefer Stille am 

21. Dez. 1491 aus München und stand unerwartet vor 

der Burg von Köfering, dem Sitze der Hauptanführer des 

Bundes, Bernhardin und Hieronymus von Stauf. Letzterer 

wurde gefangen genommen, jedes Dorf, durch das die lan- 

deöfürstlichen Schaaren zogen, fiel der Rache anheim. Auf 

der Flügelsburg wehte das stolze Panier des LöwenbundeS,
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doch die hohe Veste vermochte nicht dem Sturm zu wider

stehen; am 6. Januar 1492 eroberten sie die Herzoglichen 

und zerstörten sie, wie noch mehrere andere Burgen in der 

Umgegend. Zwölf schwer beladene Wagen mit, der in 

Flügelsburg gemachten Beute ließ der Herzog nach Diet- 

furt bringen, wo er sie den Bürgern zur Bewahrung über

gab. Ein dreißigtägiger Winterfeldzug brach die Macht des 

Löwenbundes. Die Strafe traf nur die Schuldigsten der Em

pörer, doch ließ der Herzog allen denen, die sich ihm nach 

Auflösung des nie ganz unter sich einigen Bundes unter

warfen, seine Gnade angedeihen; sein edles Herz verab

scheute den Krieg und seine Folgen, er milderte, wo es an

ging, die geschlagenen Wunden. — Die Trümmer der Flü

gelsburg fielen dem nagenden Zahn der Zeit anheim, sie 

gelten als Warnungszeichen für den sich erhebenden Ueber- 

muth; nur die Kapelle der Veste war verschont worden, 

später wurde sie baufällig und deshalb am Fuße des Ber

ges ein neues Kirchlein gebaut. Im Dorfe Meihern 

wohnten die Gutsbesitzer, von denen ein Graf von Seibolt- 

storf die ganze Besitzung 1711 an das Hochstift Eichstädt 

90,000 fl. verkaufte. Wie hart und mörderisch der um 

die Burg sich entspinnende Kampf gewesen ist, bezeugen die 

Waffen, Knochen und verschiedene Kriegs-Geräthschaften,

welche man noch jetzt häufig auf den benachbarten Feldern 

herausgräbt.

In einer starken Biegung des Thales liegt an der Ver

bindungsstraße von Beilngries und Kelheim das Dorf Mühl

bach, einst Eigenthum des Grafen von Hirschberg. Es ge

hört noch jetzt zur Hofmark Wild enstein, dessen Schloß

ruinen auf einem Bergvorsprunge liegen, man hat von dem (G 

dort angelegten Garten eine herrliche Aussicht in die Thäler 

der Laaber und der Altmühl. Unterhalb Mühlbach ist die 

erste Altmühlschleuse. Das Thal hat da seine größte Aus

dehnung, die Umgebungen geben kund, daß zur Bildung des 

weiten Kessels gewaltige Umwälzungen beitrugen, denn es 

zeigen sich vier Thäler, durch die sich in einer urfernen Zeit 

die Fluchen Bahn machten, gleich riesigen Wächtern ragen 

im Altmühl- und Laaberthal die schwärzlichen Felsenkuppen 

empor aus den dichtbelaubten Höhen. Gegen Nordwest zieht 
sich der künstliche Kanal hin, vor der Altmühl scheidet ihn 

der große Artsberg, rechts sieht man das Laaberthal und ge

gen Süden dehnt sich das Altmühlthal aus. Da, wo die 

Altmühl in einer starken Biegung sich südöstlich wendet in 

ihrem Lauf nach der Donau, beginnt der eigentliche Kanal.

Die zur Gründung der Schleuse und zur Correction des 

Flusses nöthigen Arbeiten wurden nicht wenig durch die Strö-
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werbe, vortheilhaftes Leben bringen die kirchlichen Feste, welche 

die Franziskaner mit angemessener Pracht feiern, indem diese 

viele Gläubige aus der Umgegend zur Theilnahme anlocken. 

Dietfurt verdankt seine Entstehung dem Theodo, der 508 

seine deutschen Variöker über die Altmühl und Donau führte 

und nach der Vertreibung der Römer aus Rhätien sich auf 

dem rechten Donauufer seinen festen Wohnplatz wählte, 1416 

kommt es schon urkundlich als Stadt vor.

Der Kanal erhebt sich von Dietfurt an durch 10 Schleu

sen in einer Länge von 0,7 Meilen 180' Fuß in das um 

106',0 höher liegende Sulzthal. Rechts ist dieses Thal, wel

ches von dem Dorfe Ottmaring seinen Namen erhält, von 

der Fortsetzung des Nordgaues begränzt, links liegt der schon 

erwähnte Artsberg. Mochten die von den Abhängen durch

sickernden Gewässer den da gebauten Schleusen Nachtheil ge

bracht oder andere ihre Festigkeit berührende Umstände 

dies bewirkt haben, mehrere derselben vermochten dem An

drängen eines schnell entstandenen Hochwassers den nöthigen 

Widerstand nicht zu leisten und erforderten 1845, noch ehe 

sie für die Schifffahrt benützt worden waren, nicht unerheb

liche Reparaturen. Der Weg auf dieser Strecke bietet wenig 

Abwechslung dar, bis man die Richtung des Kanals ver

folgend an dem Punkte anlangt, wo er um den Kiefenhil- 

ler Berg sich windend fast ganz nördlich geht. Dort am so-

mung des Wassers erschwert, der Andrang derselben an die 

Schleuse ist ziemlich heftig, obwohl er durch einen Vorbau 

bedeutend geschwächt wird, die Schiffer müssen daher beim 

Uebergang sich wohl in Acht nehmen. Die stets wiederkeh

rende unvermeidliche Versandung vor der Schleuse und deren 

Nebenbauten wird durch künstliche Ausbaggerung beseitigt, 

zu welchem Zwecke eine große auf zwei Kähnen ruhende Ma- 

schiene erschöpfende Dienste leistet. In der Nähe sieht man 

das Dorf Griesstetten mit einer schönen Pfarrkirche, über 

die Altmühl führt eine hölzerne Brücke. Es wohnten einst 

da drei Schotten, die eine Kapelle erbauten und im Ruse 

der Heiligkeit starben; da ihre Leiber in derselben beigesetzt 

wurden, so entstanden häufige Wallfahrten zu den elilenden 

(fremden) Heiligen. Der sogenannte Einsiedelhof wurde von 

den Schweden verbrannt, doch prachtvoll entstand die Kirche 

wieder, sie bildet eine schöne Rotunde mit Freskogemälden 

und reich geschmückten Altären. Den Gottesdienst versehen 

die Väter des Franziskanerklosters in Dietfurt. Die Vor. 

orte dieses an den beiden Laaberflüßchen liegenden Städtchens 

gehen bis an den Vereinigungspunkt der Altmühl und des 

Ludwig-Kanals, es ist mit Mauern und Gräben umgeben 

und mag wohl in den Zeiten des Faustrechts den Anprall 

eines feindlichen Haufens leicht bestanden haben. Die Ein

wohner treiben starken Feldbau und die gewöhnlichen Ge-
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der Hauptsache durch einen Schiedsspruch beigelegt, doch er

streckte sich die Auseinandersetzung und Bestimmung der 

Handhabung einzelner Rechtsame bis in die neuere Zeit, 

wo die Säcularisation ihnen ein Ende machte. —*

Besonders freundlich erscheint das Sulzthal bei seinem 

Anschlüsse an das Altmühlthal. Der kleine Fluß windet sich 

zwischen futterreiche Wiesenauen, an die sich fruchtbare, an 

die Höhen sich hinaufziehende Aecker anlehnen, diese selbst 

sind auf den Gipfeln mit Hochholz bewachsen. Zwischen 

der Altmühl und der Sulz, die mehrere große Mühlen treibt 

liegt Beilngries, ein Städtchen, das, vom Kanäle am 

Otterbichel aus gesehen, einen angenehmen Eindruck macht, 

der sich auch beim Eintritte in dasselbe nicht verliert. Es 

ist ein gewerbthätiger Ort, dessen Wohlthätigkeitssinn zwei 

Krankenhäuser kund geben, Landgericht und Rentamt haben 

da ihren Sitz und tragen viel zur Lebhaftigkeit desselben bei; 

die Umgebungen sind lockend, mit Recht erfreuen sich die 

Felsenkeller eines großen Rufes, namhaft ist die Viehzucht, 

begünstigt durch die Lage und das kräftige Futter. Der 

Ort kommt in den Urkunden als Bilinggriez vor, 1485 

umgab ihn ein Bischof von Eichstädt mit Mauern und er

hob ihn dadurch zur Stadt. — Das' Sulzthal aufwärts 

verfolgend zeigt sich links die ehemalige Benediktiner-Abtei 

Plankstetten. Wie dieser der Förderung der Religiosität

genannten Otterbichel, dem südlichen Ausläufer des Nordgau- 

Plateaus, wo die Ausfüllung der Schutthalden des Kalk

steingebirges so viele Arbeiten verursachte, mußte der Ka

nal 80 Fuß höher als das Sulzthal gezogen werden. Beiln

gries, das '/»Stunde von dem Anländeplatz entfernt liegt, 

ist im Mittelpunkte von vier romantischen Thälern, die vom 

Artsberge, Paulushofer-, Altmühl - und Kiefenhüller-Berge 

gebildet werden. Weit hin schaut man in das gegen We

sten sich gegen Eichstädt erstreckende Altmühltbal. Am Ost

rande der rechten Hügelkette, gegenüber dem Otterbichel, 

liegt das ehemalige fürstliche Jagdschloß Hirschberg, 

Stammhaus der einstmals so reichen und mächtigen Grafen 

von Hirschberg auf dem Nordgau, die sich durch Frömmig

keit und reiche Schenkungen an die Kirche stets auszeichneten, 

wie sie denn 1105 das nahe Kloster Plankstetten und im 

nächsten Jahrhundert das Predigerkloster in Eichstätt stifte

ten und bohrten. Der letzte Graf Gebhard VI. vermachte 

der Eichstätter Kirche im Falle er kinderlos sterben sollte, 

sein ganzes Besitzthum. Als dies im nächsten Jahre ge

schah, geriethen die Herzoge von Bayern, welche auf das 

ihnen zustehende königliche Recht in die von bayerischen Gra

sen und Herrn erledigten Lande zu erbfolgen und auf das 

Lehnsobereigenthum ihre Ansprüche gründeten, mit dem 

Hochstifte in heftige Streitigkeiten. Diese wurden zwar in
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und der Wissenschaften sich widmende Orden bei der Er

bauung seiner Asyle immer Schönheit der Umgebung wählte 

und stattliche Gebäude errichtete, so verkündigen auch hier 

die großen Kirchen, die weitläufigen Wohnungen und die 

zweckmäßig angelegten Gärten, daß man das Schöne mit 

dem Nützlichen zu verbinden wußte. Doch leer find jetzt die 

wohnbaren Räume und werden wohl vergebens auf die 

Rückkehr ihrer früheren Besitzer harren. Der Kanal läuft 

an dem Fuß des Berges nach Derching, vom Otterbichel 

bis dorthin ist keine Schleuse. Um einer Ueberfüllung dieser 

fast zwei Stunden langen Haltung mit Wasser, das von 

dem Berge bei anhaltendem Regen herabströmt, vorzubeu

gen, sind an vielen Punkten Durchlässe angebracht, an an

deren am Kanaldamme selbst Mauerwerk, das ausgeschweift 

ist. Dicht an dem Städtchen B erching ist die 23te Schleuse 

und hinter demselben eine andere, an welche sich der An

ländeplatz anschließt. Berching hat fünf Kirchen und ein 

Franziskanerkloster, es treibt wie alle Landstädtchen Feld

bau, Flachs und Hopfen wird besonders kultivirt, die schö

nen Bäume, welche auf dem freien Platz vor dem Städt

chen gepflanzt sind, bilden einen schattigen Spaziergang, die 

Strassen desselben sind breit und nicht beengt, wie ander

wärts. Berching war einst Eigenthum der Grafen v. 

Hirschberg und kam nach deren Aussterben an Eichstädt,

des Landes Gericht aber an Bayern, welches den Einwoh

nern gestattete, nur von ihren Richtern Recht zu nehmen. 

In den Urkunden wird Berching als Berchingen und Pey- 

richingen angeführt.

Bon Berching an, das dicht am Ludwigskanale liegt, 

steigt dieser 3, 2 Meilen 537' durch 10 Schleusen zur ober

sten Kanalhaltung empor und hat die Sulz stets auf der 

linken Seite. Die Höhen des Thales sind waldreich, zur 

Fruchtbarkeit des Grundes trägt das Flüßchen gewiß viel 

bei. Bei Ueberschwemmungen, welche wegen der natürlichen 

Lage des Thales schon häufig vorkommen müssen, aber 

schnell wieder verschwinden, vermitteln steinerne, dasselbe quer 

durchschneidende Dämme mit bogenförmigen Durchlässen 

den Verkehr. Auf der linken Seite des Kanals erhebt sich 

die alle benachbarten Berge überragende Sulzbürg mit dem 

Marktflecken gleichen Namens, der einen malerischen Anblick 

gewährt; die Häuser liegen auf seinem Rücken zerstreut, um

geben von Büschen, dazwischen stehen zwei Kirchen, noch 

am Anfang unseres Jahrhunderts stand das alte Stamm

schloß, von dem man jetzt nur noch geringe Spuren bemerkt. 

Der Ort gehörte einst zum Besitzthume der mächtigen Gra

fen von Wolfstein und kam 1740 an Bayern; die Ansprüche 

der Grafen Hohenlohe-Kirchberg und von Gich an die Erb

güter Pyrbaum, das auch in der Nähe liegt, und Sulzbürg
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wurden mit 226-,000 fl. abgelöst. Der Kanal zieht sich dort 

durch einen Wald. Die Schleusenwärter mögen da wohl ein 

ziemlich einförmiges Leben führen, da die benachbarten Orte 
ziemlich weit entfernt sind. Im Sommer kann sie die Schiff

fahrt und das Fleckchen Land, das jedem Schleusenhause zuge
geben ist, wohl beschäftigen, aber der lange Winter hält stein 

ihren vier Mauern gefangen, und da zwingt die Langeweile 
wohl manchen, fast vergessene Kunstfertigkeiten wieder her
vorzusuchen, um sich die Zeit zu vertreiben. Wo die Schleu
sen dichttan einander sich reihen, hat einer zwei, auch drei 
zu versehen, alle den Kanal berührenden und dazu gehörigen 

Bauwerke sind ihm zur Obhut übergeben, wie er auch die 
längs der Dämme gepflanzten Bäume zu verpflegen hat. 
Die Wärterhäuschen gewähren durch ihr freundliches Aus

sehen einen gefälligen Anblick, sie sind geräumig und zweck
mäßig eingerichtet, jedes derselben besitzt einen Sparofen, in 

dem zugleich gekocht werden kann, im Hintortheile des Ge
bäudes ist ein Stall für eine Kuh und ein Kalb; das nöthige 

Futter bieten die Dämme und hie und da zum Kanal ge
hörige Grundstücke dar. Ein Schleusenwärter muß bei hef
tigen Gewittergüssen oder ähnlichen Naturereignissen achtsam 

sein- will er seiner Pflicht nachkommen und möglichen Scha
den verhüten, denn er hat den zu reichlichen Zufluß von 

Wasser wieder abzuleiten und die Neberfälle zu überwachen.

Es sind zwar am Kanäle selbst alle Vorsichtsmaßregeln getrof
fen, um Schaden abzuhalten, im Falle aber die Grundablässe 

nicht schnell genug geöffnetwerden könnten, würden dieSchleu- 
senthore die Stelle der Ueberfälle vertreten, da sie nur 3" über 

den Wasserspiegel hervorragen und die Ufer des Kanals 2' 
höher sind. — Die Ziehwege des Kanals sind auf seiner 

ganzen Linie mit Fruchtbäumen bepflanzt; in der fruchtbaren 

Erde, welche mit Thon vermischt ist, gedeihen Aepfel- und 

Birnbäume, im sandigen Boden kommen Kirschenbäume fort; 

an der Rückseite der Damme und auf den Absätzen, welche 
die Böschungen hie und da bilden, stehen Zwetschgenbäume; 

in dem langen Einschnitte bei Neumarkt mögen an 3000 
Stämme der letztem gepflanzt sein. Die anderen an den 

Ziehwegen gehegten Fruchtbäume können sich auf 40,000 
Stück belaufen. Sobald sie erstarkt sind, werden sie sicher 

nicht unerheblichen Nutzen abwerfen und, da sie in passen
den Absätzen stehen, angenehmen Schatten gewähren. Die 
Fischerei in einzelnen langem Haltungen hat denen, die sie 

pachteten, unerwarteten Gewinn gebracht, namentlich hat 
man in der Gegend von Nürnberg und Erlangen große 
Hechte gefangen, die wahrscheinlich klein in den Kanal ka

men. In der Haltung zwischen Erlangen und Baiersdorf 

wurden 1842 über 3 Zentner Fische gefangen, int Ottma

ring er Thale aber fand man 1840 in den Haltungen, welche
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durch die auf der Linie selbst entspringenden Quellen ange

füllt wurden und mit keinem Bache in Verbindung stehen, 

Fische und darunter Hechte von einem Pfund; der Laich 

kann nur durch Wasservögel in die Haltungen gebracht wor

den sein. —

Bei der Seizenmühle zwischen hohem, nicht gar weit 

vom Kanal sich erhebenden Bergen beginnt die große, mehr

erwähnte Haltung; sie zieht sich dort durch den langen, in 

der Mitte 34' tiefen, durch Sand und Thonschiefer gegra

benen Einschnitt, der sich bis nahe an Neumarkt erstreckt. 

Der Liaskalk, welcher in dieser Gegend gewonnen wird, ist 

dicht von.schwärzlich-grauer Farbe, Einmengungen enthält 

er nicht viel, wohl aber Versteinerungen in großer Menge. 

Da der Lias der Verwitterung ziemlich gut widersteht, so 

gibt er brauchbares Baumaterial, weniger aber bewahrte er 

sich zum Auskleiden der Kanalwände benützt, denn die 

Steine, welche nicht beständig über oder unter dem Wasser 

lagen, widerstanden der Kälte nicht, daher hie und da, wo 

sie in der großen Haltung angewendet wurden, Nachbesserun

gen nöthig wurden. Der Einschnitt, welcher in Wiesen und 

Gemeindeweiden gegraben wurde, erscheint wegen seiner 

Länge, Breite und Tiefe mehr wie ein von der Natur ge

bildetes kleines Thal, da die ausgegrabenen Erdmassen auf. 

beiden Seiten aufgehäuft wurden; doch erinnern beim Be

treten desselben die mehreremal abgestuften Seitenwände an 

die durch Menschenhände ausgeführte Arbeit. Um das Ab

spülen und Abrollen des lockeren, von aller Erdenbeimischung 

freien Sandes zu verhindern, mußten die Seitenwände mit 

Rasen und Thonerde bedeckt werden; das dazu nöthige Ma

terial fand man im Einschnitte selbst oder nahm es von dem 

nahe liegenden, früher sumpfigen, jetzt trocken gelegten Wiesen.

Wenn man aus dem 16,000 Fuß langen Einschnitt 

heraustritt, erblickt man die Stadt Neu mar kt mit ihrer 

bergigen Umgebung; sie liegt aus der Wasserscheide zwischen 

der Donau und dem Maine. Die Gegend ist, indem die 

Kalksormation vorherrscht, ungemein wasserreich; es sind da 

dieQuellen der Laber, Sulz, vorderen Schwarzach und anderer 

Bäche, die zum Ludwigskanale gezogen wurden und ihm 

überflüssiges Speisewasser zuführen. Der dicht an der 

Stadt und der Nürnberger Strasse, für welche über den 

Kanal eine sehr schöne Brücke gebaut ist, liegende Hasen ist 

geräumig und erhält durch den entstandenen Holzhandel 

nach Nürnberg viele Lebhaftigkeit. In seiner Nähe ist das 

neue Spital, aus der andern Seite die großartige amerika

nische Kunstmühle von Kornburger und Späth, die nicht nur 

die eingegangenen Mühlen ersetzt, sondern auch im Stande 

ist, Mehl zum Verschicken zu liefern. Durch die Stadt 

Neumarkt zieht sich eine breite, lange Strasse, unter deren
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Häusern der neuerbaute Gasthof Kornburgers durch elegan

tes Aeußere und innere comfortable Einrichtung sich aus

zeichnet ; weit und breit bekannt und ^erne aufgesucht ist der 

im untern Stockwerke befindliche Speisesaal, der im gothi

schen Geschmack erbaut einer Kapelle gleicht und mit den 

Statuetten der Ahnen des bayerischen Regentenhauses ge

schmückt ist. In der Nähe der Stadt ist das berühmte 

Wildbad in einer zwar sandigen, doch mit Alleen verschö

nerten und cultivirten Umgebung; die Heilquelle führt viel 

Schwefel und leistet besonders bei Gichtleiden und den ver 

wandten Rheumatismen besondere Hülfe. Der Aufenthalt 

ist außer den oft gerühmten guten Eigenschaften der Bäder 

noch deswegen vielen andern Bädern vorzuziehen, da Woh

nung, Tisch und Bedienung sich durch Güte und Wohlfeil

heit auszeichnen. Das Wildbad, -das meistens von Hülfs- 

bedürftigen aus der Nachbarschaft besucht wird, würde sich 

eines viel größeren Rufes erfreuen, wenn man es nicht ver

schmähte, von den gewöhnlichen Lärmmitteln Gebrauch zu 

machen. Neumarkt hat ein Schloß mit einer schönen Kirche, 

die dasselbe durchziehenden beiden Hauptstraßen nach Am

berg und Regensburg bringen viel Lebhaftigkeit in das 

Städtchen, das seine nächste Entstehung Nürnberger Bür

gern verdankt, die nach der Eroberung Nürnbergs durch 

Kaiser Heinrich 1103 hieher zogen. Kaiser Lothar erhob den

Ort hundert Jahre später zur freien Reichsstadt, die nächsten 

Nachfolger desselben verliehen Neumarkt gleiche Freiheiten, 

wie Nürnberg genoß. Neumarkt (Novoforum), die spätere 
Residenz der Pfalzgrafen Neumarkter Linie, entstand an dem 

Platze, wo einst ein Reichszollhaus und ein Schloß der 

Puttigler stand. -

Man findet im massigen Juradolomit des Altmühl- 

thales wenig Versteinerungen und diese haben nur eine un

vollkommene Form, während dort die Felsenmassen senkrecht 

gespalten bastionförmig in den Thälern emporragen, treten 

in dieser Gegend die Berge höher lang sich hinstreckend her

vor. Der Liaskalk, die Grundlage aller Jurassebildungen, 

beurkundet vorherrschend eine mechanische Bildung, er zieht 

sich am westlichen und östlichen Fuße des fränkischen Jura 

von Dinkelsbühl bis Staffelstein und von da über Amberg 

hinaus. Gebrannt liefert er einen vorzüglichen Kalk zu ^ 

Wasserbauten, die Schichten desselben tragen, wie die von 

ihnen eingeschlossenen Petrefakten das Gepräge von Hoch

seegebilden. Wegen der vielen Spaltungen und Höhlungen 

ist auf den Plateaus des dichten Jurakalkes an Wasser 

Mangel, in den Thälern dagegen tleberfluß, in der Forma

tion des Liaskalks dagegen, in der sich immer Schwefelquel

len finden, kommen reiche Quellen zu Tage. Die durch die 

kalkigen und dolomitischen Schichten schnell niedergehende
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fält ist den Zuleitgräben, welche dem Kanal Wasser zufüh

ren, gewidmet worden, in ihnen sammelt sich alles von dem 

westlichen Hügellande kommende Wasser, sie sind gegen Be

schädigungen eines schnell eintretenden Hochwassers hinläng

lich geschützt. Der Kanal biegt nun in westlicher Richtung 

um den Dillberg und zieht sich an dem Abhange desselben 

ziemlich hoch neben dem von der vorderen Schwarzach bewässer

ten Thal hin. Die dadurch sich ergebenden Berghänge setzten 

dem Kanäle viele Schwierigkeiten entgegen, da das aus den 

Bergen hervorkommende Wasser Damm und Terrain, auf 

dem er ruht, unterwühlt und Abrutschungen nach der Thal

seite stattfanden. — Die Nordgauhochebene, getrennt vom 

Dillberg durch die Schwarzach, tritt hier nördlich zurück, 

dort liegt malerisch sich erhebend über den grünen Grund 

das Dorf Gnadenberg mit seiner schönen Klosterruine. Hohe 

im gothischen Spitzbogen gebaute Fenster lassen die Größe 

der bis auf die Grundmauern zerstörten Kirche erkennen, hie 

und da sieht man Gebäude- und Mauerreste dieses den 

Theatinerinnen in München gehörigen Besitzthums, das von 

Nürnberger Patriciern reichlich dotirt worden war.

Der Weg, dem Kanal entlang, führt in den großen 

in der Mitte 80 Fuß hohen und 1700 Fuß langen Ein

schnitt bei Unterölsbach, dessen Ufer senkrechte Quadermauern 

einfassen. Das Projekt, einen Tunnel durch den die Kanal-

atmosphärische Feuchtigkeit wird von den thonigen Schie

ferlagern am weiteren Durchdringen verhindert. Auf diese 

Wahrnehmung stützte sich Frhr. v. Pechmann bei dem Zie

hen der Kanallinie über diese Gegend. Der Quellenbezirk 

der großen Haltung ist reich an Wasser.

Hinter Neumarkt sind die langen Dämme über die 

von kleinen Bächen, dem Kettenbach und Gruberbach, gebil

deten durch einen schmalen Erdrücken getrennten Thäler. Der 

erste Damm ist etwa 62 Fuß hoch und 1200 Fuß lang, der 

zweite 72 Fuß hoch und 2300 Fuß lang, das zu ihrer Er

hebung zu Gebote stehende Material war Thonerde und 

Thonschiefer, der, eine chemische Verbindung von Thon- und 

Schiefererde, um so leichter verwittert und sich allmählig in 

fruchtbaren thonigen Boden verwandelt, je dünnschieferiger 

er ist. Die Bäche gleiten unter den Dämmen in gemauer

ten Durchlässen durch, das denselben gebotene Bett ist breit 

genug und bietet noch Raum für Fußgänger. Der Kanal 

durchzieht den Neumarkter Busen in seiner Mitte, rechts auf 

dem Rande des Nordgauplateaus erblickt man die Ruine 

Wolfenstein, das Stammhaus der berühmten Grafen von 

Sulzbürg und Pyrbaum. Die kahlen Dämme gewähren 

keinen angenehmen Anblick, denn auch an ihrem Fuße ist 

der Boden blauschwarz, da die ihn bedeckende Erde für die 

großen Erhöhungen abgehoben wurde. Die größte Sorg-
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ches Unglück Vorsorge treffen und die von den waldbewach

senen Hügeln zur Zeit herabströmenden Wildwasser überall 

ins Auge fassen. Wahrhaft bewundernswürdig sind die mit 

vielem Kostenaufwand gebauten Grundablässe, durch die sich 

in Nothfällen schnell eine durch die hie und da angebrachten

lütte durchschneidenden schmalen Bergrücken zu ziehen, wurde 

ausgegeben, da man der Festigkeit des Thonschiefers nicht 

viel zutraute, denn diese gewährt nur ein der Thonschiefer

masse beigegebener größerer Kieselgehalt. Man zog daher 

einen Einschnitt vor, wiewohl dieser mehr Arbeit in Anspruch ; 

nahm und der Schifffahrt, bei den mitunter eintretenden Ab- Sicherheitsthore abgeschlossene Strecke des Kanals entleeren 

rutschungen der einen stumpfen Winkel bildenden Abhänge ij kann. Da wo das Wasser in die Thäler sich stürzen soll,

Unterbrechungen drohen. Im Jahre 1844 stürzten, als die i bilden die Grundablässe Abtheilungen, um die Gewalt des-
dort gehäuften Schneemassen beim Schmelzen ungewöhnlich ! selben zu hemmen. Die dem Thale der Schwarzach von

den Höhen zueilenden Bäche und Wässerlein verlangten 

Durchlässe in den Dämmen, die alle solid von Quaderstei

nen gebaut, auch bei Hochwasser Raum genug zum Abfluß 

haben. Im Schwarzachthale liegt das Dorf Rasch, in des

sen Nähe am Kanäle ein Anlandplatz und die nöthigen 

Häuser sind. Weiter entfernt aus einer ansteigenden Höhe 

sieht man Altdorf, die einst berühmte Universitätsstadt Nürn

bergs, recht stattlich schaut das ehemalige Collegiengebäude 

herüber. Dort wo einst berühmte Lehrer der Rechtsgelehr

samkeit und Arzneikunde, wie Hugo Donellus, Hubert Gi- 

phanius, Conrad Ritterhaus, Caspar Hoffmann, Joachim 

Jungermann, Namen, die jetzt blos noch den tief in die 

Schachten der alten Weisheit Eingedrungcnen bekannt sind, 

lehrten und wirkten, dort wo einst der flotte Bursch mit be

decktem Haupte, großen Reiterstiefeln, beschwert mit gcwal-
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c den Boden aufgeweicht hatten, an 200Schachtruthen in das 

Kanalbett. Die allmählig eintretende Verwitterung der j 

Oberfläche und die dann erfolgende Ueberrasung wird die

sem Uebelstande mit der Zeit vorbeugen. Der Weg längst 

der großen Kanalhaltung bietet mancherlei Abwechslung dar, 

denn dieser führt über ein von Schluchten und Hügeln ge

bildetes Terrain, jede Strecke gibt Zeugniß von der Kühn

heit des Baues und der umsichtigen Berücksichtigung des 

Baumeisters auf alle dabei zu beachtenden Umstände. Ist 

schon der Druck der auf den Rücken der Dämme ruhenden 

Wassermasse ein gewaltiger, von dem man kaum glaubt, daß 

von menschlicher Hand aufgeworfene Hügel diesem stets 

einen Ausgang suchenden Element den nöthigen Widerstand 

leisten können, so mußte die Berechnung der Baumeister 

nicht allein dieses Problem lösen,', sondern auch für mögli-

/%!
£

(jss>
isS

t

t

r

IIc e©9

ceV



1SP m?jw? -®o

tmu% trJ>O'i pm-äsM <H-o ISS =>g>
«Hs

Cascrne war der Centralpurckt und Versammlungsort, hier 

wohnten die Schmiede, Zimmerleute, Schlosser und Schrei

ner, welche bei den Maschinen und in den Werkstätten be

schäftigt waren. Zur Bauzeit herrschte da das regste Le

ben, besonders an den Feiertagen, wo mancher das, was er 

die Woche über sich verdient hatte, mit gleichgesinnten Brü

dern verschlemmte. Tüchtige Arbeiter, welche ausgemessene 

Strecken in Accord übernommen hatten, verdienten sich in 

kurzer Zeit, wenn sie fleißig waren, mehr Geld beim Kanal

ausgraben als beim Taglohn anderwärts in Monaten. 

Nicht gewohnt sich zu beherrschen, verlockt durch Beispiele 

und die Hoffnung, ihren Nahrungsstand für jetzt gesichert 

zu sehen, ließen viele ihren Leidenschaften denZügel schießen, 

Karten und Kegelspiele bildeten in der freien Zeit ihre Un- 

terhaltung. —

In dem tief eingesprengten und eingeschnittenen Durch

zug des Kanals wurde, da das Gestein aus Liasschiefer, 

Lias und Gryphitenkalk besteht, eine große Menge von Pe- 

trefakten (Ueberbleibsel der Vorwelt) zu Tage gefördert. 

Der Gryphitenkalk ist vorzüglich reich an Versteinerungen, 

wie er denn auch seinen Namen von den zahlreich von ihm 

eingeschlossenen Gryphiten (Greifmuschel) erhalten hat. Be

sonders viel Uebereste findet man von jenen seltsamen Ei

dechsenartigen Geschöpfen (Saurier), die zu schildern mehr

tigen Sporen und durchlöchertem Rocke Platz nahm, vor 

dem die Quintessenz alles Wissens aussprühenden Katheter, 

da weilen jetzt die künftigen Volkserzieher, die von Schul

lehrerlehrlingen durch eine oft unnöthig erschwerte Prüfung 

zu sogenannten Seminaristen avancirt, hier in enger klöster

licher Clausur gehalten und für ihren so wichtigen Beruf 

zugeschult werden. —

Vom Oelsbacher Einschnitt gelangt man in kurzer Zeit 

zum Dörlbacher Einschnitt, von dem schon früher die Rede 

war. Am untern Ende führt über diese künstliche Schlucht, 

50 Fuß hoch, eine geschmackvolle Brücke, ein großes Haus, 

Cascrne genannt, steht oben am Rande des Einschnitts. Da 

eine Strecke von wenigen Stunden die großartigsten und 

umfangreichsten Arbeiten erheischte und die in der Nähe lie

genden Ortschaften die zur Unterbringungen der vielen Ar

beiter nöthigen Lokalitäten nicht hinreichend boten, so wurde 

auf Kosten der Verwaltung dieses Haus erbaut, in welchem 

über 300 Menschen wohnten. Es ist jetzt Eigenthum des 

Fabrikbesitzers Späth und ein Ruhepunkt für die Schiffer. 

Wie die Ausgrabung im vollem Gange war, hatten die durch 

die verschiedenen Bedürfnisse der Arbeiter herbeigelockten Hand

werker, wie Schneider und Schuster immer die Hände voll zu 

thun. Die großartig eingerichtete Küche und die dazu ge

hörige Bäckerei, sorgte für das nächste Bedürfniß aller. Die
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Geschlechts, beim man fand in ihren Koprolithen Knochen 

meist Wirbel von mehr als zwei Zoll Durchmesser, was auf 

ein Thier von etwa vier Fuß Länge schließen läßt. Die

ses Ungeheuer von Eidechsensorm, mit einer langen, spitzen 

Schnautze und einem kurzen Halse, wie der Delphin, mit 

Crocodilszähnen, von riesiger Größe und ungeheuren Augen 

zum Sehen bei Nacht geeignet, mit vier Floßensüßen aus 

vielen in mehrere Reihen aneinandergewachsenen Knöchel

chen, war so sonderbar zusammengesetzt, gänzlich aufs Was

ser und zwar aufs Meer verwiesen. Die gedrungene Keil

form seines Körpers machte den Ichthyosaurus zu einem 

trefflichen Schwimmer, sein Rachen war weit. — Man fand 

beim Ausgraben des Dörlbacher Einschnittes das Skelet ei

nes an 45 Fuß langen Ichthyosaurus, dessen Kinnladen an 

7 Fuß maßen, Knochen der großen Eidechsen kamen häufig 

zum Vorschein, riesige Ammoniten (Ammonshörner), Be- 

lemniten (Schaalthiere) Gryphäen, Terebratulen rc. und viel 

versteinertes Holz in großen Klumpen. Diese riesigen Ue- 

berbleibsel der vorweltlichen Vegetation, die sich in den mei

sten Formationen finden, geben Anhaltspunkte zu überra

schenden Folgerungen. Als die Oberfläche unserer Erde, 

die vom Ansang, wie der große Astronom Laplace aus den 

astronomischen und mechanischen Verhältnissen nachweist, in 

glühendem Fluß war, weniger abgekühlt war und in dieser

den Charakter reiner Dichtung als eine solgenrichtige Ab

leitung aus gegebenen Thatuntersuchungen erhält. Das riesen

hafte Megalosaurus und das noch riesenhaftere Jguanodon 

müssen eine Größe gehabt haben, für die wir in unserer 

thierischen Schöpfung keinen Vergleich haben. Man denke 

sich eine Eidechse 3 -4mal so groß als das größte Eroco- 

dil, etwa 70 Fuß lang und 14 Fuß im Umfang, mit 

Kiefern, welche Zähne von der Größe der Schneidezähne 

des Rhinoceros enthalten, gekrönt mit Hörnern, das war 

das Jguanodon! Dem Plesiosaurus fehlten nur die Flü

gel, um ein fliegender Drache zu sein. Der Pterodactilus, 

ein sonderbares Thier, bis zu 3'/2 Fuß Länge und 10 Fuß 

Breite bei ausgespannten Flügeln, einem Reptil ähnlich, mit 

kurzem Schwänze, langem Halse, hohen Füßen, an dem sich 

vorne ein Glied befindet, von dem man glaubt, es habe 

dazu gedient, das Thier in der Luft zu erhalten, doch kön

nen diese anscheinenden Flügelknochen eben so gut Ruder

füße zum Schwimmen sein. Fische bildeten ein Hauptnah

rungsmittel für die großen Eidechsen, welche die fabelhaften 

Greife versinnlichen. Man findet in den Ercrementen der

selben, Koprolithe genannt, (int Lias kommen sie in unermeß

licher Menge vor) Schuppen, Zähne und Knochen von Fi

schen, die unverdaut abgegangen sind. Die Ichthyosauren 

verschlangen die kleineren und schwächeren Individuen ihres
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sQklC kann die Reihe von Jahren berechnen, binnen welchen die 

verschiedenen Schichten sich übereinander lagerten, auf deren 

obersten Lage, der Erdrinde, immer neue Geschlechter lebten 

und starben und ihre Reste uns hinterließen? Die Entwicke

lungen einst organischer Gebilde von unorganischen Massen 

geschahen langsam, die oberen Schichten zeigen vollkommener 

ausgebildete Wesen, als die tiefer liegenden, man beobachtet 

eine stufenweise Vervollkommnung der Thiere und Pflan

zen. Man weiß vom Brückenbau, daß in Flüsse einge

rammte Holzpsähle von der Versteinerung ergriffen worden 

sind. Kaiser Franz I. wünschte zu erfahren, wie lange es 

dauere, bis Holz in Stein verwandelt sei, und es wurde 

deshalb ein Pfahl der vom Kaiser Trajan bei Belgrad ge

schlagenen Brücke untersucht. Da zeigte es sich denn, daß 

dieser in siebenzehnhundert Jahren einen halben Zoll tief 

von außen herein in Kieselmasse umgewandelt, im Innern 

aber noch wohl erhalten war. Man darf nun annehmen, 

daß zur völligen Versteinerung dieses l Fuß dicken Stam

mes bis in den Kern wohl 10,000 Jahre erforverlich sein 

würden. Solche Thatsachen sind für die Entstehungsge

schichte unseres Planeten von der größten Wichtigkeit, un

sere Erde war großen Umwälzungen unterworfen, ehe sie ihre 

jetzige Gestaltung erhielt. Bei jeder derselben wurde die or

ganische Welt zerstört und unter Felsenschichten begraben,

Urzeit das Land in kleineren Inseln aus dem Meere em

porragte, da bedeckten riesenhafte Farrnkräuter, Bärlapp- 

pflanzen, Palmen, Bambusgewächse, Equiseten (Schachtel

halme), unter günstigen Umständen üppig wachsend, die 

Oberfläche. Tropengewächse und Thiergattungen erloschen, 

als diese abkühlte, gewaltige Erdrevolutionen verschütteten al

les, was den Boden belebt hatte.

Von Aristoteles an bis fast in unsere Zeiten hielt man 

diese Ueberreste vormals lebendiger Thiere und einer üppi

gen Vegetation für Spiele der Natur, für Versuche ihrer 

bildenden Kraft in ihrem Schoose. Diese von mineralischen 

Stoffen überzogenen oder ersetzten Versteinerungen sind in 

den verschiedenen Gebirgsformationen vertheilt und bestehen 

meistens aus Produkten des Meeres, das sie an den Orten 

zurückließ, wo man sie jetzt bis zu 1000 Fuß tief unter der 

Oberfläche der Erde in Schickten findet, immer gewisse Ar

ten und Gattungen entweder gesondert und gemischt. Das 

Meer muß wohl lange und ruhig gestanden haben, um so 

regelmäßige und feste Niederschläge zu bilden, wie die sind, 

welche die lleberrefte einer verschwundenen Welt einschließen. 

Welch ein weites Feld öffnet der Forschung und Ergrün

dung der Naturgeheimnisse die nähere Betrachtung dieser 

einst lebenden Thiere, die größtentheils wohl da lebten nnd 

starben, wo man ihre Knochen und Schaalen findet Wer
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Fuß Wasserhöhe anlaufen zn lassen, aber ein redender Be

weis ist es, daß der Dammkörper schon jetzt, wo er fast ein 

halbes Jahr zur frequenten Schifffahrt benutzt wird, frei

lich nicht mit dem normalen Wasserstand, die auf seine So

lidirung verwandte jahrelange Mühe und Arbeit lohnte und 

keine Durchsickerung und Abrutschung stattfand. Einige Be

sorgnis möchte der große Durchlaß unter dem Dammkörper, 

der besonders auf der rechten Seite viel Schwierigkeiten 

machte, einflößen, doch sind alle techmschen Vorsichtsmaß

regeln getroffen. Die Beschädigungen, welche er bei den Be

wegungen des aus ihn zum Theil ruhenden Dammkörpers 

erlitt, sind, ohne weiteren Befürchtungen Raum zu geben, 

wieder hergestellt worden. —

An den Damm über den Disteldobel reiht sich ein 1800 

Fuß langer 42 Fuß tiefer Einschnitt, von dem man das ge

wonnene Material für den Dammkörper benützte. Der Weg 

bietet nichts besonders dar. Tannenwälder bedecken die na

hen Höhen, die Aussicht ist durch sie in der Umgegend ver

sperrt. Bei Burgthan, das seitwärts liegt und durch seine 

auf einem Hügel gebaute verfallene Ritterburg mit dem 

runden Thurme die Augen auf sich zieht, endet die höchste 

und längste Haltung des Kanals, er geht am linken 

Ufer der Schwarzach über die bewaldeten Keuperrücken ge

gen den an 50,000 Tagwerk umfassenden Lorenzer Reichs-

welche dann die neue Erdrinde bildeten. Zahllose Ueber- 

bleibsel, Zeugen von Größe und Gestalt jener lebenden We

sens, sind als Urkunden in dem großen Archiv der Natur 

niedergelegt zur Bezeichnung der wechselnden Veränderungen 

unseres Wandelsterns. Ohne sie wäre man nicht dazu ge

kommen, verschiedene Epochen bei der Bildung der Erde zu 

unterscheiden, die allmählige Entstehung der (Kontinente, den 

Rückzug des Meeres und die Entwicklung des Organischen 

zu erkennen. —
An den großen Einschnitt von Dörlbach reiht sich bei 

dem Dorfe Peunting der 700 Fuß lange und 50 Fuß hohe 

Damm über den Nesselbach an, dann folgt der die Einsen

kung bei Schwarzenbach überbrückende Damm in einer 

Länge von 900 Fuß und 57 Fuß hoch. Der vielgenannte 

Disteldobel, welcher einen Damm 1100 Fuß lang und 108 

Fuß hoch nöthig machte, ist ein schmales Thal, das sich ge

gen Norden zieht. Ein eigenes Gefühl wandelt den Wan

derer an, der den gewaltigen Dammkörper vom Fuße des

selben betrachtet, denn er möchte zweifeln, daß da oben ein 

Wasserbehälter ist, der auf seinem Rücken schwerbeladene 

Schiffe trägt. Wohl werden noch Jahre vergehen, bis diese 

aufgeworfene Massen jene durch kein Ereigniß zu erschüt

ternde völlige Sicherheit erhalten, welche nöthig ist, um die 

Haltung ihrer Anlage und der Berechnung gemäß auf sieben

"E

s cf

ÜJ
&

s§ '■a

31
m

■5§)>

u

1r

iJ

>

rv
cf

zc
4 jptK&)& h oe-

03
-

■k
.



WCm
7F9'©P 'v$S

*%) <gH> ISI o.§>
C Ctt P {nn

Wald, setzt auf einem 52 Fuß hohen und 700 Fuß langen 

Damm, unter dem ein breiter Durchlaß dem Wasser den 

Durchgang bietet, über das ziemlich schmale Mühlbachthal. 

Bei dem weiter abwärts liegenden Weiler Pfeiferhütte, wo 

auch ein Casernenartigcs großes Gebäude zur Beherbergung 

der Arbeiter erbaut wurde, führt eine schöne steinerne Brücke 

die Regensburger Landstraße über den Kanal, es ist da ein 

Landeplatz angelegt, der zum Umwenden der Schiffe den 

nöthigen Raum bietet. Nom Rüblingshof, wo die Thei

lungshaltung endet, bis zur Einmündung des Gauchsbach

leitgraben in einer Lange von 43,890 Fuß senkt sich der Ka

nal durch 31 Schleußen mit 8 Fuß Fallhöhe um 248 Fuß, 

wie auf einer Treppe hinab. Die Haltungen sind 1000— 

1500 Fuß lang und in grobkörnigem Sand gegraben, was 

wohl längere Zeit Anlaß gab, für die Wafferhaltigkeit dieser 

Strecke Sorge zu tragen, die nachhaltenden Verdichtungsar- 

beiten bewährten sich aber auf das Glänzendste, denn die 

Schifffahrt fand hier nicht den geringsten Verzug. In der 

Nähe der großen Spiegelschleife von Gsteinach, wegen sei

ner pittoresken Lage im engen Felsenthale von Wanderlu

stigen aus Nürnberg und Altdorf in der wärmeren Jahres

zeit fleißig aufgesucht, setzt der Kanal mittels eines 50 Fuß 

weiten Bogens über die Schwarzach hinweg auf deren rech

tes Ufer. Dieser Schwarzachbrückkanal ist das schönste, aber

auch das schwierigste Bauwerk der ganzen Kanallinie und 

erregt durch seine vollkommen gelungene Ausführung in al

len seinen Theilen, innen und außen, die allgemeine Be

wunderung aller Besucher. In das große Gewölbe, wel- 

ches den Raum zwischen den Flügelmauern überspannt und 
das Kanalbett trägt, gelangt man durch eine auf der West- £ 

feite des Gebäudes angebrachte Thüre, man glaubt bei r-
Fackelbeleuchtung in einer großen Höhle zu sein, die Täu- s
schung wird noch durch die einzeln herabfallenden Wasser- } 
tropfen vermehrt, welche einen einförmig schillernden Ton 

in dem weitem Raum verbreiten.
Von diesem in seinem Aeußeren die römische Bauart 

repräsentirenden Brückkanal geht der Kanal in vier Haltungen 

nach dem Dorfe Röthenbach, oberhalb dessen ein Anlande

platz angebracht ist. Dort durchschneidet der Gauchsbach 

den Kanal und machte den Bau eines Brückenkanals mit 

einer Oeffnunz von 40 Fuß nothwendig. Der Bach, ein

geengt durch Felsenvorsprünge, stürtzt sich hinab in das 

enge Thal, wo er ein malerisch liegendes Schlößchen be- 

spühlt und ansehnliche Wasserwerke treibt. Die Dichtma- 

chung dieser Strecke erforderte viel Mühe wegen der unter 

der Kanalsohle vorkommenden zerklüfteten Keuperfelsen. Die 

lange anhaltende Durchsickerung belästigte die Bewohner 
j Röthenbachs nicht wenig. Die ganze Gegend ist ungemein
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rholzreich, und liefert den größten Theil des Bedarfs für 

Nürnberg, zur Erleichterung des Einladens von Holz in die 

Schiffe wurde unterhalb Röthenbach eine Landebrücke ange

legt. Von diesem Punkte bis zum Kanalhafen bei Nürn

berg fällt der Kanal in einer Länge von 47,025 Fuß durch 

13 Schleichen von 10 Fuß Fallhöhe um 130 Fuß. Links 

am Kanäle liegt der lebhafte Marktflecken Wendelstein, 

bekannt durch seine Messer- und Sensenschmieden mehr noch 

durch die berühmten Steinbrüche, welche dicht am rechten 

Ufer des Kanals eröffnet sind. Sie liefern die schönsten 

Mühlsteine für einen weiten Umkreis und gewähren den 

Besitzern ein reichliches Einkommen, man gewinnt in den 

verschiedenen Lagen Bausteine von jeder gewünschten Güte, 

ausgezeichnete Pflastersteine und Material für.die Chausseen. 

Die Keuperformation bildet eine Reihe des Flötzgebirges, 

das sich mächtig entwickelt hat, sie zeigt nur wemg thierische 

Reste, mehr noch Pflanzen meistens rohrartige wie Schachtel

halme k. Vom nördlichen Abfall des Jura zieht sie sich 

in Bayern zwischen Dinkelsbühl und Freistadt bis zum 

Main und ist in Franken die herrschende Gebirgsgattung. 

Der feinkörnige graue Keupersandstein hat ein thoniges 

Bindemittel und viele weiße Glimmerblättchen, die gelblich 

graue Abänderung zeigt Adern und Nerven von festem Thon

eisenstein. Die obere Schichte der Keuperformation ist quar

zig, die mittlere gefleckt, die untere grau. Auf die Erfah

rung sich stützend, daß an Sandstein und Schkeferstraten 

das Vorkommen von Kohlenflötzen gebunden sei, suchte man 

in dieser Gegend bis an Neumarkt hin nach Steinkohlen

lagern, wiewohl aber die Verbreitung des Uebergangschiefer. 

gebirges ausserordentlich ist, so belohnte sich doch bis jetzt 

die darauf verwendete Mühe noch nicht. —

Der Kanal zieht sich an dem Saume des Lorenzer 

Reichswaldes bis nach Nürnberg. Bei Kornburg, einem 

Markte zwischen der Schwarzach und Regnitz einst das Ei

genthum altadeliger Geschlechter später das des heiligen ^ 

Geistspitals in Nürnberg, ist ein Anlandeplatz, wie solche 

mehreren Stellen des Kanals angebracht sind und noch, wo 

sich das Bedürfniß herausstellt, angebracht werden. Sie 

haben eine lOO Fuß und auch darüber lange Ufermauer 

statt der Uferböschung, die Breite der Kanalsohle ist um 

14 Fuß an solchen Stellen vermehrt. Sonst sind die Maße 
des Kanals überall sich gleich, am Wasserspiegel hat er die $
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<•£Breite von 54 Fuß, an der Sohle von 34 Fuß und eine 

Tiefe von 5 Fuß, der noch '/2 Fuß zugegeben ist wegen der 

nichtausbleibenden Verschlammung, in der Theilungshaltung 

beträgt die Breite an der Sohle 32 Fuß und 50 Fuß beim 

Wasserspiegel, die an beiden Ufern angebrachten 8 F uß 

breiten Ziehwegc stehen 2 Fuß über den Wasserspiegel.K
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es findet keine Durchsickerung mehr statt.

Da wo der Kanal den,Lorenzer Forst verläßt, eröffnet 

sich die Aussicht auf das nahe Nürnberg, das sich stattlich 

über die weite Ebene erhebt. DerAnblickder alten Reichsstadt, 

einst so mächtig und blühend, ist imponirend, über die einen 

weiten Bogen umschließende Häusermasse ragt die Kaiserburg, 

so oft der Wohnsitz der deutschen Herrscher, als gewaltige 

Warten steigen an den fast noch Widerstandsfähigen Mauern 

die großen an Gestalt einer aufgerichteten Kanone gleichen

den vier Thorthürme wie Pyramiden empor. Wie Herrliches 

auch unsere Zeit schaffen mag, solche religiöse Kunstwerke 

wie Nürnberg aufzuweisen hat, ruft sie nicht mehr hervor! 

Die Sebaldus- und Lorenzkirche mit ihrem in die Höhe 

strebenden Baue mögen zwar von andern gothischen Bau

werken übertroffen werden an Größe, nicht aber an Erhaben

heit und Harmonie. Einen seltsamen Contrast zu den alten 

tiefsinnigen Domen macht die lichte mit einem strahlenden 

Kreuze geschmückte italienische Kuppel der Deutschhauskirche. 

Der Name der Stadt, welche den mittelalterlichen Typus so 

treu bewahrte, gab Anlaß zu den verschiedenartigsten Ablei

tungen und Vermuthungen. Eine Stadt wird Nürnberg zu

erst in einer Urkunde vom Jahre lono genannt, die Nürn
berger Handelsleute erhielten damals gleiche Rechte wie die 

der benachbarten Handelsstädte Bamberg, Würzburg, Re-

Weiter abwärts von Kornburg sieht man die Ruinen des 

ehemaligen Frauenklosters Pillenreuth, genannt zu unserer 

Frauen Schiedung, dessen Namen einige von filia lmllata 
ableiten wollen. Es wurde dieses Kloster 1341 von fünf 

Frauen an Kaiser Ludwigs Hofe gestiftet, den Platz dazu 

schenkte der reiche Nürnberger Konrad Groß, Stifter des 

dortigen großen Spitals. Die Familie der Groß machte 

sich vielfach verdient durch ihre außerordentlichen Stiftungen, 

die auch ihren finanziellen Ruin herbeiführten, 1589 starben 

die Nachkommen der Neichsmünzmeister, Reichsschultheißen 

und Verwalter des Reichszoll, welche wichtige Aemter die 

Groß eine lange Reihe von Jahren begleiteten, in dem von 

ihrer Familie gestifteten Spital, das Geschlecht erlosch in 

tiefster Armuth. Das Kloster Pillenreuth begab sich 1392 

unter den besonderen Schutz der Reichsstadt Nürnberg, in 

deren Kriegen mit dem Markgraf Albrecht es Zeuge war 

eines in der Nürnberger Geschichte hervorragenden Treffens 

und 1552 von den brandenburgischen Truppen geplündert 

und ausgebrannt wurde. Von der Zeit an wohnten die 

geflüchteten Nonnen zu Sanct Klara in Nürnberg, ihre 

Güter zog der Rath an sich. — Alle Haltungen mußten 

von Röthenbach an in den Sandboden ausgegraben werden, 

die Dichtmachung derselben mittels aufgetrübten Lehms, den 

man zum Theil auf der Kanalsohle fand, gelang vollkommen,
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schwung fördernde Privilegien, seine strategetische Bedeutnng 

wurde durch die Lage nicht minder erhöht, als weil bei sei
ner Unabhängigkeit von gaugräflicher oder bischöflicher Ge
walt in den sich stets mehrenden Werkstätten alle für den 
Krieg nöthigen Geräthschaften in großer Anzahl gefertigt 

werden konnten. Die Stadt wurde ein wichtiger Waffen
platz und wahrscheinlich ist es, daß ihr die Bewahrung und 
Führung der zweiten Reichssahne anvertraut wurde, denn 
man findet angegeben, Herzog Heinrich in Bayern, der das 

Reich an sich zu bringen suchte, habe dem Kaiser Conrad NI. 
1 >38 das Schloß Nürnberg mit dem Reichspanier vorent
halten, der Kaiser aber sei vor die Stadt gezogen und habe 
sie eingenommen. Die Burggrafen von Nürnberg führten 
in mehreren Schlachten das Renn- oder Sturmbanner der 
fränkischen Reiterei, wie in der Schlacht bei Ampfing und 
Mühldorf, wo diese den Sieg entschied. In der Nähe der

gensburg. Die Gegend um Nürnberg war den Franken 
zur Zeit der Christianirung des innern Deutschlands gewiß 
schon bekannt, unter Karl dem Großen und seinen Nach
folgern tritt die Herrschaft derselben schon deutlicher hervor, 
da in den fränkischen Heeren Franken, Sachsen und Bayern 
sich befanden. Jedenfalls wurden die beiden Reichswälder 
zu den Kammergütern gerechnet, wenn sie auch nur durch 
die Jagd und die-Bienenzucht einige Erträgnisse abwarfen, 

so boten sie doch Raum zu Ansiedlungen, wie denn eine 
slavische Colonie zu Bruck nachgewiesen ist. In diesem 
Reichsbannforst entstand die Reichsveste Nürnberg wahr
scheinlich zur Zeit Kgiser Konrads, der 9>5 zu Forchheim |

dem Stifte Eichstädt das Münzrecht gab und die Erlaub- '

niß ertheilte, eine Stadt zu bauen und Befestigungen anzu
legen zum Schutze gegen die Einfälle der Heiden. In ver
schiedenen Richtungen zogen sich vom Rheine die großen 
Heerstraßen, Rennwege, Rennsteige genannt, in das Innere ! alten Kaiserburg in Nürnberg findet sich ein Pannersberg
Deutschlands, zwei derselben führten in die Gegend Nürnbergs j! (Panierberg) Panierstraße, der Titel Paniernherren kommt
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S und dies mag Anlaß gegeben haben zur Gründung einer > öfter vor. Merkwürdig ist noch die von dem Kirchenmeister

Stadt, die schon im ersten Jahrhundert ihres geschichtlichen Her- j| Sebald Schreier aufbewahrte Nachricht, daß als Kaiser

vortretens und später nach der öfteren Anw^enheit deutscher Maximilian im Jahre 1509 auf der Reichsfeste zu Nürn-

cjtKjfr)! Kaiser sammt dem Hoflager und mehrerer'Meichsversamm- berg sich aufhielt, derselbe einen zu Kaiser Sigmunds Zeit
)\ lungen sich zu erfreuen hatte. Nürnberg erhielt bei der Vor- an der Decke seines Schlafgemachs gemalten gelben Adler

liebe des Kaisers für die Stadt gar viele seinen raschen Auf- ^ im schwarzen Feld wahrgenommen und sich vergebens nach
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dessen Bedeutung erkundigt habe. Schreier darum befragt 

wußte sich nur durch eine augenscheinliche Erdichtung aus 

der Sache zu ziehen. Dieser Adler kam nun bei einer im 

Jahre 1831 vorgenommenen Restauration des Schlosses, als 

eine Bertäflung der Decke abgerissen wurde, wieder zum 

Vorschein, aber seine Bedeutung wurde bis jetzt noch nicht 

entziffert. Blau und gelb waren die Wappenfarben der 

französischen Könige, gelb und schwarz die sächsische Landes

farbe, letztere Farbe trugen dieNeichspanier, vielleicht stam

men die verschiedenen Farben des Reichspaniers aus der 

Carolingischen, theils aus der Sächsischen Kaiserzeit her.

Im Gewühle der Familienkriege der deutschen Fürsten 

und Herren, unter den Streifzügen der Ungarn und Slaven, 

unter gedemüthigten Aufständen ehrgeiziger der Kaisergewalt 

widerstrebender Grafengeschlechter erhob sich langsam das 

Städtchen Nürnberg zu einer Stadt, die längere Zeit Ei

genthum der Hohenstaufen des besonderen Schutzes der 

mächtigen Herrscher aus diesem Hause sich erfreute. Wäh

rend der Regierungszeit Friedrichs I. (1152—1190) began

nen die aus Oberitalien nach Norden gehenden sogenannten 

orientalischen Waaren ihren Weg über Nürnberg zu nehmen, 

wo sich ein Großhandel entwickelte. Der Unternehmungsgeist 

erwachte, längs den Ufern der die Stadt durchfließenden 

Pegnitz erhoben sich zahlreiche Wasserwerke, mittels welcher

L/-r-N1-©

die zu mechanischen Künsten sich neigenden Nürnberger jene 

kunstreichen Waaren fertigten, die bald bekannt waren, denn 

es hieß allgemein: Nürnberger Tand geht in aller Herren 

Land, und die Verfertiger desselben wußten die Nach- 

frage durch den Reiz der Neuheit lange Zeit zu erhalten. 

Zur Belebung des Verkehrs mögen nicht wenig die wohl- 

habenden damals in Nürnberg sich ansiedelnden Juden bei-

ccv>

j getragen haben, mit den Bedürfnissen der einzelnen Länder 

vertraut gaben ohne Zweifel sie zuerst Veranlassung zur 

Anknüpfung vielfacher Verbindungen durch ganz Europa. 

Die durch den Handelsgewinn sich anhäufenden Capitalien 

machten die Nürnberger mit der Macht des Reichthums be

kannt, sie erlangten mancherlei Freiheiten, indem sie die Gunst 

der Zeit in Acht nahmen und unter Leitung staatskluger 

Lenker da gewannen, wo andere verloren. Der letzte aber 

auf den Kaiserthron nicht mehr gelangte Hohenstaufe, der 

unglückliche Konradin, welcher 1269 zu Neapel auf dem Schaffot 

sein Leben endete, hatte seinen Oheimen den Herzogen von 

Bayern Ludwig und Heinrich, Nürnberg und Nördlingen 

als sein Eigenthum testamentlich vermacht mit der Verfü

gung, beide sollten die Städte gemeinschaftlich besitzen. Die 

daraus entstehenden Wirren benützte der Nürnberger Rath, 

um vom Kaiser Rudolph I. die Nichtbestättigung dieses Theils 

des Testaments und die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen.
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cEMit der Veränderung seiner Verfassung erhob sich nun 

Nürnberg rasch, es entwickelte sich ein kraftvolles Bürger

leben, der schwunghafte Handel mehrte die Stadteinkünfte. 

Damals entstanden jene stattlichen Patriciergebäude und alt

ehrbaren Bürgerhäuser mit ihren Erkern und Chorlein, 

deren Wohnlichkeit ein schottischer König nach Aeneas Syl- 

vius Zeugniß bewundert hätte, damals entstanden diese 

majestätischen Dome und Gemeindebauten, die Zeugniß ga

ben vom Nürnberger Reichthum und die Bewunderung aller 

Besucher der Stadt auf sich ziehen. Nürnberg erlangte ein 

Gebiet von 30 Quadratmeilen, in welchem 60,000 Menschen 

lebten, hämmerten und schafften, an 30 edle Geschlechter 

übten über diese und das Land in aristokratischer Herrlichkeit 

die kleinen Tugenden und großen Fehler echter Nobilis, deren 

Thun und Treiben ihnen zum Vorbilde diente. Nicht die 

Entdeckung des Seewegs nach Ostindien allein, dem man den 

Verfall der Reichsstadt so gerne zuschreibt, war der Wende

punkt des Nürnberger Handels, denn wie konnten die weni

gen Portugisischen Schiffe, die den Verkehr mit Ostindien 

in den ersten Jahrzehnten vermittelten, hinreichen, um den 

mehrere Jahrhundert bestehenden Handelsweg über Alexan

drien zu veröden? Der Speculationsgeist war in den Pa

triciern erloschen, seit sie sich darin gefielen, ritterliche Herren 

zu spielen und vom Handel als einer ihrer unwürdigen

Beschäftigung sich zurückzogen. Damals begann das gren

zenlose Schuldenmachen des Nürnberger Raths, der steigende 

Lurus brachte Glas, Silber und Porzellan in Mode und 

verdrängte die Nürnberger Metallarbeiten, dazu kamen noch 

kostspielige Kriege und endlos sich sortspinnende Reichspro

cesse. Die Schulden des kleinen Ländchens stiegen zu der 

Höhe von fast 9 Millionen, um welchen Preis der an der 

Rettung vom Uebel verzweifelnde wohlweise Rath Stadt 

und was diese noch besaß an Land 1796 an die preußische 

Regierung überlassen wollte, diese aber nahm um den Be

dingungs-Preis die Unterwerfung nicht an. —

Harte Schicksalsschläge erduldete Nürnberg, es zehrte 

lange von dem Ruhme, den seine Ahnen ihm hinterlassen 

hatten, erst als es unter Bayerns Landeshoheit kam, schien 

ihm ein freundlicherer Stern aufzugehen, seinem Handel und 

dem Verkehr war ein größeres Gebiet, nicht mehr beengt 

durch erstickende Zollschranken, eröffnet. Nürnberger Kauf

leute waren es, welche die längstgefaßte Idee eines großen 

deutschen Zollvereines seit 1819 praktisch durchzuführen ver

suchten, eine Idee welche von dem Nationalökonomen List 

mit Feuereifer erfaßt und alle Verhältnisse durchgreifend er

dacht um so mehr an Wichtigkeit erlangte, als deutscher 

Handel und Gewerbe dringend nachhaltige Unterstützung 

und belebenden Aufschwung verlangten, sollten sie durch die
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mAufhebung des Transitozolles für alle Güter, welche den 

Kanal passiren, ist ein mächtiger Hebel zur Hebung des 

Verkehrs. Die Leichtigkeit sich die Rohprodukte zu ver

schaffen, rief in Nürnberg viele Fabriken hervor, es entstan

den Etablissements, deren thätige Unternehmer den gewonne

nen Produkten einen Weltruf verschafften. Die Industrie, 

der ein weiterer Markt geöffnet ist, hebt sich mehr und mehr, 

und auch der Manufacturen- und Produktenhandel erstrebt 

sich den alten verlornen Ruf. Es mögen jährlich von Nürn

berg an 30,000 Centner Manufacturwaaren, 30,000 Cent- 

ner Blättertabak und etwa 20,000 Centner Hopsen versendet 

werden. Die Gesammtzahl der in Fabriken und Werkstätten 

allein für den Ausfuhrhandel beschäftigten Arbeiter beläuft 

sich wohl auf 10,000, die sich in 72 Gewerbe vertheilen. 

Die bedeutendsten der letzteren sind die Rothschmiede mit 

193 Meistern, welche die messingen Waaren in allen For

men und Größen fabrikmäßig verfertigen. An hundert Kauf

leute vermitteln den Ausfuhrhandel, ihre Verbindungen erstre

cken sich auf die meisten europäischen Länder, in neuerer 

Zeit auch wieder auf Spanien, sie schicken Waaren nach der 

Levante, nach Nord - und Südamerika. —

Dicht an der Vorstadt Gostenhof, an der Südseite der 

Stadt, erweitert sich der Kanal, über den etwas weiter ober

halb der Schleuße die Augsburger Eisenbahn geführt ist,

Concurrenz gedrückt nicht zu Grunde gehen. Unter König 

Ludwigs Regierung, die bei dem geordneten Staatshaushalt 

immer Mittel findet zur Hebung der materiellen Interessen 

des Landes, begann Nürnberg wieder zu erstarken, ihm 

blühen die schönsten Hoffnungsblüthen, die bald zum kräfti

gen Stamme erwachsen werden. Bei der Anlage der eiser

nen Verbindungslinien, dieser raschen Pulsadern für den 

Verkehr, wurde stets Nürnberg schon wegen seiner Lage in 

der Mitte des Reichs berücksichtigt und bei dem Baue der

selben faßte man mehr die zeitgemäßen indirecten Vortheile 

ins Auge als das direkte Zinsenergebniß.

Nürnberg ist zur Fabrikthätigkeit daher zum Erport 

angewiesen, zum Transito aber durch seine günstige Lage. 

Als Vermittlerin des Verkehrs zwischen Süden und Norden 

stehen der Stadt die neuentstandenen großartigen Verbin

dungswege, der Kanal und die Eisenbahnen, zu Gebote. 

Man darf annehmen, daß jährlich über 500,000 Centner 

Handelsgüter im regelmäßigen Zuge, vermittelt durch Fracht- 

fuhrwerk, durch Nürnberg gehen, wie viel mehr wird sich der 

Transito mehren, da die Staatsregierung alles aufbietet, um 

den Waarenzug durch den wohlfeilen Wasserweg nach Bayern 

zu locken. Für den Colonial- und Drogueriehandel in Bay

ern bleibt Nürnberg immer noch die Hauptniederlage, ob

wohl einige Städte am Main mit ihm rivalisiren. Die
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achtet wurden, angebracht. Der Nürnberger Hafen besitzt 

drei Krahne, deren größter solid und gefällig construirt allein 

im Auslande verfertigt wurde und eine Tragkraft von 

100 Centner besitzt, die beiden andern, aus Späths Fa

brik hervorgegangen, heben 30 Centner, einer kostete 1000 fl. 

Solche Krahne kommen in alle Hafen des Ludwigs-Kanals, 

Decimal-Druck und- Brückenwaagen von 30 Centner Trag

kraft dienen zur Controllirung der Gewichtsangaben und 

zum Gebrauche des Publikums. Zur Besorgung der 

Vermittlungs- und Transportgeschäfte ist überall das nö

thige Personal aufgestellt, die Einnehmer haben Reductions- 

unb Erleichterungstabellen, um die Erpedition der Fahr

scheine mit größter Sicherheit und Schnelligkeit bewerkstelli

gen zu können. Das Verwaltungs-Rechnungswesen für den 

Kanal und seinen Betrieb ist überhaupt musterhaft geregelt, 

die Einrichtung desselben war bei der Verschiedenheit der Ab

gaben und Gebühren wie Canal-, Hafen-, Ueberwinterungs-, 

Krahnen-, Waage-, Lagerhaus-, Lager-, Aich-Gebühren rc. 

eine umfangreiche Arbeit. Alle Gebühren und Beträge sind sehr 

nieder gestellt, da die Verwaltung es sich angelegen sein läßt, 

dem neuen Unternehmen jedes Belebungsmittel zu bieten 

und dem Kanäle die großen Handelsgebiete der Donau und 

des Mains sammt dem Rheine und deren Nebenflüssen zu 

eröffnen. Die Kanalaiche für die Fahrzeuge beruht auf den-

in den geräumigen 1000 Fuß langen und 300 Fuß breiten 

Hafen, der wohl Raum für 20 Schiffe mit einer Ladungs

fähigkeit von 1500—bis 2000 Centnern bietet. Obwohl nun

__ demnach 30—40,000 Centner geladen werden können, so

stellt sich doch die Nothwendigkeit heraus denselben zu er- 

weitern, da Nürnberg, gleich Regensburg, Würzburg und 

Bamberg einen Freihafen erhält und die jetzt gebotenen Räum- 

lichkeiten kaum zureichen können, zumal wenn noch auf 

der linken Seite eine Schiffswerfte eingeräumt werden soll.

• W Der Nürnberger Hafen ist eingefriedigt, wie die meisten
Hafen und Anlandeplätze des Ludwigskanals, zur Herstel

lung einer unmittelbaren Verbindung desselben mit der Lud- 

wigs-Süd-Nordbahn insbesondere zwischen dem Hafen und 

dem Bahnhöfe sind schon längere Zeit Verkehrungen getrof

fen. Auf der rechten Seite des Hafens befinden sich zur 

Unterbringung der abgelagerten Güter einige hölzerne Lager- 

schoppen, die verschaalt und verspeerbar bis zur Herstellung 

der projectirten Betriebsgebäude und Lagerhäuser hinreichend 

dem Zwecke entsprechen, es sind damit einstweilen auch die 

Geschäftslokale verbunden. Ohne Zweifel werden große 

Hallen von den städtischen Behörden am Hafen selbst er

richtet werden, sobald die näheren Bestimmungen bezüglich 

des bewilligten Freihafens eintreffen. Mechanische Hebvor

richtungen sind am Kanäle überall, wo sie für nöthig er-

fers;
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selben Grundsätzen, wie am Rhein, die mir der Ludwig-Ka-

haben Zutritt in allen Rhein- 

ladung für den Main und den 

g der Schiffe, die man an den 

außen eingeschlagenen Nageln und den bezeichnenden Buchstaben 

erkennt, ist ein besonderer Aichmeister angestellt, der auch die 

von der Donau kommenden Fahrzeuge aicht. —

Der Hafen gewährt wahrend der Fahrzeit einen leb- 

hasten Anblick, fortwährend kommen und gehen beladene 
H Schiffe, auf den Mastbäumen flattern lustig blaue Wimpel,

F

nach den Rheinprovinzen schaffen könnte, daß man mit den 

Produkten aus dem Schwarzwalde so gut dort Preis halten 

kann! Die Vermittlung dieser neu eröffneten Quelle, deren 

Ergiebigkeit bei den getroffenen Anstalten sich bedeutend er

höhen wird, verdankt man dem thätigen Handelshause Geb

hard und Comp, in Nürnberg. Der Holzhandel ist lebhaft 

auf dem südlichen Arm des Kanals, in einigen Gegenden 

desselben hat das Brennmaterial fast zwei Drittheile mehr 

Werth wie früher, auf dem nördlichen Arm dagegen kom

men Steinkohlen, die vor einigen Jahren den Feuerarbeitern 

in Nürnberg und dessen Umgegend fast noch unbekannt wa

ren und ihnen jetzt unentbehrlich geworden sind. Sehr viel 

Gips geht nach Altbayern, wo nach diesem Düngungsmittel 

große Nachfrage herrscht. —

Vom Kanalhafen an Nürnberg, der 388 Fuß tiefer liegt 

als die große Theilungshaltung, zieht sich der Kanal eine 

halbe Meile nordwestwärts und dann in einem Bogen fast 

ganz nördlich hinab zum Hafen bei Fürth. Die Fürther- 

Nürnberger Eisenbahn ist dicht an deren Kreuzung mit der 

Süd- Nordeisenbahn mittels einer für die leer gehenden 

Schiffe etwas zu niedrigen Brücke über ihn geführt, der 

Helmstock derselben streift leicht ant oberen Brückengewölbe 

an, doch kommt der Fall sehr selten vor, daß Schiffe unbe- 
laden den Kanal passiren. Ueber ^e Pegnitz bei dem durch

Is nalaiche versehenen 

Häfen und können 

Kanal nehmen Z
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geschäftig eilen Lader, Schiffer und Fuhrleute, welche die 

Waaren weiter schaffen, hin und her, während die Hafen- 

bediensteten auf alle Vorgänge ihr Augenmerk richten. In 

Massen wird Holz, das vom südlichen Arm des Kanals 
^ herabgeschafft wird, auf der linken Seite des Hafens aufge-

$ tAjy schichtet, ein erfreulicher Anblick für den sorgenden Spazier-

o
(Vw

ganger, denn ihm ist dadurch die Gewißheit gegeben, die 

früher so hohen durch die entstandene Concurrenz bedeutend her

abgedrückten Preise für das Brennmaterial werden sich halten. 

Gewaltige Stöße von Brettern harren ihrer Absendung nach 

jT* dem Rhein, wo besonders die schmalen zum Gebrauche schon 
<JkXj90 zugerichteten eine gesuchte Waare sind. Wer hätte vor

Jahren daran gedacht, daß man auf dem Wasserwege den 

Ueberfluß des holzreichen bayerischen Waldes so wohlfeil
d
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feine Mühlwerke, Folienhammer und Glasschleifer: bekann

ten Dörfchen Doos gehen drei Brücken, die eine gehört zur 

Süd-Nordeisenbahn, über die andere fetzt der Kanal in ei

nem 60 Fuß weiten und eben so hohen Brückkanal, an dem 

wie an allen ähnlichen Bauwerken Vorrichtungen zum Ent

leeren des Wassers getroffen sind. Etwas entfernt vom 

Hafen liegt Fürth, eine Stadt, welche bezüglich des Han

dels und der heimischen Industrie eine große Bedeutsamkeit 

in kurzer Zeit sich erworben hat. Seine vielfachen Gewerbe 

wetteifern in ihren Produkten mit den Fabrikaten der größ

ten Städte, die fleißigen Arbeiter liefern Gegenstände um 

einen Preis, den m an für unmöglich halten könnte, wüßte 

man nicht, daß da alles fabrikmäßig betrieben wird und 

eine Hand in die andere arbeitet. Drechslerwaaren in 

der buntesten Auswahl, Spiegel von der geringsten Sorte 

bis zu Prachtexemplaren für fürstliche Palläste, Strumpf

waaren, geriebene Broneefarben in allen Schattirungen, leo- 

nischer Gold- und Silberdrath, optische Instrumente k. 

werden in mannigfacher Verpackung jährlich in unglaubli

cher Anzahl verschickt. Daher ist in Fürth der Manufak

turhandel sehr bedeutend, wie auch im Wechsel- und Ju

welenhandel viele Geschäfte gemacht werden. Fürth bietet 

wenige geschichtliche Anhaltspunkte, feinen Namen erhielt es 

wohl von Furt (sicherer Ort zur Ueberfahrt), weil es an

der Rednitz liegt, es war ein Königshof und kam 1007 an 

das Hochstift zu Bamberg, Kaiser Heinrich II. wies die 

Einkünfte desselben den Domherren an, Ansbach und Bam

berg stritten sich später um die Landeshoheit, welcher Streit 

in der Vereinigung beider Länder endigte. Im Schweden

kriege, besonders im Treffen bei der nahen alten Veste, jetzt 

einem gern besuchten Vergnügungsort, litt die Stadt unge

mein; 1806 kam es mit Ansbach an die Krone Bayern. 

Zum Aufblühen Fürths trug hauptsächlich die große Ju

dengemeinde bei, die wahrscheinlich 1528 sich hier niederließ, 

wenigstens findet man für diese Zeitangabe noch lesbare 

Grabinschriften. Als der fanatische Rath der Reichsstadt 

Nürnberg die in ihren Mauern weilende Judengemeinde 

nach den verwerflichsten Quälereien und mit einer brand

markenden Härte ausgetrieben hatte, zerstreute sich diese, die 

Mitglieder suchten da eine neue Heimath, wo eine auf

geklärte Regierung ihre Erwerbthätigkeit zu schätzen wußte. 

Die meisten fanden Unterkunft in Ansbachischen, Bayreu- 

thischen und Bambergischen Ortschaften. Die Nürnberger 

Herren mußten zusehen, wie die wohlhabendsten und unter

nehmendsten ihrer ehemaligen jüdischen Unterthanen unter 

Ansbachischem Schutze im nahen Fürth sich niederließen, 

die hülfsbedürftigen Reichsbürger wandten sich trotz der an

gedrohten hohen Strafen (bis zu 50 fl. noch im Jahre
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LZ 1021) an die Juden, mit denen sie in den benachbarten 

Orten ihre Stelldichein verabredeten. Die Fürther Juden, 

vertrauend auf ihre bürgerliche Sicherheit, zeigten in späterer 

Zeit den durch Handel gewonnenen Wohlstand, schnell hob 

sich Fürth in den Friedensjahren, ganze Straßen der schön

sten und zweckmäßig eingerichteter Wohnhäuser entstanden. 

Die Stadteinkünfte erlaubten, den grandiosen Bau des 

Rathhauses im neubyzantinischen Style auszuführen, das 

wie ein Riese in seiner massiven Form seine Umgebung

ungemein viel zu thun hat, wofür ihn der erleichterte Ab

satz belohnt. An einem gutangebauten Gelände mit freund

lich aussehenden Weilern zieht der Kanal 6000 Fuß lang 

durch mehrere Einschnitte hinab zur Gründlach, über die 

er in einem 20 Fuß weiten Bogen setzt. Der Bach, der 

dem durch sein hübsches Schloß mit Gartenanlagen sich aus

zeichnenden Dorfe seinen Namen gab, schwillt nicht selten 

im Frühjahr bedeutend an und hat vor wenigen, Jahren 

die an ihm befindliche Mahlmühle nicht nur zerstört, son

dern auch den Damm der dicht bei derselben angelegten Ei

senbahn so unterwühlt, daß die Fahrten einige Tage dort 

unterbrochen wurden. Gegen die Angriffe des Hochwassers 

der Gründlach schützen den Kanal zunächst die Anlagen der 

Eisenbahn und dann wurden Spundwände errichtet, durch 

den Brückkanal wird die Wassermasse um so leichter geför

dert, da die Richtung des großen Baches in seiner Nähe 

eine gerade Linie bildet. Bis an das Dorf Eltersdorf ge

langt der Kanal auf einem 6000 Fuß hohen, durchschnitt

lich 12—18 Fuß über den Boden sich erhebenden Damm 

und kommt, indem er einen an 36 Fuß tiefen Einschnitt 

bei dem Markte Bruck, bekannt durch seinen Tabakbau und 

seine Tabakfabriken wie durch sein schon angeführtes Alter, 

durchzieht, über den Rödelheim mittels eines kleinen Brück

kanals in den Kanalhafen von Erlangen, nachdem er 10

s

F

überragt. —
Auf der rechten Seite des Kanalhafens liegt das 

Pfarrdorf Poppenreuth, das die Endsylbe seines Na

mens gleich vielen andern Ortschaften der Umgegend von 

reuten, roden und die Anfangssylben der Vermuthung nach 

von einem Grafen Poppo in Nordgau im 9ten Jahrhun

dert erhalten hat. Das große Dorf zeichnet sich durch nichts 

aus, als durch sein Alter, bekanntlich gehörte dieSebaldus- 

kapelle in Nürnberg einst zu dessen Kirchsprengel. Der tiefe 

ursprünglich röthlichgelbe Sand ist seit 100 Jahren durch 

stete Cultur mit einer Erdkruste überzogen, die fruchtbares 

Gartenland für den ergiebigen Gemüsebau bildet. Zehn 

Jahre ohne Dünger würden die ganze weite Fläche um 

Nürnberg, die jetzt so üppig grünt, in eine Sandwüste um

wandeln, alles beruht da auf Cultur, daher der Landmann
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scherschen Spiegel- und einige Tabakfabriken. — Die fest

lichen Tage, mit denen die Stadt das Jubiläum seiner Uni

versität unter angemessenen Feierlichkeiten und gastfreund

schaftlicher Fröhlichkeit 1843 begieng, sollten sich widerho

len, als der Ludwig-Kanal durch die Enthüllung des dafür 

bestimmten Monuments eine Art Weihe erhielt. Für die

ses hätte kein schönerer Platz gewählt werden können als 

am Fuße des Rathsberges, wo es sich imposant erhebt und 

eine reizende Aussicht nach Süden und Norden eröffnet ist. 

Der Kanal zieht sich vom, Kanalhafen über einen 2130 Fuß 

langen im Mittel isi Fuß hohen Damm, über den zwei 

Aufziehbrücken führen, hin zur Schwabach, über die er auf 

einem Brückkanal von 3 Bogen mit je 20 Fuß Oeffnung 

setzt und an dem Fuß des Rathsbergs Anlaß gab zu jenen 

das Interesse der Ingenieurs im hohen Grade erregenden 

Mauerarbeiten, da das Terrain eine Versenkung der Was

serstraße bis über 20 Fuß erforderte. Die Länge dieser 

merkwürdigen Stelle beträgt fast 2000 Fuß, am Ende der

selben ist eine 0 Fuß im Gevierten haltende Schützenöff

nung zum Wassereinlassen aus der dicht daneben fließenden 

Regnitz angebracht. Durch die Abgrabung des Burgberges, 

der den Fuß des Rathsberges bildet, des letzten Aufwurfs 

der Muggendörfer Höhen, entstand eine massenförmig an

steigende Stützmauer, in deren Mitte sich das Kanalmonu-

Schleußen mit 95 Fuß Fallhöhe in einer Länge von 

06,405 Fuß passirt hat.

Erlangen, vor Zeiten und noch jetzt wegen fei

nes wohlschmeckenden Bieres bekannt, daher es ein gelehr

ter Philolog die Bierinsel nannte, war einst eine Zube- 

hörve der Abtei Forchheim, 1002 übergab Kaiser Hein

rich II. diese dem Hochstist Würzburg. Erlangen gehörte 

lange zur Hauptkirche Set. Martin in Forchheim, 1361 

wurde es an Böhmen verkauft, später kam es an die Burg

grafen durch Verpfändung, denen es verblieb. Daher ge

hörte die Stadt den Markgrafen von Bayreuth, welche zu 

ihrem Aufblühen die besten Mittel wählten, sie gründeten 

hier 1699 eine Ritierakademie, 1744 aber die blühende Uni

versität, die sie reich dotirten und die bald einen solchen Ruf 

sich erwarb, daß man an die Vergrößerung der Stadt, 

welche schon durch die Aufnahme der durch das Edict von 

Nantes vertriebenen Franzosen ein neues Stadtviertel er

halten hatte, daher der französische Noccocostyl vieler Häu

ser, denken mußte. In Erlangen herrscht große Gewerbs- 

thätigkeit, berühmt und weil und verbreitet sind die hier ge- 

fertigten Handschuhe, Strumpfwaaren und Drechslerarbei

ten, besonders die Tabakpfeifen mit Spitzen, deren Aecht- 

heit ein Tabakschmaucher auch in weiter Ferne zu erkennen 

vermag. Erlangen besitzt die schwunghaft betriebenen Fi-
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ment erhebt, das ein großmüthiges Geschenk König Ludwigs 

plastisch das Endziel seines segensreichen Bauwerkes ver

sinnlicht. Der Unterbau des Mauerwerks besteht aus Sand

steinquadern, auf diesen ruht das eigentliche Postament, wel

ches, wie die Figuren, aus dem obereu weißen Jurakalk 

der Brüche bei Oberau im Altmühlthale gebrochen ist. Es 

ist im griechischen Style mit einem Fuß- und Kranz-Ge

simse und an den Pilaren mit Reliefs, rechts ein Steuer

ruder umwunden von einem Fichtenkranze links der Drei

zack Neptuns, geschmückt. Das Monument ist 48 Fuß 

hoch und 42 Fuß breit, es bildet ein Parallelepipedon, des

sen untere Decksteine al rustico behauen sind. Die beiden 

Hauptfiguren haben 13 Fuß Länge und 6 Fuß Höhe, die 

zwei Nebenfiguren 14 Fuß Höhe, das Brechen der gewalti

gen dazu verwendeten Blöcke und ihre Ausmeiselung nahm 

fast vier Jahre in Anspruch. Entworfen wurde das Monu

ment von Klenze, der plastische Theil von Schwanthaler mo- 

dellirt und von einigen seiner Schüler ausgeführt.

Die allegorische Darstellung derVerbindung des Mains 

mit der Donau ist trefflich erfunden und ganz im Charak

ter der Antike gehalten, die Gruppirung zeigt feinen Ge

schmack in ihrer Anordnung, die Arbeit selbst läßt keinen 

Tadel zu. Der Main, ein kräftiger Mann im Blüthenal- 

ter, dessen Oberkörper eine reiche Muskulatur sichtbar macht,

reicht der Donau die Hand mit freundlich ernstem Antlitz, 

sein Haupt ist mit Weinlaub geziert, die Haltung der halb 

liegenden Figur ist ruhig und gemessen. Die Donau dage

gen beugt sich in halber Wendung unmuthig hingegossen 

mit weiblicher Grazie dem Maine zu, ihr Gesicht verräth 

jenes nur dem Weibe eigene bezaubernde Wohlwollen, durch 

das es die Herzen der Männer zu fesseln weiß, ihr Haupt 

ziert ein reicher Aehrenkranz, langes Haar deckt Nacken und 

Schultern, von denen ein faltiges Gewand in Wellenlinien 

herabfällt. Beide Figuren stützen sich auf umgestürzte kir

nen, deren Wasserstrom sich vereinigt. Die beiden Seiten

figuren stellen die Schifffahrt und den Ueberfluß bringenden 

Handel dar, sie haben mehr einen typischen Charakter, dem 

entspricht ihre gerade Haltung, sie sind als Jungfrauen per- 

sonifizirt und tragen die ihnen entsprechenden Attribute. 

Trotz der grandiosen Verhältnisse der Figuren und ihres Po- 

ftumentes bieten diese doch von allen Seiten schöne Formen 

dar mit dem reinsten Ebenmaße, die klassische Strenge in 

der Zeichnung ist mit der Weichheit und Vollendung, wie 

die neuere Plastik sie verlangt, vereint. Der erste Eindruck 

des Denkmals ist schon gewinnend und je länger man es 

betrachtet, desto mehr vertraut macht man sich mit der über

zeugenden Schönheit der einzelnen Figuren.

Die feierliche Enthüllung des Kanalmonuments ge-
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liegenden Städte angebracht waren. In der Nähe lag das große 

reichbewimpfelte Fahrzeug des Schiffers Sieber vor Anker, 

mit dem derselbe zuerst von Bamberg nach Regensburg ge

fahren ist. Der Präsident von Andrian wurde beim Aus

steigen aus dem Schiffe von weißgekleideten Mädchen em

pfangen, die ihn zu dem verhüllten Monumente begleiteten, 

nach Absingung einer von Vies gedichteten Festkantate hiel 

Ministerialrath von Bolz, mehrjähriger Vertreter der Staats

interessen bei den Versammlungen der Actionäre, eine kurze 

Anrede, Ln der er auf die Bedeutung ves Kanals als Bau

werk und auf die reiche Entfaltung seiner Blüthenkeime hin

wies. Der Stellvertreter des Monarchen sprach davon, wie 

König Ludwig, indem er dem Gedanken eines großen Kai

sers nach tausendjährigem Schlummer Leben und Erfüllung 

gab, der Vorzeit eine Schuld abgetragen und die von der 

Geschichte überlieferte Aufgabe würdig gelöst hat. Auf das 

gegebene Zeichen fiel die Hülle und das Monument in sei

ner einfachen Größe schon imponirend zeigte sich den Tau

senden von Zuschauern, die nach einigen lautlosen Sekunden 

in einen weitschallenden Jubelruf ausbrachen. Kanonensal

ven verkündigten jetzt das Ereigniß, daß eine Wafferstraße 

zwei große Flüsse verbinde, längs Der ganzen Kanallinie. 

Im Namen der Actiengesellschaft erstattete der Bevollmäch

tigte derselben, Advokat Kreitmaier, seinen Dank und be

schäl) nach dem königlichen Willen am 25. August 1846, 

dieser Moment sollte zugleich die Uebergabe des Ludwig-Ka

nals an die Actiengesellschaft und die Eröffnung der Schiff

fahrt auf der ganzen Linie bezeichnen. Zum Stellvertreter 

des Königs war der Präsident von Mittelfranken Freiherr 

von Andrian-Werburg ernannt worden. Dieser begab sich 

am Festtage mit den geladenen Gästen und den Mitgliedern 

des Ausschusses in den Nürnberger Kanalhafen, wo alle Schiffe 

Festflaggen aufgezogen hatten, die Lagerhäuser und benachbar

ten Gebäude mit den Nationalfahnen geziert waren. 

Zwei schöngeschmückte Schiffe nahmen den Präsidenten, die 

Vorstände aller königlichen Stellen, die mit dem Kanäle bei 

seinem Baue oder seiner Benützung in Berührung kamen, 

und die Repräsentanten der Städte am Kanal und des 

Handelsstandes auf und brachten diese unter fröhlichem Mu

sikschalle nach Erlangen, das ein Festkleid angezogen hatte. 

Die Ankommenden wurden am Hafen feierlich bewillkommt. 

Der Platz vor dem Monumente, welcher an sich wenig 

Raum bietet, war durch Ueberbrückung eines Theils des 

Kanals vergrößert worden, ohne daß dadurch die Schiff

fahrt gehindert wurde, die demselben gegenüberstehenden 

Häuser deckte eine breite Leinwand, auf welcher die gekrön

ten Namenszüge des Monarchen und rechts und links die 

Wappen der Hauptstädte des Landes und der am Kanal
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6 wasser von 1764 liegt, schützt den Kanal gegen die Ue- 

berschwemmungen der Regnitz. Die Haltung vom Erlan

ger Einschnitt bis zur nächsten Schleußt mißt 28,000 

Fuß. Berühmt ist der Ort durch seinen Obst- und Meer- 

rettigbau und früher bekannt durch die vielen Kupferschmiede 

und Keßler, die das kaiserliche Privilegium zu einem Schöp

penstuhl und die Reichszunftlade besaßen, daher kam der 

Brandenburgische Keßlerschutz. Baiersdorf 1355 zur Stadt 

erhoben wurde mehreremale geplündert und ausgebrannt, 

in der Fehde mit dem Markgrafen Achilles 1449 geschah 

dies durch den Prinzcnräuber Kunz von Kaufungen, der in 

Diensten Nürnbergs stand. Nahe an der Stadt ist das in 

seinen Ruinen noch imponirende Schloß Scharfeneck, das im 

30jährigen Kriege 1632 von dem Festungskommandanten 

Oberst Schlez zerstört wurde, wobei auch Baiersdorf ab

brannte. Der Kanal umgeht das Städtchen in einem Bo

gen, setzt über den Kreuzbach auf einem Brückkanal von 

12 Fuß Weite, und kommt in einer fast dreiviertel Stun

den langen Haltung in das Wiesentthal, über welches er in 

vier Brückkanälen sich zieht. Die ersten beiden haben 5 und 

7 Oeffnungen, sie dienen zur Ableitung der Ueberschwem- 

mungen der häufig aus ihren Ufern tretenden Wiesent. Der 

dritte Brückkanal von 3 Oeffnungen ist über das eigentliche 

Bett der Wiesent gebaut, oberhalb demselben staut ein Wehr

rührte die Verdienste König Ludwigs um die Verwirklichung 

der Idee des Donau-Main-Kanals und drückte die Erwar

tung aus, welche ganz Deutschland von der neuen Han

delsstraße hege. Ein dreimaliges Hoch dem, der von seiner 

Liebe zu dem bayerischen Volke so reiche Beweise gibt, schloß 

die Feier, zu welcher sich viele tausend Theilnehmer von 

nah und fern eingefunden hatten. —

Nicht leicht wird ein Denkmal eine so malerische Um

gebung haben, als das Ludwig-Kanalmonument, hinter dem 

der Eichenbewachsene Berg mit seinen Lusthäusern und Gar

tenanlagen steil emporsteigt. Gegen Süden liegen die Städte 

Nürnberg und Fürth, die ganze Gegend ist übersät mit Dör

fern, waldbewachsene Höhen umziehen die üppigen Fluren, 

durch die sich der Kanal und die Regnitz windet. Gegen 

Norden genießt man eine entzückende Aussicht in die Abda

chungen des Fichtelgebirges bei Müggendorf und die Hö

hen bei Bamberg, weithin läßt sich das grünende Thal der 

Regnitz, deren Windungen der Kanal stets ausweicht, ver

folgen. Den Berg selbst hat die fleißige Menschenhand 

durchbrochen, um dem flüchtigen Wagenzug eine eiserne Bahn 

zu legen, auf der er mit Sturmesschnelle durchbraust.

Bis zum Städtchen Bayersdorf und noch 6000 

Fuß weiter ist nur eine Schleußt; ein Damm, dessen Krone 3 

Fuß über dem größten bis jetzt da beobachteten Hoch
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der Große erwähnt den Ort schon in seinen Kapitularien 

von 805 und hielt sich öfter da auf, die Pfarrei war bereits 

890 bekannt und vom Kaiser Otto II. dem Bisthum Würz- 

burg, später aber an Bamberg überlassen, das Kollegiale 

stift Set. Martin ward 1804 aufgelöst In Forchheim wur

den von 871 — >677 sechs Reichstage und von Arnulph eine 

Kirchenversammlung abgehalten, es ließ dieser daselbst auch 

die kaiserlichen Insignien aufbewahren. Die Stadt zählt 

mehrere Papierfabriken, große Mahlmühlen, Glasschleifen 

und andere gewerbliche Etablissements, bedeutend ist der 

Obst- und Hopfenbau, an den nahen Bergen gedeiht die 

Weinstockrebe recht gut, berühmt sind die nahen Bierfelsen

keller wegen ihrer schönen Lage und wegen ihres ausge

zeichneten labenden Trunkes. In einem weiten großen Bogen 

umgeht der Kanal die verödeten Festungswerke mittels eines 

Einschnitts, dehnt sich unter der Schleuste 93 zum Hafen 

aus und nähert sich dem rechten Ufer der Regnitz wieder, 

nachdem er von Erlangen bis hierher mit einem Falle von 

67 Fuß sechs Schleusten in einer Länge von 56,906 Fuß 

passirt hat. Der Kanal ist von da am rechten Ufer der 

Regnitz in einer Länge von 77,100 Fuß bis oberhalb Bam

berg fortgesetzt, er durchzieht fruchtbaren, den Fleiß des Land? 

mannes lohnenden Boden, rechts und links begegnen dem 

Auge des Wanderers Wohlstand verrathende größere und

das Flüßchen an, von dem ein Theil durch die Stadt Forch

heim lauft und dort Mühlen treibt. Der vierte Brückkanal 

hat vier Oeffnungen und jede der 19 Oeffnungen 17 Fuß 

Weite; in dem Damm, welcher die Brückkanäle verbindet, 

ist eine gewölbte Durchfahrt, weit und hoch genug für be

ladene Erntewagen. Rechts erhebt sich die Ehrenburg, auf 

deren breiten wie ein Sattel geformten Rücken jährlich am 

ersten Mai die berühmte Kirchweih gefeiert wird, dort öffnet 

sich das Muggendorfer Thal, wo in den mächtigen Dolo

mitmassen buchtige unterirdische Bertiefungen geborgen sind, 

in denen ungeheuere Massen von Knochen großer und klei

ner Thiere lagern, meistens gehörten diese Bären und Hyä

nen, die vielleicht das Thierreich, welches bei der großen Umwäl

zung auf dem Festlande lebte, auffraßen und, als der Boden zu 

einer Umwälzung vorbereitet war, untergingen. Dort schrei

tet die Höhlenbildung von dem kleinsten Drusenraume bis 

zur gewaltigen Grotte vor, der B)den derselben steckt voller 

Zähne und Kiefer, doch findet man nie ganze Skelette, wohl 

aber kamen in neuester Zeit fossile Menschenknochen zum 

Vorschein, was lange in Abrede gestellt worden war.

Forchheim ist ein altes Städtchen, das seine Be

stimmung als Festung theils wegen des Ludwigskanals, 

theils wegen seiner der neuen Kriegsführung kaum einige 

Schwierigkeiten entgegensetzenden Lage verloren hat. Karl
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sieben Schleußen um 81 Fuß und von der Theilungshal

tung an durch 68 Schleußen um 631 Fuß. Bei Bughof 

werden die Zugpferde der Kanalschiffe auf Fähren überge

setzt, indem der Ziehweg längs dem Flusse auf der linken 

Seite angebracht ist. Die Verlegung desselben wurde theils 

durch die Reklamationen des Stadtmagistrats von Bamberg, 

der für den auf dem rechten Ufer angelegten schönen Park 

fürchtete, theils durch den Umstand herbeigeführt, daß 

die Passage des Bughof gegenüber liegenden Ueberfall- 

wehrs nicht zu allen Zeiten, besonders bei Hochwasser 

und Eisgängen möglich gewesen wäre. Die zweimalige Ue- 

berschiffung der Pferde ist freilich ein Uebelstand und verur

sacht einigen Aufenthalt, der durch die Anlage des Ziehweges 

auf dem rechten Ufer vermieden worden wäre. Ein Grund

ablaß mit drei Oeffnungen von 36 Fuß Weite bei Bughof 

befördert den Abfluß des Hochwassers und regulirt den 

Wafferstand des schiffbaren Armes der Regnitz. —

Malerisch wird von da die sich öffnende Aussicht nach 

Bamberg, das im Hintergründe sich über den Fluß er

hebt. Rechts ist der Theresienhain mit seiner üppigen Vege

tation und schattigen Baumgruppen, nah und fern erheben 

sich unmuthige Hügel und mit Burgruinen gekrönte Berge, 

im bläulichen Dunste verschwimmen die vielen umliegenden 

Dörfer, über scharfbegränzte Waldpartien, unterbrochen durch

kleinere Dörfer. Unterhalb Forchheim erblickt man auf ei

ner Anhöhe das in weiter Ferne schon sichtbare ehemalige 

Jagdschloß der Bamberger Kirchenfürsten, jetzt ein Privat

eigenthum und gerne von den Bewohnern der Umgegend 

als Ziel ihrer Spaziergänge erwählt. Von Erlangen an 
bis Bamberg sind die Böschungen des Kanals mit Rasen 

überzogen, und es ist vorauszusehen, daß auch mit der Zeit 

die in Sand gegrabenen Haltungen einen festen der Vegeta

tion günstigen Boden ansetzen werden.

Mit dem Kanäle in gleicher Linie laufen die Süd- 

Nord-Eisenbahn und die Staatsstraße nach Bamberg, die 

ansteigenden Ufer, der von Forchheim an für kleinere Fahr

zeuge schiffbaren Regnitz sind theils mit Holz bewachsen, 

theils kultivirt. Links öffnet sich das Thal der Aisch, dessen üp

pige Wiesen das saftigste Viehfutter liefern, einen lange 

nicht so breiten Grund bilden die Ebrach und Aurach. Die 

Richtung des Kanals ist nordwestlich bis zu dem großen 

Dorfe Hirschaid, wo er den Krümmungen der Regnitz 

ausweicht, dann zieht er in gerader Linie längs den Vorhöhen 

des Steigerwaldes fort bis er bei dem Bughofe, einem mit 

Vorliebe aufgesuchten Vergnügungsorte der Bamberger, nach 

einer kurzen westlichen Richtung in die Regnitz fällt, welche 

von da in einer Länge von 10,300 Fuß seine Stelle ver

tritt. Von Forchheim bis Bamberg fällt der Kanal durch
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grün schimmernde Flächen ragen die Spitzen von Kirchthür- 

men hervor. Die reichgesegnete Stadt, der Lieblingsaufent- 

halt des frommen Kaisers Heinrich ist gleich der Haupt

stadt der Christenheit auf sieben Hügeln gegründet, auf dem 

ersten Blicke stellen sich alle Baudenkmale an Bambergs 

Bergangenheit dar, Erinnerungen an die Würde und den 

Glanz seiner früheren Herrscher, vie es mit herrlichen Tem

peln, wahren Prachtbauten, Zeugen ihres frommen Sinnes 

und einer aufopfernden Liebe, schmückten. Von der ver

schwundenen Zeit findet man in der Stadt außer den Kir

chen nur wenige Ueberbleibsel, die meisten Häuser zeigen 

dem Geschmacke der Zeit bei ihrem Baue huldigend den 

Renaissance - und Rococogeschmack, was der Stadt ein 

gewisses freundliches Aussehen verleiht. Großartig in Form 

und Umfang erhebt sich der weltberühmte Dom, eine der 

schönsten Basiliken in Deutschland. Den byzantinischen Bau

styl repräsentirend hat dieses prachtvolle Gebäude mehrere 

umfassende Bauteil seit seiner Gründung von Kaiser Hein

rich 1004 erlitten, an denen man merkt, wie man sich spä

ter bestrebte die gothische und byzantinische Bauart zu ver

einigen. Die prachtvollen Portale, die vier an den Ecken 

sich emporstreckenden Thürme und der gegen Osten liegende 

Georgenchor mit seinem durchbrochenen Geländer geben 

wohl dem kritelnden Kenner Anlaß zu Ausstellungen und

doch zeigt das ganze Bauwerk, aus welchem in neuester 

Zeit alles Unpassende ihm nicht Angemessene entfernt wurde, 

eine Harmonie, welche einen wohlthuenden Eindruck hinter

läßt. Den großen vor dem Dom sich ausbreitenden freien 

Raum nimmt die Residenz ein in der Nähe der Stätte, wo 

einst die uralte Burg stand, in der Heinrich lebte, Konrad der 

erste Hohenstaufe starb und Philipp durch eine grauenvolle 

That endete. Der Michelsberg trägt auf seiner Spitze die 

einst reichbegüterte Benedictinerabtei, deren klösterliche Ge

bäude ein ungleichseitiges Viereck von bedeutendem Umfang 

bilden; 56 Siebte zählte dieses durch wissenschaftliches Stre

ben mehrere Jahrhundert sich auszeichnende Kloster, das seine 

Entstehung der Frömmigkeit Kaiser Heinrichs verdankt. Rei

zende Gartenanlagen umgeben die einem andern edlen Zwecke 

bestimmten Gebäude, eine mannigfache durch Abwechslung 

reizende Aussicht auf die reiche Natur der Umgegend bietet 

sich von dieser Höhe dar, sie wird aber übertroffen von der 

aus dem Thurme der Altenburg wie ein Panorama sich auf

rollenden Rundschau.

Das alte Bamberg war reich an Kirchen und Klö

stern, wie die vielen noch vorhandenen Gebäude und Thürme 

erkennen lassen; reiche Stiftungen und wohlthätige Anstal- 

ten für Bedürftige und Kranke, die Gründung einer 1803 

aufgehobenen einst berühmten Universität und anderer gelehr-
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u<rb-> rK- ter Institute geben Zeugniß, daß die Bamberger Fürst

bischöfe neben Glaubenstreue nicht die erste christliche Pflicht, 

nicht die Pflege wissenschaftlicher Bildung bei Seite setzten. 

Für Volksbildung wurden schon frühzeitig Lehranstalten er

richtet, bereits im zwölften Jahrhundert waren die Gelehr

tenschulen am Dom und auf dem Michelsberge berühmt. 

Bamberg wird in der ältesten bekannten Urkunde Papinproc 

genannt, ehemals war die ganze Gegend von den Wenden 

besetzt, unter den Merovingischen Königen erbauten als 

Gränzhüter bestimmte Markgrafen die Babenburg (ein 

Schloß auf dem jetzigen Domplatze) später war diese und 

das nahe Schloß Theres Eigenthum des Markgrafen von 

Ostfranken Adalbert, der wenigstens der Sage nach der 

Treulosigkeit des berüchtigten Erzbischofs von Mainz Hatto 

als Opfer fiel. Babenberg wurde 904 der Verbannungsort 

des von Otto I. besiegten Königs von Italien Berengar, 

der auch hier begraben liegt. Otto II. schenkte Babenberg, 

damals schon eine Stadt, dem Herzog von Bayern Hezilo, 

dessen Sohn Heinrich der nachmalige Kaiser es sich zur Le

bensaufgabe machte, das von ihm gegründete Bisthum zu 

dotiren und sicher zustellen, und fiel, um dies durchzusetzen, 

auf der Frankfurter Kirchenversammlung 1007 den deut- 
\ schen Bischöfen selbst zu Füßen. Ein Anverwandter von 

l* ihm, der Kanzler Eberhard, war der erste Bischof von Bam

berg, sein Nachfolger bestieg unter dem Namen Clemens II. 

den päpstlichen Stuhl. Unter den Stürmen der Zeit regiert 

von Bischöfen aus edlen fränkischen Geschlechtern erhielt sich 

das Bisthum aufrecht, es umfaßte bei seiner 1802 erfolg

ten Secularisation einen Flächenraum von 65 Quadratmei

len mit 140,000 Einwohnern.

Was Bamberg durch den Verlust eines prunkenden 

Hofes einbüßte, suchte man durch erhöhten Gewerbfleiß und 

regere Benützung seiner günstigen Lage für den Verkehr zu 

erlangen und dieser wird bei den jetzt gebotenen Mitteln der 

Fluß- und Kanalschifffahrt und die sein Weichbild berüh

rende große Reichseisenbahn gegen drei Himmelsrichtungen 

noch lebhafter angeregt werden. Berühmt auch in weiteren 

Kreisen sind die Tabak- und Ofelffabriken, Gerbereien, Es

sigfabriken, Bierbrauereien, der Schiffsbau und andere Ge

werbe, schwunghaft wird die Gärtnerei betrieben, nur Nürn

berg kann in dieser Beziehung mit der Nachbarstadt vergli

chen werden, Bamberger Gemüs, besonders das durch Früh- 

cultur gewonnene, findet seinen Weg in die fernen Ge

genden.
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Der Holzhandel Bambergs war bedeutend, er erstreckte 

sich bis nach Holland, wohin die aus den nahen Hochwal

tungen gewonnenen hohen Stämme, zum Schiffbau be

sonders zu Masten verwendbar, geschafft wurden. In neue-
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erhält, so wird wohl das bis jetzt als Ein- und Ausla

dungsplatz benützte Berg'sche Haus am Nonnengraden, wie

wohl dieser mit einer Kaimauer und einem eisernen Krah- 

nen versehen ist, nicht hinreichen. Den besten Platz zur Ein

richtung eines Hafens, der doch in der Nähe sein müßte, 

böten wohl die Lokalitäten des ehemaligen Klarisser-Klofter 

dar, die zwar jetzt eine andere Bestimmung haben, aber 

leicht könnten die Gebäude zu den nöthigen Hallen und La

gerhäusern sammt den Geschäftslokalitäten umgeändert wer

den. Daß eö der Staatsregierung an guten Willen, alles ^ 

was dem Lieblingsbaue unseres erhabenen Monarchen fromme, 

anzuwenden, nicht fehlt, davon hat sie bis zur Uebergabe \
des Kanals an die Actiengesellschaft wohl mehr als einen $
sprechenden Beweis gegeben, es ist daher nicht anzunehmen, ^ 

daß der Wunsch Bambergs noch einem Hafen zu erhalten, un- 

berücksichtigt bleiben werde. Es weht ein frischer Hauch 

über unser Bayern, der die in ihm ruhenden Hoffnungs- 
knospen zur duftigen Blüthe treibt, und wenn auch der, wel- ^ ^

cher sie zu hegen und sorgsam zu pflegen sich zur Lebens

aufgabe gesteckt hat, die Früchte seines Wirkens in ihrer 's/1y- 

ihm vorgeschwebten Größe nicht genießen wird, ihm bleibt 

die Achtung der Zeitgenossen und der segnende Dank der 

Nachwelt für alle Zeiten.

rer Zeit hat er durch die Eoncurrenz der Schwaben, welche 

den Schwarzwald ausbeuten und große Flöße auf dem 

Neckar und Main abgehen lassen, gelitten, doch würden die 

oberfränkischen Holzhändler bestehen können, wenn eine Re- 

duction der hohen Ansätze bei der Bestimmung des Werthes 

der Stämme einträte. Die Unkosten der Flößerei aus dem 

Rodachthale, wo früher eine Floßcompagnie war, wird durch 

die den Obermain stemmenden Wehre nicht wenig belästigt, 

bei niederent Wasserstande müssen die am Fluße liegenden 

Wasserwerke für das Aufstauen noch besonders entschädigt 

werden, was bei einem einzelnen Transporte leicht auf 400 fl. 

sich beläuft.
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Die Negnitz durchschneidet die Stadt Bamberg in 

zwei Armen, die sich unterhalb derselben wieder vereinigen, 

sieben Brücken führen über dieselbe, eine neue von der kö

niglichen Kanalverwaltung übernommene Brücke wird über 

den Nonnengraben gebaut, um die Schifffahrt nicht zu hin

dern. Da wo die Regnitz in die Stadt tritt ist sie für 

die Mühlen aufgestaut, die Schiffe senken sich mittels einer 

12 Fuß hohen Schleußt in einen Seitenarm, den Nonnen

graben, auf den sie ihre Fahrt bis zum. am Flusse weiter 

unten liegenden städtischen Krahnen fortsetzen, dort endet der 

Kanal. Die Anlage eines Kanalhafens war schon der An

laß zu vielen Erörterungen, da Bamberg einen Freihafen
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Nachtrag.
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3m Frühjahre 1847 konnten alle in der Altmühl zur 

Regulirung des Wasserstandes erbauten Stauwehre für die 

Schifffahrt benützt werden. Von diesen neun Stauwehren 

werden zwei wie Seite 92 angegeben ist, mit sogenannten 

Stecken, die unten an einer Grundschwelle oben'am Wehr- 

steg ihren Stützpunkt haben, geschlossen, die anderen Wehre 

haben sogenannte Schützen, welche durch besondere Vorrich

tungen aufgezogen werden, zwei steinerne Pfeiler und drei 

Oeffnungen mit 30—33 Fuß Weite bilden sie. Sie sind 
0 unterhalb der Flußstellen angelegt, welche nicht jeder Zeit 

die nöthige Wassertiefe bieten, bei Hochwasser und dem 

Schlüße der Schifffahrt werden sie ganz geöffnet, mit die

sen Stauwehren sind theils unmittelbar Kainmerschleußen 

verbunden, theils befinden sich letztere an dicht daneben an

gelegten kurzen Durchstichen. Durch die Schleußen passiren 

nun die Schiffe, nicht durch die Wehre, eine Einrichtung, 

die sür praktischer gilt, als die früher angewandte, bei der 

die Schiffe mittels Aufziehung der Stecken durch die Wehre, 

ry wie dies gegenwärtig am Mühlwehr in Kitzingen stattfindet, 

gelassen werden. — Sämmtliche Grundbauten des Ludwig

kanals bewähren die Solidität des Baues, nur wenige

Schleußen bei Nürnberg erforderten vor Beginn der Schiff

fahrt 1847 unerhebliche Reparaturen an den Thoren, die 

dem gewaltigen Wasserdrücke allsgesetzt llothwendig von Zeit 

zu Zeit vorkommen müssen. Die nöthigen Ausbesserungen 

an den Schleußen im Ottmaringer Thale betrafen ebenfalls 

nur Schleußenthore, die von dem Bauunternehmer, welcher 

ihre Ausführung unternsmmen hatte, nicht mit der nöthigen 

Umsicht gebaut worden waren. Die Gründung der Schleußen 

war dort um so schwieriger, da der Boden theilweise sum

pfig ist. Dies möge zur Berichtigung des Seite 142 Ge

sagten dienen.
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mf bAjfo)/ Die Bedeutsamkeit des Ludwigkanals tritt mehr und 

mehr hervor, je größer die Handelsverbindung mit dem 

Osten wird und der Verkehr auf der Donall belebter wird. 

Nicht allein das materielle Interesse komnlt dabei in An

schlag, sondern man darf darin auch eine Bürgschaft er

blicken, daß mit der Zeit eine Annäherung des diesseitigen 

und jenseitigen Zollsystems erfolgen werde. Der Gesammt- 

verkehr auf der Donau zwischen Bayern und den ihm öst

lich liegenden Ländern mag für 1840 auf 500,000 Centner
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lich von Triest ausgehenden Bemühungen gelingen möchte, 

die sich entgegenstellenden politischen Hindernisse zu besiegen. 

Die neuesten Untersuchungen haben dargethan, daß das 

rothe und mittelländische Meer nie unmittelbar mit einan

der verbunden waren, sondern durch einen Kanal, der von 

dem rothen Meere nach dem Nil in der Gegend von Mem

phis oder Kairo ging und wahrscheinlich in der Zeit gegra

ben wurde, wo Aegypten mit Griechenland schon in nähere 

Verbindung getreten war, nämlich in der Regierungspe

riode des Königs Necho, welchem wohl die etwas frü- 

heren Versuche eines Durchstiches des Isthmus von Corinth 

die nächste Veranlassung dazu gegeben haben mögen. Der 

Kanal wurde später unschiffbar, von den Ptolomäern aber 

wieder hergestellt und erst im zweiten Jahrhundert der christ

lichen Zeitrechnung aufgegeben. Als Aegypten unter die 

Herrschaft der Muselmänner kam, stellten diese den Kanal 

wieder her, er blieb aber blos als Verbindungsmittel zwi

schen Aegypten und Asien bis gegen Mitte des I4ten Jahr

hunderts in Gang. Zum eigentlichen Durchstich der Land

enge entwarfen erst die Ingenieurs der bonapartischen Heer

fahrt nach Aegypten den Plan, der jetzt wieder aufgenom

men worden ist und um so leichter auszuführen wäre, da 

die Verschiedenheit des Wasserspiegels beider Meere (an den 

Endpunkten nach der Angabe Linants, eines französischen

sich berechnen. Die Wichtigkeit desselben liegt darin, daß 

die Einfuhr nur aus Rohprodukten, die Ausfuhr aber aus 

Jndustriegegenständen besteht, welche nach der untern Donau 

gehen. Es ist dies ein Fingerzeig, mit allen Kräften für 

die Erweiterung des Handels nach jenen Gegenden zu wir

ken. Die Correction der Donau, so weit dieser Fluß 

Bayern angehört, zum Theil nicht ausreichend zum Theil 

nicht mit erschöpfender Umsicht ausgeführt, soll durchgrei

fende Verbesserungen erhalten, die neuen Pläne dazu sind 

bereits in Arbeit genommen. Die Unterhandlungen mit den 

benachbarten Staaten wurden deshalb schon vor längerer 

Zeit eingeleitet, so wie man auch die Aufhebung der Fluß

zölle zu bezwecken sucht. Das auf Kosten der Frankfurter 

Actiengesellschaft für Rhein- und Maindampfschifffahrt im 

Sommer 1840 durch das eiserne Schiff „Amsterdam und 

Wien" ausgeführte Unternehmen, die Möglichkeit einer di

rekten Verbindung beider Städte mittels des Ludwigkanals 

factisch zu beweisen, hat in Wien die größte Aufmerksamkeit 

erregt und die Privatthätigkeit des Handelsstandes erweckt» 

Und welche Aussichten öffnen sich nicht für die Zukunft, 

wenn der viel besprochene Durchstich des Isthmus von 

Suez ausgeführt wird, wozu der Umstand drängt, daß der 

Handel sich den ältern und kürzeren Weg nach Ostindien zu 

bahnen sucht! Es ist zu wünschen, daß es den hauptsäch-
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Während der längeren Abwesenheit des Verfassers vom Druckorte blieben bei der Correctur des Bogen 10 und n im Texte folgende Fehler stehen:

W
Seile 73 Spalt 1 Zeile 5 von oben gehört er nicht hin.

„ 9 von unten statt Drei Hindernisse — Dic Hinderissc.
„ 2 von unten statt Freihaltung — Erhaltung.

, 2 „ 3 von unten statt inustcrhast — unstatthaft.
„ 8 von unten vor beliefen ist sich einzuschalten.
„ 9 von unten statt kämmen — kommen.
„ 7 v. ob. statt Neuvorrichtungen —S ta u Vorrichtungen.

„ 2 „ 7 von oben statt Fleiß — Fluß.
78 „ 1 „ 6 v. o. nach „und der Donau" ist einzuschlt. an die Schleuß k-

„ 8 von oben statt versteckten — versenkten.
„ 10 von oben statt in — au s.
„ 3 von unten statt Ostmaringer — O t t m a r i n g e r.
„ 11 von unten statt Walterspund — Walker spund.
„ 3 von unten statt 500 Centncr — 400 Centner.

(die Standbilder deö Kanal-Monuments wiegen gegen 1000 Ctr.) 
1 „ 8 v. o. nach „52 Fuß tiefen" ist D örlbacher einzuschalten.
1 „ 5 ist zu lesen ein auf 22 Schleusten v ertheiltes Gefall.

Seite 81 Spalt 1 Zeile 6 von unten statt StationSratcn — Stativ »Sorten.
Letzte Zeile statt Auftrag ertheilt ,— „die Weisung gegeben." 

„ 9 von oben statt Schiffern — Städten.
letzte Zeile soll es heißen „was bei der nach der angestellten 
Berechnung nöthigen Summe."

„ 8 von oben statt Frachtensätzcn — Frachtansätzen weiter
unten statt der Bezeichnung l — III. 
letzte Zeile statt zeigt — erzeugt.

Zeile statt hatte — hatten, 
gleich am Ansang der ersten Zeile ist und einzuschalten.

5 von oben statt Um die — Um d e r.
1 von oben statt vorkommen — vorkam en.

11 von oben nach „Kanäle führen" ist einzuschalten — und so. 
8 von unten ist auf zu streichen.
3 von unten statt herrliche — freundliche.

11 von oben statt „ferner" soll es heißen — Einen.

82 „

74 „ 1
76 „ 2
77 „ 113 z83 „ 2

84 „ 2
85 ti 1

86 „ 1

87 1

letzte 0
' e

c
79 „ 1

2
2r

& u 280 „
81 ,,

2fi o
% mp £

r>

mobile
"ä, (r r r

färJ&rJ

<§-0 XS1 0-g>

Ingenieurs im Dienste des Vicekönigs von Aegypten, etwa 

33 Fuß) nicht groß ist und die entstehende Strömung kei

nen besondern Nachtheil bringen möchte, vielleicht sogar der 

eintretenden Verschlammung zunächst entgegen wirken könnte. 

Die Kosten für den Kanal entziffern sich nach der Angabe 

des eben angeführten Ingenieurs auf etwa 10 Millionen 

Franken. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Opposition 
^ Englands, dessen Schifffahrt und Handel in großen Nach

theil kämen, wenn die indischen Meere der Concurrenz der 

europäischen Nationen geöffnet würden und das bei der 

Herstellung einer Wasserstraße vom mittelländischen zum ro- _ 

then Meere die griechischen Seefahrer wegen ihrer Geschick- 

lichkeit und billigen Frachten zu fürchten alle Ursache hätte.

Der Ludwigkanal erhielte durch den Durchstich der Landenge 

eine Bedeutung, welche vom jetzigen Standpunkte aus über 

aller Berechnung liegt.
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