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die Formanderung verursacht hat. Zweifellos ist hier 
das Einziehen einer Litze der Grund zu der Veranderung. . 
Man erkennt aber auch, daB dieses Einziehen einer 
Litze sehr wohl auch ein Heraustreten anderer Litzen

Unter den Formanderungen, die sieli gerade in 
neuerer Zeit an Forderseilen unliebsam bemerkbar 
machen, ist besonders jene haufig, die durch ein Ein- 
zieheri oder Hervórtreten einzelner Litzen entsteht. 
Diese Litzen zeichnen sich in Schraubenwindungen an 
dem Seil ab und' verleihen ihm ein korkzieherartiges 
Auśsehen. ■ -

Zwei hierfiir gegebene Erklarungen1 fiihren die Er- 
scheinung auf jeweilig eine einheitliche Ursache zuriick. 
Wahrscheinlich wird sie aber mehrere Griinde haben, die 
entweder einzeln oder gemeinsam die Ursache bilden 
konnen. Man wird deshalb kaum eine fiir alle Falle 
geltende Erklarung geben konnen, sondern jeden Fali 
fiir sich beurteilen miissen.

Abb. 1. Q uerschnitte eines norm alen und eines Fcirder- 
seiles m it eingezogenen Litzen.

Zunachst ist die Frage aufzuwerfen, ob man es mit 
einem Zurucktreten, d. h. m it einem Einziehen, oder mit 
einem Heraustreten von Litzen zu tun hat.

Diese Frage ist nach Beobachtungen meistens nicht 
ganz einfach zu entscheiden. Erkennt man anfanglich 
das Zurucktreten einer Litze, der dann im Laufe der 
Zeit andere folgen, so wird zweifellos ein Einziehen vor- 
liegen. Haufig treten aber gleichzeitig mehrere, yiel- 

■ leicht die Halfte aller Litzen zuriick. Dann konnte na- 
tiirlich auch ein Heraustreten von Litzen den urspriing- 
lichen Grund bilden.

Abb. 1 zeigt schematisch den Querschnitt eines nor
malen sechslitzigen Seiles und den eines solchen mit 
der in Rede stehenden Formanderung, und zwar unter 
der Annahme, daB eine verhaltnismaBig zu diinne Seele

i  W e b e r :  StauchuDgmalBUisacheTouFOrderaeilschttden, Gliickauf
1919, S . 5 : 6 7 Ł c i  g e n t h u n :  B e i fa a g  z u r  E i k M i u n g  d e r  k o ik z ie h e r -  
p i t i g t E  i c ) l i  t i i : d ' . l m . g t n  a i  K o c p c - IT & id e r s e U e n ,  G lU c k a u T  1919, S . 7 0 1 .

zur Folgę haben kann.
Das Einziehen vón Litzen ist ohne weiteres zu er

klaren bei einer zu dunnen Seele, indem in diesem Falle 
die Litzen ihr inneres Widerlager verheren und so die 
Moglichkeit haben, nach innen zu riicken.

Im Gegensatz dazu laBt sich fiir ein Heraustreten von 
Litzen, soweit es nicht durch ein Einziehen anderer be- 
griindet ist, iiur schwer eine Erklarung finden. B e rg e n - 
th u n  hat eine solche zu geben yersucht1, jedoch er- 
scheint sie etwas kiinstlich und auch durch Versuchs- 
unterlagen nicht ausreichend begriindet.

Deshalb sei versucht, die Erscheinung auf das ein- 
fachere Einziehen von Litzen zuriickzufiihren.

Zwei Griinde diirften in erster Linre in Frage kommen. 
Einmal kann die Seele entweder schon bei der Herstel
lung zu diinn bemessen gewesen oder durch VerschleiB 
im Betriebe zu diinn geworden sein, oder das Seil kann 
sich im Betriebe so verandert haben, daB stellenweise 
die Śeele verhaltnismaBig zu schwach geworden ist.

Eine unrichtige Bemessung der Seele bei der Herstel
lung des Seiles liegt zweifellos vor, wenn die Form- 
anderung sehr bald nach dem Auflegen des Seiles auf 
seiner ganzen Lange eintritt. In  einem Falle lieB sich 
dieser GrUnd nnm ittelbar festśtellen. Das Seil zeigte 
auf einem groBen Teil eine eingezogene Litze, und beim 
Offnen wurde festgestellt, daB bei der Herstellung infolge 
eines Fehlers die Einlage in diesem Seilteil zu klein aus- 
gefallen war.

Ein ahnlicher Fehler ist aber gerade bei neuern Seilen 
leicht moglich. Die Bemessung der Faserstoffseele be- 
ruht auf Erfahrung und erfordert ein bestimmtes Gefiihl 
des Seilers. Da die Fabriken in der Kriegszeit gezwungen 
waren, andere Faserstoffe fiir die Seelen zu verwenden 
ais vor dem Kriege, fiir welche die notweudige Erfahrung 
fehlte, so ist es leicht moglich, daB hier die Starkę der 
Seele nicht immer richtig getroffen wurde. Es kommt 
hinzu, daB haufig Seile von den Abnelimern unrichtiger- 
weise beanstandet werden, wenn die Seele etwas reichlich 
bemessen ist, so daB die Litzen klaffen. Der Herstełler 
wird hierdurch leicht beeinfluBt, aus Riicksicht auf ein

i  a .  a .  O .
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anfanglich gutes Aussehen mit der Einlagc an die Grenze 
des Żulassigen zu gehen. Da das Klaffender Litzen einen 
gewissen UberschuB der Seele gegen ein Einschrumpfen 
im Betriebe bedeutet, so sollte man einem Seil, das im 
neuen Zustand nicht ganz geschlossen erscheint, deshalb 
nicht unbedingt miBtrauisch gcgenuberstehen.

Auch anfanglich richtig bemessene Seelen konnen im 
Betriebe durch VerschleiB zu schwach werden, da bei den 
Krummungen des Seiles die Litzen auf der Seele reiben. 
Besonders wird das bei Seelen der Fali śein, die aus 
kurzfaserigen oder mehrfach aufgearbeiteten und daher 
weniger elastischen Stoffen gefertigt sind.

Endiich ist der Mangel an guten Trankungsmitteln 
zu crwahnen. Die Seelen trocknen rascher aus. Sie 
werden hart und briichig und diirften auch aus diesem 
Grunde schnellerm VerschleiB unterliegen.

Man wird also auch haufig die Falle, in denen sich die 
Formanderung nach langerer Liegezeit auf der ganzen 
Lange des Seiles oder doch auf seinem gróBtem Teil be- 
tnerkbar macht, auf einen Schaden an der Einlage zu- 
riickfiihren diirfen.

In den weitaus meisten ■ Fallen zeigt sie sich jedoch 
nur an gewissen Stellen des Seiles, und zwar vorwiegend 
in einer Entfernung zwischen 100 und 200 m von den 
Korben. Wenigstens beginnt sic hier und nim mt hier 
auch die starksten Formen an, selbst wenn sie -sich im 
Laufe der Zeit weiter nach der Mitte zu ausdehnen sollte.

Fiir diese Falle kann eine Erklarung aus einer Er- 
sćheinung hergeleitet werden, die in mehr oder weniger 
starkem  MaBe nahezu alle Forderseile nach einiger Be- 
triebszeit zeigen. Es ist die vielen Betriebsbeamten be- 
kannte Erscheinung, daB sich der Drall bei Fórderseilen 
in ihre Korbenden zieht, d. h., die Windungshóhe der 
Litzen nimmt bei Koepeseilen in der Mitte, bei Trommel- 
seilen am Trommelende zu, -w ahrend sie bei beiden 
Seilarten an den Korbenden abnimmt.

Der Grund zu dieser Veranderung liegt in den Be- 
lastungsverhaltnissen der Forderseile.: Man m acht sich 
ihn am besten in folgender Weise klar.

Ein Spiralseil von n Drahlen, 
die samtlich m it der Richtung, der 
Seilachse den gleichen Winkel a 
bilden, sei senkrecht herabhangend 
am obern Ende eingespannt. Es 
wird sich, wenn man von einer Be
riicksichtigung des Eigengewichtes 
absieht und ein Ausspringcn von 
Drahten durch lose Bundę verhin- 
dert, so lange aufdrehen, bis die 
elastische Formanderung, welche 
die Drahte beim Verseilen erlitten 
haben, verschwunden ist oder doch 
keine elastischen Krafte mehr vor- 
handen -sind, die ein Drehmoment 
ergeben konnten. Der Winkel a 
wird hierbei kleiner.

Belastet man jetzt das Seil am untern Ende durch 
eine Kraft P in Richtung der Seilachse, so entfallt auf 
jeden Draht eine K raft in Richtung der Seilachse von 

P ' -
p p kann nach Abb. 2 in eine Kraft

(eine Litze) wirken- 
den K raft.

cos a

-V U
%

Richtung der Drahtachse, die den Draht auf Zug be
ansprucht, und in eine Kraft senkrecht zur Seilachse

P
von der GroBe p • tg a — -- tg a zerlegt werden. Die

letztern Krafte in samtlichen Drahten ergeben ein 
Drehmoment um die Seilachse von der GroBe:

P
M = - . t g  a S r  . . . . . . . . . . . 1, n

worin r  die Abstande der Drahtmitten von der Seilachse 
darstellt.

Dieses Drehmoment verursacht ein 
weiteres Aufdrehen des Seiles, bis die 
durch die neuen Formanderungen beding- 
ten Krafte, die Drallkrafte, der einzel
nen Drahte ein Drehmoment, das Drall-

- moment, ergeben, das M das Gleichge- 
wicht zu halten vermag. Dabei ist 
zu beachten, daB das Aufdrehen eine 
Verkleinerung von a bedeutet und M 
m it tg  a abnimmt.

Nun mehr sei ein Drahtseil aus 
n =  6 Drahten von 2 mm Durchmesser 
betrachtet, die mit der Richtung der 
Achse den Flechtwinkel <r =  15° bilden. 
Das Seil sei bei a (vgł. Abb. 3) fest 
eingespannt, sein anderes Ende b in 
der Achśrichtung verschiebbar, aber 
gegen Drehung gesichert. Die freie 
Lange des Seiles betrage H — 3,4 m, 
so daB darauf Z == 70 Windungen ent- 

unter dem Ein- fallen.
fiu6 verschiede- Das Seil werde bei b m it Gx — 300
ner Belastung. jn ^  bei c mit Ga =  600 kg 

belastet. Vernachlassigt seien das Eigengewicht des 
Seiles und das Drallmoment, das aus der H erstellung 
des Seiles stammt, also das aus den elastischen Kraften 
der Drahte herriihrende Moment, das in diesem Falle 
bestrebt ist, das Seil aiifzudrehen. Ebenfalls mogę der 
Widerstand der Drahte gegen Formanderung unbe- 
riicksichtigt bleiben, da eś sich nur um grundsatzliche 
Betrachtungen handeln soli.

Das Seil hat auf der Strecke a - c  unter der starkern 
Belastung Gt +  G2 das Bestreben, sich aufzudrehen, 
kann dies aber nur, da die Seilenden nicht drehbar sind, 
indem es die schwacher belaśtete Strecke b —c zudreht. 
Der Querschnitt bei c wird sich infolgedessen drehen, 
bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Fiir dieses 
Gleichgewicht finden sich folgende Bedingungen.

Es bezeichne im Gleichgewichtszustande in der 
Strecke a — c :

Mj das Drehmoment 
aj den Flechtwinkel 
lx die Lange einer Drahtwindung 

h, die Hóhe einer Drahtwindung 
zt die Windungszahl.

Fiir die Strecke b - c  gelten die entsprechenden Be- 
zeichnungen mit dem Zeiger 2, wahrend sie ohne Zeiger 
die GroBen vor der Belastung darstellen mógen.

Der Halbmesser des Mittenkreises der Drahte kann 
fiir diese Rechnung ais gleichbleibend angenommen 
werden und sei mit r bezeichnet.

Abb. 3. D rall- 
verschiebung
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Entsprechend Gleichung 1 ist:

=  n • r . Gl +n ° 2 tg a, =  r ,  (G, +  G„) • tg Gl

M 2 =  r • Gj • tg  a„
Wegen des Gleichgewichts ist:

Mt =  M2
% «i _  c tg a* _  G j
tg  a , ctg at  G, +  G ; .

G
Zur Vereinfachung sei —1~~- — N gesetzt.

+  Cr2
• Da die Drahtlangen der einzelnen Seilhalften vor und 
nach der Belastung gleich sein miissen, so ist:

Z
- . 1 = ^ . 1 ,  =  z2 • 1,

Fiir 1, 1, und la haben wir die Werte:
I  2 r .Tt j ___ 2 r n  j   2 r n

sin d  1 sin a , ’ 3 sin a2’
. Damit wird:

Z z, z.,
2 sin. a sin a, sin a2 ' '

Endiich ist:
Z =  z, +  z2 .................................. .3.

Aus Gleichung 2 folgt:
2 Zj ■ sir a =  Z sin a t 
2 z2• sin a — 2 ( Z - z x) sin a — Z siń as.

Bildet man die reziproken Werte, ąuadriert und
1subtrahiert auf jeder Seite den Wert —, so erlialt m an :
Z2

1 1 I 1 1 i 1
— _ l

4 z 12-sin2« Z2 Z2sin2 a1 Z2 Z2

— y ź  ' av
Ebenso:

4 (Z -  z,)2sin2a ~  Z2 ^  Ż2 ' Ctg2a2 ^  Z* N“* ° ^  ° r  
Nach Elimination von ctg2 a, erlialt man fur zt  die 

Beziehung:
/ 1 \  • Z3 - N 2

zi 4 ” 2 z 13-Z +  zi2 Z2 “ 4 sin2 a ) “  Z‘ 2 sin2a (I -  N2)

4  Z 1 ' N 2  . . . 0
' 4 sin2 a (I -  N 2j 

Fiir das gewahlte Zahlenbeispiel ergeben sich dann 
folgende W erte:

z, == 18,4 z, — 51,6
a, = 7 °  51' aj == 22° 21'
hj =  94,5 mm hj — 31,5 mm
lj =  95,7 mm lj =  34,1 mm

Der Querschnitt c wiirde sich unter den gemachten 
Yoraussetzungen also 16,6 mal in der Pfeilrichtung (vgl. 
x\bb. 3) drehen und sich dabei eine Windungszahl im 
Teil a - c  von 18,4, im Teil b —c von 5.1,6 einstellen. 
Der Drall hat sich gewissermaBen in das geringer be- 
lastete Seilende verschoben.

Bemerkenswert ist auch, daB nach der Belastung die 
Lange H, des Seiles kiirzer geworden ist. Es ist nam lich: 
Hx =  Zj . hj +  z2 • h3 — 3364 mm, wahrend H ' =  3400. 
mm war.

Bei einem Elastizitatsmodul von 21 000 kg/mm2 fiir 
das Drahtmaterial wiirde die Seilverlangerung infolge 
der Dehnung 5,3 mm betragen. Bei Beriicksichtigung 
dieser Dehnung wiirde also immer noch eine Verkiirzung 
um 31 mm eingetreten sein, die bemerkenswerterweise 
die Folgę einer Belastung ist.

Vielleicht sind Verkurzungen von Forderseilen, die 1 
gelegentlich beobachtet worden sein sollen und fiir die 
keine andere Erklarung gefunden werden konnte, auf 
entsprechende Yorgangc zuriickzufiihren.

In abnlicher Weise wird sich auch bei Forderseilen 
der Drall yerschieben, da hier die Belastung in den ver- 
schiedenen Seilteilen dauenid wechselt. Bei Koepe- 
seilen, bei denen ein Ausgleich zwischen den Drall- 
momenten beider Trumme iiber die Treibscheibe erfolgen 
kann, laBt sich dcshalb bei jedem Treiben ein Drehen 
des. Seiles um seine Langsachse beobachten, und diese 
Drehung bedeutet naturgemaB eine Yerschiebung des- 
Dralies. Versuche ergaben, daB sich Langsschlag-Koepe- 
seile in Schachteh-von .500 und 560 m Teufe m it U nter-. 
seilforderung waluend. eines, Treibens: dreimal in einer 
Richtung und wieder zuruck drchten, und zwar drehte 
sich das im Schacht hangende Ende_ fiir einen an der 
Hiingebank stehenden Beobachter zu Beginn des Trei
bens zu und zum SchluB des Treibens wieder auf. Die 
Begriindiing wird sich leicht weiter unten ergeben.

AuBer diesen Drallverschiebungen wahrend jedes 
Treibens finden auch solche entsprechend den durch- 
schnittlichen Belastungen bei mehrern Treiben statt. 
Beispielsweise wird von der Zeche Emscher-Lippe 
folgender Fali berichtet. Voriibergehend wurden in dem 
einen Trumm einer Koepefórderung von der 750 m-Sóhle 
zur 660 m-Sohle Berge gefórdert. Der Korb ging mit 
leeren Wagen zuruck. Der Korb des andern Trumms 
war dauernd mit yollen Wagen ais Gegengewicht be- 
lastet. Schon nach 5 Forderziigen zeigte sich im ersten 
Trumm eine Yerkiirzung um etwa 30 cm. Die durch- 
schnittliche Belastung im Fordertrumm war offenbar 
geringer ais im Gegengewichtstrumm. Das Seil drehte . 
sich hier zu und verkiirzte sich, wahrend es sich in dem 
Gegengewichtstrumm aufdrehte und langte. Wenn auch 
die Windungshohe nicht gemessen wurde, so diirfte fiir 
diese Erscheinung doch kaum eine andere Erklarung 
moglich sein. Ein Seilrutschen lag nicht vor.

Um die Belastungsverhaltnisse wahrend eines Treibens 
genau festzulegen, wurden fiir verschiedene Querschnitte 
des Seiles die Belastungen wahrend eines Treibens ais 
Ordinaten iiber den Wegen der Querschnitte ais Ab
szissen aufgetragen. Abb. 4 zeigt einige der so gewonnenen 
Schaubilder fiir eine Koepeforderung mit Unterseil aus 
800 m Teufe. Das Gewicht des m it vollen Wagen be- 
ladenen Korbes, einschlieBlich des bei der Fullortstellung 
anhangenden Unterseiks, betragt .13 000 kg, das Gewicht 
des mit leeren Wagen besetzten Korbes 9000 kg. Das 
Seilgewicht fur Ober- und Unterseil belauft sich auf
9 kg/lfd. m. Fiir die Beschleunigung beim Anfahren 
und fiir die Yerzógerung beim Auślaufen sind 1 m /sek2 
angenommen. Die groBte Fordergcschwindigkeit ist
20 m/sek.
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Abb. 4. Belastuńgsverha.ltnisse w ahrend eines Treibens fur Q uerschnitte eines'K oepeseils in  verschiedenen H ohen li
iiber einem Korbę.

Zur Erlauterung sei das zweite Schaubild be trachtet, 
das fiir einen Querschnitt in 200 m Hohe uber einem 
Korbę aufgezeichnet ist.

Zu Beginn des Treibens im Punkt a hangt an dem 
Querschnitt der beladene Korb mit 20 m Unterseil und 
das Gewicht von 200 lfd. m Seil. Dieses Gewicht stelłt 
sich infolge der Anfahrbeschleunigung von 1 m /sek2 
um* rd. 10% hoher. Damit ist: *

G =  (13 000 +  9 • 200) -1,1 =  16 300 kg.
Mit dem Hohersteigen des Querschnitts wird er durch 
das hinzutretende Gewicht des Unterseiles beschwert. Die 
Belastung wachst bis zum Punkte b, an dem der Korb 
200 m iiber dem Fiillort steht. Hier ist die groBte Forder- 
geschwindigkeit .erreicht. Der Maschinenfuhrer legt den 
Steuerliebel zuriick und fiihrt m it gleichfórmiger Ge- 
schwindigkeit' weiter. Die zusatzliche dynamische Kraft 
fiir die Beschleunigung verschwindet, und die Belastung 
des Querschnittes geht auf die statische zuriick, die in c 
erreicht wird. In Wirklichkeit wird sich dieser Wechsel 
wegen des Beharrungsvermogens der Maschine allmah- 
lięher yollziehen. Die Belastung steigt dann wieder ent- 
sprechcnd dem hinzutretenden Gewicht des Unterseiles 
bis zum Punkt d, wo der Korb 600 m uber dem Fiillort 
angekommen ist. Hier stellt der Maschinenfuhrer den 
Steuerhebęl in die Nullage und laBt die Maschine aus
laufen. Entsprechend der Verzogerung von 1 m /seka 
findet eine Entlastung um rd. 10% 'statt. Die Belastung

sinkt von 20 200 kg bei d auf 18 200 kg bei e, um dann 
wieder zu stcigen, bis der hóchste Punkt auf der Seil- 
scheibe nach 621 m Korbweg bei f mit 18 350 kg erreicht 

'  ist. Nach Uberschreitung der Seilscheibe sinkt die Bc- 
lastung zunachst wieder run das entsprechend der Ver- 
zogenmgszeit verringerte Gewicht des Seiles, das die 
Seilscheibe iiberschritten hat. Bei dem Punkt g wird 
die Treibscheibe erreicht und bei h verlassen.. Der Be- 
lastungsabfall auf dieser Strecke ist naturgemaB jetzt 
sehr gering, da keine Triebkraft mehr vorhanden ist und 
das entsprechend der Verzogerung verringerte Gewicht 
im Trumm des aufgehenden beiadenen Korbes annahemd 
gleich dem im andem Trumm niedergehenden Gewicht 
wird, das sich infolge der Yerzogerung vergrofiert.

Die Belastung steigt wieder, bis der Querschnitt 
bei i abermals die Seilscheibe erreicht, und fallt dann 
entsprechend dem beim Niedergehen abnehmenden 
Unterseilgewicht bis auf 17 200 kg im Punkte k  am 
Ende des Treibens. Mit dem E in tritt der Ruhe wiirde 
die Belastung auf die statische von‘ 15 600 kg sinken.

Ein genaueres Eingehen auf das Treiben in um- 
gekehrter Richtung eriibrigt sich. Man hat nur zu be- 
achten, daB eine Beschleunigung der niedergehenden 
Massen eine Gewichtsverringerung und eine Verzogerung 
eine GewichtsvergroBerung bedeiitet.

Der oben erwahnte beobachtete Drehsinn des Seiles 
uiń seine Achśe erklart sich dadurch, daB in dem Trumm,
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Teufen von 800 ni.

dessen Korb zu Beginn des Treibens am Fullort steht, 
der untere Teil des Seiles in der Nahe des Korbes eine 
Belastung unter der Durchschnittslast hat und sich zu- 
drehen will. Im  Verlaufe des Treibens riickt dieser Teil 
hóher und belastet sich durch das Unterseil iiber das 
Durchschnittsmafi. E r wird sich deshalb gegen Ende des 
Treibens wieder aufdrehen.

Aus den' Schaubildern sind durch Pianimetrieren die 
mittlern Belastungen fiir die Seiląuerschnitte gefunden 
und diese iiber der Seillange aufgetragen worden. Auf 
diese Weise haben sich die Belastungskurven der Abb. 5 
und 6 ergeben. Die Betrachtungen haben sich auf 
Treibscheibenforderungen beschrankt, weil die in Rede 
stehenden Formveranderungen ausschlieBlich an solehen 
beobachtet worden sind.

Die Kurvcn 1 und 2 in Abb. 5 gelten fiir die Lasten
forderung der geschilderten Fordereinrichtung. Dabei 
ist fiir 1 eine Hohe der Seilschcibe von 17 m und ihre 
Entfernung vón der Treibscheibe mit 35 m, fiir 2 eine 
Hohe der Treibscheibe von 30 m und die genannte E n t
fernung zu 60 m angenomrrien worden.

Abb. 6 gilt fiir eine Forderung mit gleiclien Korb- 
lasten, jedoch einer Teufe von 400 m. Fiir die Lage- 
rungsyerhaltmsse der Treibscheibe gelten dic Angaben 
fiir Kurve i  (s. Abb. 5). Die Abbildungen zeigen, wie 
auch eine einfache Uberlegung bestatigt, an den Korb- 
enden der Seile geringere durchschnittliche Belastungen 
ais im mittlern Teile. Deshalb ist nach den oben ge- 
gebenen Dariegungen leicht einzusehen, daB sich im 
Laufe der Zeit der Drall v.on der Mitte nach den Koib- 
enden verschiebt. Das Zudrehen an den Korbenden 
bedeutet. aber eine Verdickung des Seiles, so daB fiir 
diese Sei Iteile die Seele verhaltnismaBig zu schwach 
wird. Hier liegt der Fali vor, daB die Seele ohne cigene 
Ycranderung infolge einer Yerandening. deś: Seiles ver- 
haltnismaBig zu schwach geworden ist. Infolgedessen 
kann, wie eingangs ausgefiihrt worden ist, ein Einziehen 
yon Lit zen stattfinden.

Die Verdickung erscheint zwar rechmingsmaBig recht 
gering, jedoch ergeben Messungen, daB nur geringe Unter- 
schiede wie von 1 mm zwischen den gróBten und kleinsten 
Durchmessern des unrund gewordenen Seiles notig sind, 
um eine deutUche Formyeranderungjan.diesem erkennen 
zu lassen.

c z y 700 200 . 200 100 Om
Querschni!teabstande uon den Hórben

Abb. 0. M ittlcre Q uerschnittsbelastungen eines 
Kocpeseiles bei 400 m Teufe.

Da die Belastungsunterschiede durch das Seilgewicht 
entstehen, So werden sie und mit ihnen die Verschiebung 
des Dralls desto starker sein, je mehr das Seilgewicht 
im Verhaltnis zur Korblast in den Vordergrund tritt. 
Bei tiefen Schachten wird die Gefahr der Formanderung 
am gróBten werden. Tatsachlich haben auch besonders 
die nordlichen Zechen des Reviers m it groBen Teufen 
dnruriter zu leiden. Fem er sei an dieser Stelle vor 
iibertrieben starken Seilen gewarnt.

Auch die Anordnung der Fordermaschine zu den 
S:;ilscheiben spielt eine Rolle. Wie Abb. 5 zeigt, sind 
dtc Belastungsunterschiede bei groBen Abstanden der 
Treibscheibe von den Seilscheiben erheblicher. Auch. 
in dieser Beziehung werden, die Uberlegungen durch die 
Erfahrung bestatigt, da die neuzeitlichen Anlagen, bei 
denen man mit Rticksicht auf einen kleinen Ablenkungs- 
\vinkel den Abstand von Seilscheibe und Treibscheibe 
sehr groB gewahlt hat, die Erscheinung haufigei' zeigen.

AuBer diesen beiden grundsatzlich verschiedenen 
Fallen, in denen die Formanderung das eine Mai auf 
falsche Bemessung oder VcrschleiB der Seile, das andere 
Mai auf eine Verschiebung des Dralles zuriickzufuhren ist, 
kommt das Zusammenwirkcn beider Ursachen in Frage.

Die dauemde Auf- uńd Zudrehung von Teilen des 
Seiles bei jedem Forderzuge wird einen erhohten Ver- 
schleiB der Seele mit sich bringen. E r wird in denjenigen 
Seiltcilen am starksten sein, in denen der Ausgleich des 
Dralles hauptsachlich vor sichgeht, das sind die zwischen 
der Mitte und den Eiiden liegenden Seiltcile, also bei 
mittlern Teufen etwa die Strecken von 100 -  200 m  iiber 
den Korben. Sehr haufig findet man daher, daB die 
Formanderung an diesen Stellen beginnt oder am 
starksten auftritt.

Es sei noch bemerkt, daB die genannten Seilstelfen 
nicht immer die Erscheinung zeigen. Der jeweilige 
Forderbetrieb yermag einen Wechsel der am hochsten 
beanspruchten Teile herbcizufiihren. Einen recht kenn- 
zeichnenden Fali bietet das angefiihrte Beispiel von der 
Zeche Emscher-Lippe. Auch konnen schon Zufalligkciten, 
■wie Mehrforderung von Bergen in einem Trumm, eine 
Rolle spielen. Man findet daher auch haufig, daB die 

.Formanderung an einer Stelle-des Seiles'yerśchwindet, 
um an einer andern aufzutauchen,

e-w
.
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Dic Moglichkeit von AbhiifemaBnahmen gegen diese 
Seilschaden hangt von der jeweiligen Ursache ab.

Sowcit das Seelenpiąterial dafiir in Frage kommt, 
wird, wenn sich im Laufe der Zeit wieder eine bessere 
Rohśtoffversorgung ermoglichen laBt, von selbst eine 
Besscrung der Vcrhaltnisse eintretcn. Es ergibt sich nur 

' die Lehre, daB der Herstellung der Seele die groBte 
Sorgfalt zu widmen ist. Sobald die Moglichkeit dazu 
vorliegt, greife man wieder auf die vor dem Kriege be- 
wahrten Faserstoffe zuriick und sorge fiir eine gute 
Trankung, ain besten m it talgartigen Fetten oder. auch 
gutem, saurefieiem schwedischem Laubholzteer. Die 
stellenweise angewandten Seelen aus weicliem Eisen- 
draht haben keine Abhilfe schaffen konnen.

Der Draliverschiebung laBt sich emigermaBen dadurch 
begegnen, daB man dem Seil schon bei der Herstellung 
moglichst die Form gibt, die es im Betriebe anzunehmen 
bestrebt ist.- Man sch]age also das Seil an den Enden 
m it einer kurzern Windungshohe der Litzen ais in der 
Mitte und' mache dementsprechend auch die Seele an 
den kiirzer geschlagenen Stellen etwas starker. Diese 
Verstarkungen brauclien nur gering zu sein. Das Mittel 
wird zwar nicht immer vollige Abhilfe schaffen, da man 
die Flechtung nur einem normalen Betriebe annahernd 
anpasscn und eine Anderung im Betriebe eine andere 
Einstellung des Dralles herworrufen kann.

Eine andere Moglichkeit ware, durch ein Unter- 
seil m it ungleichmaBigem Querschnitt die Belastungs- 
schwankungen auszugleichen. Hierdurch lłLBt sich jedoch 
nur ein recht unvollkommener Ausgleich erzielen. AuBer- 
dem wird die Last vergróBert und die Fiihrung der 
Maschine erscliwert.

Die Moglichkeit, den an den Enden verstarkten Drall 
durch Auf drehung der freigegebenen Enden zu be- 
seitigen, soli in einer weitern Mittedung im Zusammen- 
hang mit der Frage ,des Auslassens von Drall im all
gemeinen besprochen werden.

Endlich konnte es nahehegen, an Stelle des Langs- 
schlages den Kreuzschlag zu ver\venden, da, bei diesem 
die Drallmomente, die durch Belastung hervorgerufen 
werden, geringer sind. Sie betragen bei diesen Seilen 
etwa 50% der erstern.' Jedoch wird man nur ungern 
auf die sonstigen Vorżiige des Langsschlages verzichten, 
besonders da auch Kreuzschlagseile die Formanderung 
zeigen, wenn auch seltener und im schwadherm MaBe.

Sollten sich dagegen die von der Firma Felten 
& Guilleaume, Carlswerk A.G. in Miilheim ani Rhem, 
hergestellten mehrlagig flachlitzigęn drallfreien Seile im 
Betriebe• węitćrhin bewahren, ;'so'diirften sie fiir Forder- 
einrichtungen, bei denen die Formanderungen auf Drall- 
verschiebung infolge des Belastungswechsels zuriick-. 
zufuhreń sind, erhebliche Vorteile versprechen.

lEs bleibt noch der EinfluB der Formanderung auf 
die Festigkeit des Seiles zu betrachten. Zunachst sei 
vorausgeschickt, daB sich die Probeenden, die zu Zer- 
reiBversuchen abgehaucn werden, verschieden verhalten. 
Einige werden, nachdem sie aus dem Verbande des Seiles 
gelost sind, wieder yollig glatt. Nur das blankę AuBere 
der auBen gelegeńen Litzen laBt die yorher vorhandene * 
Foi-manderung erkennen. Andere Probeenden behalten 
die Formanderung.

Wahrend man im letztern Falle die Formanderung 
wohl auf eine zu schwache Seele zuruckfiihreri kann, 
wird man im erstern lediglich eine Drallverschiebung ais 
Ursache ansprechen diirfen; beim Abtrennen konnte sich 
das Probcende aufdrehen, der verst£irkte Drall ver- 
schwand und mit ihm verloren sich seine Wirkungen.

Bemerkenswert ist, daB die Probeenden aus Seilteilen 
mit der Formanderung beim ZerreiBen fast durchweg 
hohere Bruchlasten aufweisen ais die Stucke aus dem 
glatten Seilteil, gleichviel ob die Veranderung am Probe- 
stiick noch vorhanden war oder nicht. Beispielsweise 
hielt ein solches Probeende der Zweckel-Schachte 186 t 
gegen 160,6 und 162 t von glatten Probeenden.

Die Rechnung laBt allerdings fiir die Seilteile mit 
groBerm Flechtwinkel der Litzen, also mit kleincrer 
Windungshohe, eine geringere Tragfahigkeit erwarten. 
Bezeichnet P s die Tragfahigkeit eines sechslitzigen 
Seiles, P l  die einer Litze, so ist fiir den Flechtwinkel a 

Ps =  6 - PL • cos a.
In dem betrachteten Seil der Abb. 5, Kurve 2, wiirde 

Oj — 13° 31'*, a2 =  16° 4'. Dann wird 
PS[ =  6 . P l .0,972 
PS2 = 6 . P l .0,961.

Der Unterschied ist also auBerordentlich gering.
Man hat nun zu beachten, daB der wirkliche Flecht

winkel wohl nur selten in den Probeenden erhalten 
bleibt, und daB die ZerreiBproben nicht genau dem Be- 
triebszustande des Seiles entsprechen. In dieser Beziehung 
diirften sie zu'giinstig ausfallen. Anderseits w'erden sich 
aber bei den Formanderungen diejenigen Litzen nach 
innen ziehen,. die urspriinglich eine scharfere Spannung 
hatten. Sie suchen sich auf diese Weise einen kurzern 
Weg und entlasten sich zuungunsten der vorhcr scliwacher 
gespannten Litzen. Auf diese Weise ist ein Spannungs- 
ausgleich moglich, der fur das Seil eine Erhóhung der 
Tragkraft bedeutet.

Nach den bisherigen Untersuchungen ist fiir die 
in der Form veranderten Seilteile keine nennenswerte 
Schwachung anzunehmen. Sie t r i t t  jedoch naturgemaB 
ein, w’enn dię vorstchenden Litzen durch den starkern 
VerscldeiB leiden und Drahtbriichę erfahren.

Der EinfluB einer Drallverschiebung auf dem glatten 
Seilteil soli im Zusanuncnhang m it dem EinfluB der 
Auslassung von Drall in einer spatern Mitteilung be
sprochen'werden. ■

Wenn im vorstehenden lediglich der EinfluB der bis
her kaum beachteten Belastungsverhaltnisse fiir die 
Yeranderungen von Seilen betrachtet wordeh , ist, so 
soli damit nicht gesagt sein, daB nicht auch andere 
Ursachen hierfur in Frage konunen konnen. So Vermag 
beispielsweise das einseitige Anlaufen bei Koepescheibcn 
infolge mangelhafter Ausrichtung oder eines groBen 
Ablenkungswinkels besonders bei verschlisseher Be- 
klotzung eine recht erhebliche Wirkung auszuiiben. 
Ferner wird jede besondere Beansprachung des Seiles 
durch unsachgemaB bediente oder mangelhaft in Ord- 
nung gehaltene Fórdereinrichtungen nachteilig sein, da 
sie eine gewissermaBen latente Schwache der Seileinlage 
zum auBern Hervortreten bringen kann. Wie eingangs 
erwahnt wurde, lassen sich eben keine allgemeinen, 
iiberall źutreffenden Erklarungen geben. Sicher scheint
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jedoch die Bemessungr und Beschaffenheit der Seele , 
von groB ter. Wichtigkeit zu sein, da die Erscheinungen 
sich heute vielfach an Stellen zeigen, wo sie friiher nicht 
beobachtet worden sind.

Zur wcitern Priifung der Frage sind der Seilpriifungś- 
stelle moglichst zahlreiche Yersuchsunterlagen erwiinscht, 
bei dereń Einsendung zweckmaBig auf die Formanderung 
verwiesen wird. Auch sei an dieser Stelle nochmals 
empfohlen, beiin Auflegen von Seilen stets ein un- 
gebrauchtes Stiick von einigen Metern zuriick- 
zulegen, damit bei auftretenden Schaden auch eine 
spatere genaue Priifung des ungebrauchten. Seiles er
folgen kann.

Z u sam m en fassu n g .
Die ais korkzieherartige Formanderungen bekannten 

Śeilschaden werden einerseits auf Fehler an den Seil- 
einlagen, anderseits auf Verschiebung des Dralls zuriick- 
gefiihrt. Beide Ursachen konnen auch gleichzeitig zu- 
sammenwirken. Der Grund fiir die Drallverschiebung 
wird aus den Belastungsschwankungen hergeleitet, die 
bei verschiedenen Fordereinrichtungen verschieden groB 
ausfallen. Andere Griinde werden jedoch nicht aus- 
geschlossen. Die Drallverschiebung vermag unter Um- 
standen eine Verkurzung von Drahtseilen bei Belastung 
hervorzurufen. Zur Abhilfe in Betracht kommende 
Mittel werden besprochen.

Erfahrungen mit Ersatzstoffrieinen und -forderbandern im rheiniscli-westfalischen Steinkohlen- 
bergbau wahrend des Krieges.

Von Regierungsbaum eister P. .T ii r c k und Ingenieur W. S c h u l t z e ,  Essen.

W ir ts c h a f t l ic h e  M aB nahm en.
Mit dem Ausbruch des Krieges horte fiir Deutschland 

jegliche nennenswerte Einfuhr von Rohstoffen auf. 
Wenn auch zunachst noch gewaltige Vorrate im Inlandc 
vorhanden waren, so lieB Sich doch voraussehen, daB 
die Industrie bei eirier langern Kriegsdauer aus Mangel 
an solchen Rohstoffen, die uberliaupt nicht oder nur in 
geringem MaBe gewonnen werden konnten, in ihrer Er- 
zeugung schwer benachteiligt werden oder gar zum Er- 
liegen kommen muBte, falls nicht besondere MaBnahmen 
getroffen wurden. AuBerdem galt es aber, der durch den 
gewaltigen Heeresbedarf gesteigerten Erzeugung in ver- 
starktem Umfang gerećht zu werden. Sd war man 
gezwungen, mit den vorliandenen Bestanden haus- 
lialteriśch zu wiitschaften und nur da, wo die Notlage es 
unbedingt erforderte, von dem Vorrat dieser sogenannten 
Sparstoffe abzugeben. Je langer jedoch der Krieg 
dauerte, desto groBer wurde naturgemaB das Verlangen 
nach diesen Stoffen und desto kleiner der Yorrat. Die 
Bedarfseinschrankung geniigte allein bald nicht mehr, 
man muBte sich nach Ersatzstoffen umsehen.

Die MaBnahmen der Ersatzstoffwirtschaft haben. 
schwer auf der. Industrie gelastet. Der deutsehen Technik 
gereicht es jedoch zum Ruhme, daB auch auf diesem Ge- 
biete Erfindergeist und Wissenschaft glanzende Erfolge 
gezeitigt haben, dereń praktische Venvertung dem Be- : 
triebsfachmann zu danken ist. Manche Frage, dereń 
Schwierigkeiten friiher vielleicht fiir uniiberwindlich 
gegolten hatten, ist nicht allein in der Theorie, sondern 
vor allen Dingen auch in der praktischen Auswertung 
gelost worden. Zahlreiche Gebiete der Technik, mit 
denen man sich friiher im Vollbesitz aller Rohstoffe 
weniger befaBt hatte, wurden jetzt in der Erkenntnis 
ihrer Wichtigkeit ais Glieder in der Kette der Produktion 
von andern Gesichtspunkten aus bearbeitet.

Solche Gebiete waren die Kraftiibertragung und die 
Forderung von Massengutern. Ais gebrauchlichstes 
Maschinenelement dient zum erstgenannten Zweck der 
Treibriemen, wahrend von den Fórdermitteln das be-

sonders durch den Mangel an Rohstoffen betroffene 
elastische Fordcrband zu nennen ist.

Infolge der Eigenart der im Bergwerksbetriebe ver- 
wandten Maschinen und ihrer Antriebe ist es erklarlich, 
daB dieser Industriezweig anfangs in weit hoherm Grade 
unter der Ersatzstoffwirtschaft zu leiden hatte  ais 
andere. So verlangen die meist schweren Triebe der 
Tagesanlagen schon an sich eine besondere Aufmerksam- 
keit gegeniiber den meist leichtern Trieben der Fabrikcn. 
Bedenkt man ferner, daB die Arbeitsmaschine im Zechen- 
betrieb meist ein unentbehrliches Ghed in dem Forde- 
rungsgange bildet, mit dessen Ausscheiden zum mindesten 
eine schwere Betricbstórung, wenn nicht gar ein Still- 
stand der Forderung eintritt, so \vird begreiflich, in 
welchem besondern JlaBe die Ersatzstoffrage bei der 

; Ricmen- und Forderbandbeschaffung einer Zechenanlage 
eine *Ocbensfrage bedeutete.

Der im Frieden zur Herstellung von Treibriemen 
cebrauchlichste Stoff war Leder, das in groBen Mengen 
in Gestalt von Hauten aus dem Auslande bezogen wurde 
und je nach der Gerbungsart ais chrom-, und lohgares 
Leder im Inlande in den Handel kam. Bereits im Winter 
1917/18 stand nur eine Ledermenge von etwa 1/ 5 bis 1/ 1 
d s Friedensverbrauches und spater natiirlich noch 
weniger zur Yerfiigung, wobei schatzungsweiśe ange- 
nommen werden kann, daB der Yerbrauch damals min
destens doppelt so groB wie im Frieden war. Hieraus 
gewinnt man leicht ein Bild von  der Notlage, in die 
allein die Unterbindung der Ledereinfuhr Deutschland 
versetzt hatte. Neben Lederriemen fanden ferner Riemen 
aus Textilstoffen, wie Haaren (Kamelhaar), Baumwolle 
und Balata,, sowie aus Gummi reichliche Verwendung, 
Stoffe, aus denen-im Frieden meist auch die im Berg
werksbetriebe benutzten Forderbander hergestellt waren. 
Daher bedeutete die Absperrung Deutschlands vom 
Weltmarkte auch fiir den Bezug dieser Rohstoffe einen 
schweren Schlag, zumal wenn man bedenkt, daB im 
letzten Friedensjahre die Einfuhr der in der gesamten 
deutsehen Texfilindustrie Deutschlands verarbeiteten
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Textilrohstoffe etw a-960 000 t betragen hatte, wahrend 
auf die Eigenerzeugung nur 1,5% des Bedarfei; ent- 
fallen waren1. Zwar hatte man schon in Friedenszeiten 
Riemen und Bander aus Stoffen hergestellt, dic sich 
im Inlande beschaffen lieBen. Derartige Kraftiiber- 
tragungsmittel, wie z. B. die Stahlbander, hatten jedoch 
keine groBe Verbreitung gefunden, weil sie sich nicht fiir 
jeden Antrieb eigneten. Auch den sogenannten Draht- 
gliederbandern, die sich vor dem Kriege auf einzelnen 
Zechen fiir nasse und groBstiickige Kohle sowie zur 
Prc Bkohlenver ladung in die Eisenbahnwagen im all
gemeinen ais sehr brauchbar erwiesen hatten, hafteten 
bei einer ausgedehntem Anwendung gewisse Nac li teile 
an, welche die Betriebe doch lieber zu Bandem  aus 
Textilstoffen oder Guihmi greifen IieUen.

So wurde denn auch zur Bewirtschaftung der fur die 
Industrie notwendigen Riemen, Forderbander und tech
nischen Leder, wie Kupplungs-, Pumpenklappen •• und 
Manschettenledef, Binderiemen usw. un Septembei 1916 
die Riemenfreigabqstelle geschaffen, der fiir die rheinisch- 
westfalischen Bergwerksbetriebe vom Friihjahr 1917 an 
eine dem Verein fiir die bergbau lichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen apgegliederte 
Beratungsstelle zur Seite stand. Die MaBnahmen dieser 
Stellen muBten von dem Gesichtspunkte ausgohen, 
daB wegen der m it der Dauer des Krieges immer schneller 
abnehmeńden Rohstoffbestande und der anderseits stan
dig wachsenden Zahl der zur Bewaltigung der Hecres- 
auftrage unm ittelbar oder mittelbar arbeitenden Be
triebe, dereń Riemenbedarf gedeckt werden muBte, 
eine sparsame Bewirtschaftung allein nicht mehr geniigte. 
Hieraus ergab sich ohne weiteres die Notwendigkeit, 
die schon friih in Erscheinung tretende Herstellung von 
Ersatzriemen und -bandern in weiigehendster Weise so 
zu fordern, daB den Verbrauchern wirklich brauchbare 
Erzeugnisse dieser A rt zur Verfugung standen.

Dieses Ziel lieB sich jedoch nicht von heute auf 
morgen erreichen. Jetzt, wo auch auf diesem Gebiet 
ein Mangel an Robstoffen eintrat, erkannte man, welche. 
wichtige Rolle Riemen und ForderbHnder in dem Be
triebe einer Anlage spiełen. Zunachst machte man bei 
Verwendung der ersten Ersatzriemen die unangenehme 
Erfahrung, daB besonders beim Bau der schweren 
Arbeitsmaschinen die Antriebvorrichtungen viel zu sehr 
vernachlassigt worden waren. Aus naheliegenden Griin- 
den hatten die Maschinenfabriken der Durchbildung 
und dem Raumbedarf von Riemenst heiben, Ausriick- 
vorrichtungen, usw. geringere Aufmerksamkeit ge- 
schenkt ais den iibrigen Maschinent( i len. Hieraus im 
Betrieb entstehende nachteilige Folgen waren friih er im 
allgemeinen deshalb nicht besonders empfunden worden, 
weil gutes Riemenmaterial zu verha]tnismaBig billigen 
Preisen hinreichend zur Yerfiigung stand. Wenn es 
auch bei der Yerwendung vou Ersat? riemen meist, zum 
Teil durch sinnreiche . Kohstruktiouen der Betriebs- 
beamten, gelang, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, 
so ergibt sich daraus doch die Lehrc fiir die Zukunft, 
bei der Beschaffung von Maschinen und dem Bau von 
Transmissionsanlagen 'den Antrieb^-orrichtungen eine 
grÓBere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Vor allen Dingen

1 Tgl. o 11 d c l ,  Technik u. W irtschaft 191S, S. '493.

sollte die Riemenscheibe groBer und breiter ais friiher 
bemessen und dem ganzen Trieb hinreichend Raum ge- 
wahrt werden.

E rs a tz s to f f  e.
Selbstverstandlich kann ein Ersatzstoff nicht ohne 

weiteres hochwertiges Materiał ersetzen, wie es im 
Frieden auch zur Riemenherstellung verwandt wurde. 
Trotzdem muBte man bemiiht sein, Ersatzstoffe von 
moglichst gleichwertiger Brauchbarkeit zu finden. Hier 
setzte besonders die jungę Papiergarnindustrie ein, 
indem sie auch fur Treibriemen in der Hauptsache den 
Ersatzstoff lieferte. Sie vergróBerte sich durch Textil- 
fabriken, die ihren Betrieb zu Beginn des Krieges ein- 
gestellt hatten und ihn jetzt : m it der Verarbeitung von 
Papiergarn w eder aufnahmen. Auch andere Fabriken 
ahnhcher Art, wie . Leinwebereien, Bandwirkereien, 
Teppichwebei'eienusw., stellten ihre Betriebe nach dieser, 
Richtung liin um. So erklart es sich, daB die Herstellung 
von Papiergarn und von Gegenstanden daraus, wie 
Riemen und Bandern, im Laufe des Krieges einen ge- 
waltigen Aufschwung nahm.

Der Grundstoff der Papiergarnerzeugung, die unter 
dcm Namen Zellstoff bekannte_ Holzzellulose, die, je 
nachdem ihre Gewinnung mit Hilfe von Schwefelsaure 
oder Natronlauge erfolgt, ais Sulfit- oder ais Natron: 
zellulose bezeichnet \vird, lieB sich aus den in Deutsch
land zur Verfiigung stehenden und aus den besetzten 
russischen Gebieten eingefiihrten Holzern herstellen oder 
aus Schweden beschaffen. Der Erzeugungsvorgang selbst 
ist bei den einzelnen Fabriken meist verschieden. Ur- 
spriinglich wurde das aus dem Zellstoff hergestellte 
Papier, das tro tz geringer Starkę eine tunlichst hohe 
Festigkeit besitzen soli, in schmale Streifen zerschnitten 
und aufgespult. Die Papierstreifen drillte man sodann 
zu den einzelnen Faden. Im  Laufe der Zeit gelang eine 
Vervollkommnung des Herstellungsverfahrens durch die 
Vermeidung des Umweges vom Zellstoff zum Faden 
iiber das Papier mit Hilfe des sogenannten NaBspinn- 
verfahrens, nach dem der Zellstoff unm ittelbar zu Garn 
versponnen wird. Der Ausbau weiterer Erfolg ver- 
sprechender Yerfahren ist heute teilweise noch nicht 
abgeschlossen. AuBer diesen kiinstlichen Ersatzstoffei i 
wurden noch natiirliche, weiter unten behandelte Stoffe 
wie Holz und Eisen zur Herstellung von Ersatzriemen 
und -bandern herangzogen.

Bei der verhaltnismaBig geringen Erfahrung der 
Papiergarnindustrie und der groBen Zahl der Fabrik- 
betriebe, die sich, teilweise ohne geniigende Fachkenntnis, 
der neuen, aussichtsreich erscheinenden Ersatzriemen- 
herstellung zuwandten, gelangten im Anfang Erzeug
nisse in den Handel, die den an sie zu stellenden An
forderungen keineswegs entsprachen und daher bei den 
Kamero neben Unkosten und Enttauschung haufig Be- 
triebstorungen verursachten. Jedoch der groBte Sćhaden 
dieser Uberschwemmung des Marktes mit minderwertigem 
Gut erwuchs daraus, daB die notwendige Einfiihrung 
der Ersatzriemen und -bander in den Betrieb bei den 
Verbrauchem auf Widerstand stieB, da diese sich mit 
Recht auf die Unbrauchbarke.it einzelner, allerdings 
oft wahllos von ihnen aufgelegter Ersatzriemen berufen
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konnten. Durch Verallgemeinerung einzelner Falle wurde 
dann leicht das Gute mit dcm Schlechten verworfen. 
Die Beseitigung dieses Widerstandes durch den Nacli- 
Weis brauchbarer Riemen und Bander lieBen sich die 
zustandigen Stellen eifrig angelegen sein, wobei noch 
das im Betriebe vorhandene- allgemeine Vorurteil gegen 
den »Ersatz« iiberiiaupt zu entkriiften. war. Oft und be
sonders anfangs trug tatsachlich der Hersteller die 
Schuld an der Minderwertigkeit gewisser Erzeugnisse, 
yielfach aber auch die Schwierigkeit der Kriegsverhalt- 
nisse. Beispielsweise sind die meisten Zellstoffriemen- 
herstellćr von ilirem Garn- oder Gewebelieferer abhangig; 
der Weber wieder muB sich auf die Giite des Garns ver- 
lassen, das ihm der Spinner zufuhrt. Allen diesen Gruppen 
fehlte jedoch jneistens die GewiBheit, welches Grund- 
material vorlag, das zudem infolge der schlechten Liefe- 
rungsverhaltnisse in seiner Giite wechselte. Es ist daher 
auch erklarlich, daB die Hersteller, die das Papiergarn 
von Grund auf selbst spinnen, verweben und schUeBlich 
Riemen oder Bander lierstellen, von vornherein bessere 
Erzeugnisse zu liefern vennogen, da sie stets Garn von 
derselben' Beschaffenheit nach demselben Verfahren 
verweben und daraus Riemen fertigen, wobei es auf 
richtiges Spinnen und Venvcben zu einem festen GefUge 
besonders ankommt.

W ahl d e r  R ie m e n a r t .
Fur die Verwendung - von Ersatzriemen laBt sich 

nicht allgemein die Behauptung aufstellen: jeder Antrieb 
kann durch einen Ersatzstoffriemen betrieben werden. 
Auch hier ist der allgemein fur jeden Riemen geltende 
Grundsatz zu beobachten, daB fiir den in Frage kom
menden Trieb auch die richtige Riemenart und Riemen- 
dicke gewahlt werden muB. Vor allen Dingen verlangt 
die Eigenart des jeweils vorliegenden Antriebes eine 
eingehende Priifung der Frage, ob ein Ersatzstoffriemen 
liberhaupt an dieser Stelle verwendbar ist. Selbst unter 
dem Druck des wahrend des Krieges immer gróBer wer- 
denden Rohstoffmangels waren die in Betracht kommen
den Stellen einsichtig genug, den sogenannten Sparstoff- 
riemen da zu belassen, wo ihn die Verhaltnisse unbedingt 
forderten. Ganz besonders hohe Ansprtibhe werden an 
die Riemen der Antriebe solcher Maschinen gestellt, 
bei denen etwa infolge Anziehens unter groBer Belastung, 
plotzlicher Verstopfung usw. haufig starkere StóBe auf
treten ais die normale Zugfestigkeit des Riemens er- 
tragen kann. Ais solche kommen beispielsweise die von 
langen Lesebandern, von Pumpen, Kompressoren, Zer- 
kleinerungsmaschinen, Brikettpressen usw. in Betracht. 
Hier ist die Verwendung von Sparstoffriemen móglichst 
beizubehalten, damit lastige Betriebstorungen und un- 
nutze Kosten vermieden werden. Dasselbe gilt fur solche 
Triebe, von denen die Betriebsicherheit in hohem Grade 
abhangt. Die Erfahrung h a t aber gelelirt, daB sich auch 
bei Antrieben dieser A rt in Fallen der Not ein Ausweg 
durch entsprechende MaBnahmen finden laBt, indem 
man z. B. die RiemenStarke entsprechend erhoht oder, 
falls dies bei zu kleinen Scheiben nicht moglich ist, 
die zulassige Belastung auf etwa 4 - 5  kg fur 1 cm 
Riemenbreite herabsetzt. Ferner muB in sehr schmut- 
zigen, staubigen und von feuchten Dampfen erfullten

Betriebsraumen, wie sie auf den Zechen zuweilen in den 
Aufbereitungen, Waschen, chemischen Betrieben und 
Ziegeleien vorhanden sind, mit der Aufiage von Zellstoff- 
riemen vorsichtiger verfahren werden, weil einerseits 
der Staub sich leicht in dem Gewebe festsetzt und den 
Riemen zerreibt und anderseits die Einwirkung der 
Dampfe eine Zermurbung des Riemens herbeifuhren 
kann.

Hier sei auch noch auf einige Merkmale hingewiesen, 
durch die sich der Ersatzriemen, abgesehen von den 
Festigkeitsverhaltnissen, von dem Lederriemen unter- 
scheidet. Besonders ist das bei vielen Ersatzriemen bald 
nach der Aufleguhg infolge ihrer geringen Elastizitat
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Abb. 1. Elastische D ehnungen von Leder- und 
Zellstoffriemen bei eintnaliger B elastung.

auftretende starkę Langen zu erwahnen, das die dauerndc 
Dehnung des Leders weit iibertrifft (s. Abb. i 1). Diesem 
MiBstand, der sich namentlicli da, wo keine nachstelł- 
baren Lager vorhanden sind, sehr unangenehm bemerkbai 
macht, suclit die E rsa tz sto ffriem en in d u stiie  dadurcl 
abzuhelfen, daB sie dic Riemen vor der Ablieferung vor- 
streckt. Wahrend diese MaBnahme bei einigen Riemen- 
arten den gewunschten Erfolg hatte, vermochtc. sie be 
andern ein spateres starkes Langen der Riemen in  
Betriebe nicht zu verhindern, da diese sich, wie z. B. di< 
gestrickten Zellstoffriemen, nach dem Vorstrecken w j< 
ein Gummiband wieder zusammenziehen. Hierauf mul 
bei der Wahl der Riemenart geachtet werden . In folgi 
der Eigenart des Ersatzstoffes liegt ferner die Gefah 
nahe, daB sich ein Zellstoffriemen an der Laufflaclw 
durchreibt oder unter Umstanden sogar verbrennt, fali: 
er namlich auf der Riemenscheibe gleitet. Der Riemei 
darf daher nie trocken laufen. Man hilft sich hier naci 
Sauberung der Scheibe von anhaftendem Schmutz durcl 
richtige Yerwendung geeigneter Schmiermittel, die meis 
fiir die betreffende Riemenart vom Hersteller erprob 
sind und m itgeliefe^ werden. Ein groBer Nachteil de 
Ersatzriemen gegeniiber den Lederriemen . zeigte sic] 
namentlicli in der ersten Zeit ihrer ausgiebigem Ver 
wendung in dem starkern VerschleiB an den Kanten, di 
leicht durchgerieben wurden. Hier rachte sich besonder 
die erwahnte friihere Vernachlassigung der Antriebe um

i  K e h l in g :  Dio MaterlaleigeusotłaCtouTtder^haupteftoWldate 
Trelbrieinenarten einsohl. dor Ersatzriemen, Teohn. MltteiL 1919, S. GOi
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Ausriickvorrichtungen, da diese vielfach scharfe Kanten 
zeigtcn. Die Ersatzriemeninduśtrie war daher bald bc- 
strebt, durch Verbesserungen alle;- A rt einen guten 
Kantenschutz zu schaffen. Vielfach fanden die durch 
den groBen VerschkiB ihrer Riemen auf diesen Obel- 
stand aufmerksam gewordenen Ycrbraucher aucli selbst 
Abhilfe, indem sie die scharfen Kanten durch Abrundung 
oder auch durch selbstgebaute Rollenfiihrungen be- 
seitigten. Die im Handel erschienenen Kugellager-Rollen- 
fuhrungen trugen zum Schutze der Riemen kanten bei 
Gabellauf bei. Erwahnt sei noch, daB beim- Auflegen 
der Ersatzriemen und besonders der Zellstoffriemen 
groBere Vorsicht ais bei Lederriemen geboten ist. Da 
bei einem Aufzwangen des Zellstoffriemens iiber die 
Scheibenkante die Papiergarnfaden leicht zerstort wer
den, empfiehlt sieli, namentlich bei groBcrer Riemen- 
breite, die Verwendung eines Riemenspanners. Das- 
selbe gilt fur die meisten Ersatzriemen. Uberhaupt wird 
naturgemaB die Lebensdauer jedes Riemens durch sach- 
n: ii Bigę Wartung verlangert, Die. wahrend des Krieges 
vornehmlich bei groBern Gesellschaften eingefuhrte MaB- 
nahme, einen Betriebsbeamten m it der Beaufsiclitigung 
und W artung samtlicher Riemen uijd Fórderbander zu 
beauftragen, hat sieli bewahrt, so daB es sich auch fiir 
die Zukunft einpfehlen wird, diese Einrichtung beizu- 
behalten.

E rsn l^ sto lf r iem en .
Z e lls to ff r ie m e n .

Yon den verschiedenen Ausfiihrungsarten dieser 
Riemen war zu An fang der Ersatzriemenwirtschaft der 
la g e n w e ise  li e rg es  te l l  te  Z e lls to ff r ie m e n  (s. Abb. 2) 
in sehr groBer Menge auf dem Markt vertreten. Derartige 
Riemen wurden entweder aus reinem, von den einzelnen 
Firm en' verschieden gefaltetemj Papiergarntuch ais so- 
genannte lagenweise gefaltete Zellstoffriemen. oder durch

Abb. 2. Lagenweise hergestellter Zellstoffriemen.

Aufeinanderschichten einerjjeyuach der Riemenstarke 
verschiedenen Zalil^ von Schlauchen oder Gurten aus 
Papiergarn liergestellt. Die Yertiindung der Lagen 
untereinander erfolgte bei beiden Arten durch Zu- 
sammennahen oder Vciicimen, teilweise auch durch 
beides zugleich. D erart besonders zuerst aus ganz 
diinnem, mehr oder weniger weitmaschigem, lockerm 
Papiergamgewebe gefertigten Riemen haftete aber der 
groBe Nachteil an, daB die Lagenverbindung bald zer
stort wurde, so daB der Riemen abblatterte, was sich

namentlich bei kleinen Scheiben zeigte, weil hier die 
pinzelncn Riemenschichten eine ganz besonders ver- 
schiedene Beanspruchung erfuhren. Wahrend sie nam- 
lich an der Laufflache des Riemens gestaucht werden, 
erleiden dic auBern Lagen eine Streckung. Einer solchen 
Beanspruchung ist aber der Riemen nicht ge wach sen, 
so daB die Lagen-sehr bald auseinanderplatzen und die 
Steppnahte, falls der Riemen genaht ist, zerreiBen oder 
das Papiergarntuch durchschnciden, wodurch der Riemen 
unbrauchbar wird. Wenn sich dieser Obelstand auch 
bei groBem Scheibendurchmesser und geringer Be- 
lastung weniger leicht bemerkbar niachte, . so be- 
wirkten doch die erzielten schlechten Erfahrungen, daB 
solclie Riemen mehr und mehr aus den Betrieben der 
Zechen verschwanden. Eine Drahteinlage, die namentlich 
die Zugkraft erhóhen sollte, machtc den Riemen nicht 
haltbarer, sondern beschleunigte Jioch das Losen der 
Lagen infolge der verschiedenartigen Dehnung von 
Papier und Draht, die eine ungleichmaBige Beanspru
chung zur Folgę" hatte.

Abb. 3. G estrickter Riemen.

Eine weitere Gruppe bilden die g e s t r ic k te n  R ie 
m en (s. Abb. 3). Sie bestehen aus Maschen, dereń 
1'aden sich aus mehrern Papiergarnfaden zusammeń- 
setzen. Infolge ihrer starken Biegsamkeit sind sie fiir 
kleine Scheiben unter der Voranssetzung nicht zu hoher 
Zugbeanspruchung geeignet. Dem Vorteil ciner guten 
Verbindung, die sich durch Zusammennahen der Ma- 
schenkópfchen mit Bindfaden leicht bewirken laBt, stehen 
die Nachtcile einer sehr starken, auch durch Vorstfecken 
nicht zu beseitigenden Dehnung im Betriebe sowie eiiies 
schnellen VerschleiBes an d e n , Kanten gegenuber, der 
die Einzelfaden zerreiBt und d a s , Maschengeflecht zer
stort. Diese fiir die fast durchweg schweren Antriebe 
der Zechen wenig geeigneten Riemen versagten daher 
dort, wo sie aufgelegt wurden, meist schon nach-kurżer 
Zeit, so daB neue Versuche unterblieben. Auch die Be- 
wehrung der Riemen mit Draht vermochte ihre Brauch- 
barkeit nicht zu erhohen. Lautete das Urteil giinstig, 
so lagen, wie zuweilen bei Motorantrieben, meist kleine 
Scheibendurchmesser, geringe Belastungen und die Móg- 
lichkeit vor, den Trieb durch Nachstellen der Scheibe 
oder des auf Spannschiencn laufenden Motors dem 
Langen der Riemen anzupassen."

Weitgehende Vervvendung fanden die g e f lo ch  ten  en 
R iem en , besonders der sogenannte Epata-Riemen. 
Sie werden in starken Zópfen geflochten (s. Abb. 4), so 
daB die Faden in der Kettenrichtung nur unter einer
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geringen Neigung laufen. Ihre Herstellung, und zwar 
ausschlieBlich aus Baumwolle, erfolgte schon vor dem 
Kriege. Mit dem begiimenden Rohstoffmangel fand 
jedoch im Jalne 1915 ein Ersatzstoff, m it einem groBern 
Anteil Flachs vermischter Zellstoff, Verwendung. Da- 
neben wurden auch noch Epata-Riemen aus reinem llanf 
hergestellt. Je nach der Rohstoffeinfuhr werden kiinftig 
nach Móglichkeit nur noch reiner Hanf und Baumwolle, 
sobaki sic wieder erhaltlich ist, benutzt werden. Auch 
der Ersatzriemen besitzt infolge der Zusammensetzung

Abb. I. Gcflochtcner E pata-R ie iien .

der Grundstoffe eine gróBere Festigkeit ais der gewolm- 
liche Zellstoffriemen. Die Verbińdung der Enden laBt 
sich bei dem Epatą-Riemen auf yerschiedene Weise 
hcrstellen. Abgesehen von dem yielfadi venvandten 
Schienenverbinder, der jedoch nur da in Frage kommt, 
wo die Raumverhaltnisse dem abstehenden Verbindungs- 
stiick einen glatten Durchlauf sichern, lassen sich die 
Enden auch durch YerspleiBen zusammenfiigen, wobei 
die Eignung des Riemens zur Verwendung bei Spann- 
rollen noch starker heryortritt. Erwahnt sei ferner 
noch der auch fiir andere Rierhenarten zweckmaBige 
Wolffsche Gelenkverbindcr, der dem Riemen namentlich 
bei halbgekreuztem und gekreuztem Lauf eine ge- 
niigende seitliche Gelenkigkeit gestattet. Durch Heraus- 
nahme des Zwischenstiicks dieses Verbinders kann man 
bei etwaigem Langen des Riemens bei offenem Lauf 
leicht eirte Verkiirzung der Riemenlange.bewerkstelligen. 
Ein VerschleiB an den Kamfen macht sich infolge der 
Eigenart dieser Riemen nicht so unangenebm bemerkbar, 
da er einmal infolge: des festern Materials weniger schnell 
ais bei Riemen aus reinem Papiergam auftritt und 
da.ferner durch Zerstórung einzelner Kettenfaden nicht 
gleich das ganze Riemengeflecht unbrauchbar wird, 
Infolge der genannten Yorziige ist der Riemen namentlich 
zu der Zeit, ais die Beschaffung fiir ihn notwendiger 
Rohstoffe keine allzu groBen' Schwierigkeiten bereitete, 
auf den Zechen in sehr ausgedehntem MaBe zur Auflage 
gekommen. Bei mittelschweren Antrieben hat er sich 
auch fast durchweg bewahrt. Beispielsweise stellte eine 
Zeche, auf der ein Epata-Ersatzriemen zum Antrieb 
der Haupttransmission in der Wasche bei einer Kraft- 
iibertragung von 50 PS m it einer Geschwindigkeit von
10 sek/m und 7 m Achsenabstand auf einer treibenden 
Scheibe von 650 mm Durchmesser lief, dem Riemen 
nach 5000 Betriebstunden ein sehr gutes Zeugnis aus

und betonte auBerdem, daB die Dehnung gering sęi. 
Der hauptsachlich fur ballige Scheiben geeignete Rombita- 
Riemen aus denselben Grundstoffen ist wegen des ge
ringen Vorkommens solcher Scheiben in den Bergwerks- 
betrieben nur vereinzelt verwandt worden.

Die oben erwahnten Nachteile der lagenweise her- 
gestellten Riemen scheinen nicht allem von den Ver- 
brauchern, sondem auch von Herstellern dieser Riemen 
erkannt worden zu sein. Wenigstens laBt der sich im 
Laufe.der Kriegszeit immer starker bemerkbar machende 
Ubergang yon der Anfertigung dieser. Riemen zu der- 
jenigen g e w e b te r  R iem en  hierauf schlieBen. Solche 
Riemen bestehen aus einem einheitlichen, vollstandig 
innig zusammenhangenden starken Papiergewebe, und 
zwar aus einer einzigen Lage, ganz gleich, ob der Riemen 
dick oder diinn ist. Sie unterscheiden sich in ilnein 
Aufbau voneinander meist nur dadurch, daB bei 
einigen das Gewebe nach Art der Bauinwollriemen 
inniger, bei andern infolge"^ der Verwendung dickerer 
Faden grober ausfallt. I\Ian hat also zwischen - innig

Abb. 5. Innig  durehw eb ter Zellstoffriemen.

und grob durchwebten Zellstoffriemen zu unter- 
seheiden. , Erstere (s. Abb. 5) sind wegen ihrer Bauart 
besonders fur mittlere und kleinere Scheibendurchmesscr 
geeignet, wo sie bei, normalem Betriebe und einer 
Geschwindigkeit von etwa 10 -  15 m /sek unbedenklich 
mit ungefahr 8 kg fiir 1 cm Riemenbreite belastet werden 
konnen. Namentlich der nach einem eigenen Yerfahrcn 
aus_ wasserbestandigem Natronpapiergarn gesponnene 
Iwag-Riemen mit festgewebten Kanten hat bei mittel
schweren und leichfen Antrieben weitgehende Yerweń- 
dung gefunden. Kłagen iiber zu groBe Dehnung des 
Riemens sind nicht laut gcworden. Allerdings miissen 
diese innig durchwebten Riemen, um eine Beschadigung 
des Gewebes .zu  venneiden, besonders bei geringern 
Breiten móglichst mit Hilfe des Riemenspanners auf- 
gelegt werden. Das. Bestreichen-der Riemen mit einem 
Gleitschutzmittel sowie, falls der Riemen etwa in feuchten 
Betrieben laufen soli, m it einer guten Impragniermasse 
tragt zur Erhóhung der H altbarkeit bei. Neben einer 
StoBverbindung nach verschiedenen Ausfiihrungsarten 
laBt sich sehr lcjicht ■ eine stoBfrcie Verbindung durch 
Verleimen und nachfolgendes Pressen der schrag zu- 
geschnittenen Riemenenden herstellen. Fast durchweg 
lobend lauteten auch die Urteile iiber die von den grob 
durchwebten Riemen hauptsachlich gebrauchten Marken
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»Sieger« und »Gothania«, von denen besonders der letztere 
(s. Abb. 6) in seinen verschiedenen Ausfiilirungsformen 
groBen Anklang fand. E r wurde ursprunglich ais reiner 
Zellstoffriemen aus Papierrundgam hergestellt, im Laufe 
der Zeit aber dadurch verbessert, daB man die Kette 
and teilweise auch den SchuB mit einem geeigneten
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Abb. 6. Grob durchw ebter Zellstoffriemen G othania.

Draht verzwirnte, um eine groBere ReiBfestigkeit jedes 
einzelnen Kettenfadens herbeizufiihrcn. Eine weitere 
durch Vermischung des Papiergarns mit Textilgarn in 
bestimmtem Verhaltnis je nach der Starkę des Riemens 
erzielte Verbesserung lieferte einen geschmeidigern Misch- 
stoffriemen nach Art der zwei- bis vierfachen Hanf-

riemen, denen er sich je nach dem anteilmaBig ein- 
gewebten Textilgam auch beziiglich der Kraftiiber- 
tragungsmoglichkeit nahert. Infolge der hohen Preise 
fiir Bastfasergarne werden daher derartige Mischstoff- 
riemen jetzt gerne gekauft. Auch die Verbindung dieser 
Riemen laBt sich, wenn angangig, am zweckmaBigsten 
durch Verleimen der zugespitzten Riemenenden erreichen. 
Die Dehnung dieser durchwebten Riemen ist im Vergleicli 
mit derjenigen sonstiger Zellstoffriemen gering und ihr 
Verwendungsgebiet daher nicht allzu beschrankt.

Jiingern Ursprungs sind die K o rd e ltr e ib r ie m e n . 
Eine B auart zeigt einzelne, in der Langsrichtung neben- 
einander liegende dicke Kordeln aus Papiergarn, die 
durch hauptsachlich in der Querrichtung verlaufende 
diinne Stahldrahtseile so zusammcngehalten werden, 
daB der Riemen einem Geflecht ahnelt. Bei einer andern 
Ausfiihrung, dem nach der B auart Schroedter gefertigten 
Kordeltreibriemen, sind die einzelnen dicken nebenein- 
ander liegenden Seile .aus mehrern Litzen, die wiederum 
aus verschiedenen Faden bestehen, m it Hilfe nicht hervor- 
ragender Darmsaiten verbunden. Beide Arten haben 
auf den Zechen nur geringe Verwendung gefuńden, 
jedoch wird die letztere noch bei den Ersatzforderbandern 
erwahnt werden.

(Forts. f.)

Technik.
E in neuor Schutz gegen  dic B etiitigu iig  e lck tiisc lier  

Zunder duroh S tm istr o m c . D ie U nfa llsta tistik  der neuern 
Zeit zeigt ein dauerndes Anwachsen von U nfallen infolge 
v o rze itig er  Ziindung von- Sprengschussen bei d e r elek- 
tr isch en  SchieBarbeit durch Streustrom c, d ie  aus der 
Schienenriickleitung von elektrisch  betriebenen  Ober- 
leitungsbahuen au s tre te n 1. Die F ernhaltuńg  dieser S treu-

■ strom e aus den G rubenbauen is t eine schwierige Aufgabe, 
da es infolge des K upferm angels w ahrend des Krieges 
und noch  w citerhin an gu ten  Schienenverbindern fe h lt ,  
zum al auch nach und nach  dic noch aus der Yorkriegszeit 
in der Grube vorhanden gewesehen en tw endet worden 
sind.

Einen sichern S chutz gegen die E inw irkung vón Streu- 
stróm en gew alirt die vom D am pfkessel-tlberw achungs- 
Verein cler Zechen im  O berbergam tsbezirk  D ortm und 
erp rob te  neue S icherheitsanordnung von D ipl.-Ing. A. 
M u lle r  in Essen, die sich inzwischen auch im  B etriebe 
ais zweckmaBig und zuverlassig erw iesen hat.

Bei dieser A nordnung w erden die beiden SchieBdrahte 
kurz vor ihrem. AnschluS an  die Z iinderdrah te durch ein 
W ehr (shunt) m it so geringern W iderstand verbunden,

Ą ,
maschme

Abb. 1. Anordnung der SchieBdrahte.

daB es die Schiefllcitimg kurzschlieBt. • Yor K utiem ung  
dieses K tirzschlusses is t  ein A nsprechen des Ziinders 
w eder durch  eine Zundm ascliine noch durch irgendwelche 
au ftre ten d e  S trom e moglich.

• v sl. iHiickauf suiG, S. «2'>.

Abb. 1 zeigt die A nordnung der beiden SchieBdrahte a 
und b. D er obere D rah t a w ird in  der gewóhnlichen A rt 
m it Nagein an S tem peln  befestig t und in 30 -  40 cm 
Abstand d a ru n te r  der D rah t b m it Iiilfe  der bekannten  
SchieBleitungsisolatoren von R om m ler1 so verlegt, daB er 
im P unk te  o sicher befestig t ist, im  iibrigen a b e r  lose in 
den Isolatoren  ruht. Beide D rah te , dereń B eruhrung

auf diese W eise ausgeschlossen-:ist, w erden in das W ehr d 
eingeklem m t und dadurch  kurzgeschlossen. D ieses W ehr

1 s. GłUokttuf 1U18, S. 442, Abb. i .
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besteh t (s. Abb. 2) aus den beiden 2 mm  starken  verzinnten 
E isenplatten  e und /  von e tw a 35 mm Durclim esser, die 
in der M iite  durćhboU rt sind und m it Hilfe des durch- 
gesteckten kraftigen Nagels g an  einem  Stem pel befestigt 
werden. N ach Beendigung der SchieBvorbereitungen zieht 
der SckieBmeister, wenn sich die K am eradschaft h in te r 
dem S tand  der Ziindm aschine in Sicherheit befindet, an 
dem  D rah t b und reiBt ihn  m it le ichter Miihe aus dem 
W ehr heraus, w odurch der KurzschluB aufgehoben und 
die SchieBleitung. gebrauchsfertig  geworden ist. Beim 
Vorliandensein vón S treustróm en wird der SchuB beim 
HerausreiBen des D rah tes losgeheri, ohne daB ein Unfall 
en tstehen  kann.

Die Befestigung des D rah tes  b an der S telle c, die sehr 
sicher sein muB, d am it er beim A bziehen keinen Zug auf 
den Z underdrah t ausiiben kann, erfolgt zweckmaBig m it 
Hilfe des K lem m fu tters von R óm m ler1. Es geniigt aber 
auch, vor dcm  vorderstcn  Iso lator eine kleine Schleife 
in den D rah t zu m achen.

* a. a. O. Abb. 2.
M ittcilung des Dampfkeesel-Oberwaclnings-Yereins 

der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen.

Yolkswirtschaft und Statistik.
A u th razitgow in u u n g  G roC britanniens im  Jahre 191 8 1.

In  1918 be trug  die Gewinnung G roB britanniens an 
A nthrazit, die ganz iiberwiegend in Sud-W ales erfolgt, 
3,81 Mili. 1. t  im  W erte  von 4,63 Mili. £. Ih re  V erteilung 
auf die verschicdcjicn G ew innungsgebietę is t nachstchend

Gewinnungsgebiete Mengc 
1: t

W ert
£

Carniarthen . . . . . • • • • 

P e m b r o k e ........................................

353 271 
l 795 791 
1 323 323 

46 350

465 899 
2 271 982 
1 504 852 

56 471

S c h o t t l a n d  . . . . .  . . . 
I r i a n  c l ........................................

218 762 
74 438

4 299 204 
249 151 

81 047
zus. 3 811 935. 4 629 402

i Nach Iron und Conl Trados Keview 1920, S. 112.

Die Wassorkriifte (lcr wlchtigsten Liimler1. Nach einer 
vom M inisterium des In n em  von K anada v eran sta lte ten
Erhebung betrugen die in den w ichtigsten Landern  der 
W elt zur Verfiigung stelienden W asserkrafte m ehr ais 
200 Mili. PS. Ihre V erteilung ist aus der nachstehenden 
Zusam m enstellung zu  ersehen.

D eutschland ist, wie die Zusam m enstellung leh rt, 
einigermaBen stiefm utterlieb  m it’ W asserkraften aus- 
g es ta tte t, die Zahl der verfiigbaren P ferdekrafte  belauft 
sich in ihm nur auf 1,4 Mili., davon h a t es allerdings 
618 000 oder 43,4%, d. i. fast doppelt soviel wie die ihm 
zunachst kommenden Lander, nu tzbar gem acht.

Patentbericht.
Amneldungon,

d ie . wahrend zweier M onate in der Auslegelialle des Reiclis- 
p a ten tam tes ausliegen.
Vom 1. M arz 1920 an :

5d. Gr. 5. A . '32 620. F ritz  Axthelm , C harlottenburg, 
Tegeler Weg 24: S tehender Forderhaspel, der zur F ort-
beforderung durch Umlegen in schrage Lage gebracht wird.
i. 12. 19. , , „

12a. Gr. 2. T. 22 214. Trocknungs-Anlagen-Gesell- 
schaft m. b. H ., Berlin. V erfahren zur W asserentziehung 
aus Lósungen, Suspensionen u. dgl. 22. 8. 18.

12r. Gr. 1. H . 72 914. O ttokar Heise, Berlm-Schone- 
berg, Neue A nsbacher S tr. 12. \  erfalircn zur Entfernung 
von W asser aus sta rk  wasserhaltigem  rohem G eneratorteer,

° 2 0 C. ' Gr. 16. Sch. 54 700. Paul Schwarze, Quelle
Nr. 116 b, B rackw ede (Wesff,). GepreBter Forderw agen. 
15 3/ 19.

2 4 c. ’ Gr. 9. Sch. 55 678.' Adolf Schondorff, R atibo r 
(O.-S.). R cgenerativflam m ofen; Zus. z. P at. 318 669.
15- 7 - >9- > „ t - ! 135 a. Gr. 9. W. 53 244. D r.-Ing. A rth u r W mkel, 
Zweibriicken. Schachtfordercinrichtung m it endloser, in 
A bstanden durch T ragrader abgestiitz ter K ette . 21 8. 19.

4 7 d. Gr 12. B. 82 292. F ranz Belt, W ien; V ertr.: 
D ipl.-Ing. R. Spc.ęht, Pat.-A nw ., H am burg. Knebel zur 
V erbiudung geschlaufter Seile; Zus. z. Anm. B. 80 776.

47d!° Gr. 12. D. 35 1.13. G ustav Dippel, Oberlingen 
(Bodensee). SeilscliloB fiir Seilschleifen. 5. 11. 18.

5 0 c. Gr. 11. B. 82 048. H erm ann Bauerm eister Ma- 
śchinenfabrik und M uhlenbauanstalt, G. ni. b. II., Al ton a 
O ttensen. Aus Roststiibeii prism atischen Q uerschnilts 
bestehender R ost fiir Schleudermiililen. 19. 7. 16.

50 c. Gr. 11. S. 50 715. F rań  z SiiB, N eunstetten , A nit 
Boxbcrg. Zerkleinerungsmaschine m it zwischen gerauhten 
F lachen sich drehendem  Arm kreuz, dem das zu zerklei- 
nerndc G ut zugefflhrt wird. 3. 4. 19.

50e. Gr. 4. A. 31 256. Alpine M aschinenfabrik-Gesell- 
schaft Augsburg (Alleininhaber Hugo Sachs) und Alber.t 
Kuhr, A ugsburg-Góppingen. E n tstaubungseinrich tung  bei 
Schleudermuhlcn m it um laufender Schlagscheibe. 10. 12.18.

59b. I -  A. 32 410. A ktieselskapet Cellulosepatenter, 
C hristiania (N orw .); V e rtr .: C. Fehlert, G. Lonbier, F. H arm -

Land

Ver. S taateu . . . 
K anada A2 . . . .

B 3 . , . . 
Csterreich-Ungarn 
Frankreich . . . . 
Norwegen . . . . .  
Spanien . . . 
Schwedeh . . . . .
I t a l i e n ......................
S c h w e i z ..................
Deutschland . . . 
GroBbritannien . .

1 Naoh Iroa a 
(H-.zirk und ohne Yukon.

Verfugbare
Pferdekrafte;

D avon nutzbar 
gemacht:

1000 PS  1000 PS

Bodenf laclie

cngl.
Quadrat-
nieilen

;Bev61kerung

Verfug-
bare

N utzbar 
gcmachte 

Pferdekrafte je 
engl. Quadratmeiie

PS : PS

Verfiig- ! N utzbar 
bare gemachte 

Pferdekrafte auf den 
Kopf d. Bevolkerung

28 100 7 000 24,9 : 2 973 890
18 803 1 735 9,2 2 000 000
8 094 : 1 725 21,3 927 800
6 460 566 8,8 261 260
5 587 1100 11,6 207 500
5 500 1 120 20,4 124 130
5 000 440 8,8 190 401
4 500 704 15,6 172 960
4 000 976 24,4 91 400
2 000 511 25,5 15 976
1 425 618 43,4 208 800

963 80 8,3 88 729

,1 Tradcs Keriow 1080. S. 140. 2 EimcUl. dc.< vofliV

98 783 
8 033 
8 000 

51 173
39 601

2 391 
19 588

5 522 
28 601

3 781 
64 926
40 831

300
500
000
000
500
780
700
400
600
500
000
400

9.4
9.4
8.7

24.8 
-26,8
44.3
26.3 
26,0
43.8 

125,2
6.8

10.9

2,35
0,87
1,86
2,17
3,14
9,62
2,31
4,08
■10,7
32,0
2,96
0,91

ausnutzbaren NordbeKirka und Yukons.

PS  i PS

0,28 0,071
2,34 0,216
1,01 0,216
0,13 0,011
0,14 0,016
2,30 0,468
0/26 0,022
0,81 : 0,127
0,14 0,034
0,53 0,135
0,02 0,010
0,02 0,002

Ynkons. * O U nr Nord-
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sen, E , MeiBncr und  D r.-Ing. G. B reitung, Pat.-A nw alte , 
Berlin SW  fil. K reiselpum penlaufrad. 18. 10. 19.

59 b. Gr. 4. G. 49 557. W ilhelm  Geuc, B erlin-Pankow , 
W ollankstr. fi. V ereinigte Roli- und  Reinwasserkreisel- 
pum pe. 11. 11. 19.

59 b. Gr. 4. N. 18 429. D ipl.-Ing. F ritz  N eum ann,
N iirnberg, Schleierm acherstr. 8. M ehrstufige Kreiscl-
pum pe. 1.7. 12. 19.

I S le .  Gr. 25. W . 53 069. Carl Wiike, Essen-B redeney, 
L ilienstr, 35. E in rich tung  zum  V erladen von Koks auf 
K oksram pcn. 28. 7. 19.

87 b. Gr, 2. M. 66 485. John  M acdonald & Son L im ited  
u ń d  W illiam  W aker, Glasgow (S ch o ttlan d ); V e rtr .:
H . Springm ann, E . H erse und  F r. Sparkuhle, P a t.-A n 
walte, Berlin SW  61.- H a lte r  fiir D ruekluftw erkzeuge.
14. 8. 19. E ngland  22. U . 18.

Vom 4. MSrz 1920 an :
1«. Gr. 21. R. 47 758. W ilhelm  Rcubold, C harlotten- 

burg, Goslarer PI. 0. Rohrfórm ige S iebtrom m el m it in ih r 
liegender F órdereinrichtung. 4. 6. 19.

5(1. Gr. 3. I-I. 75 228. Theodor H ackert, Reckling-
Iiausen, G oethestr. 2. V orrich tung  zur V erhinderung der 
F ortp flanzung  von Grubenexplosionen m itte ls  Gestein- 
staubverw irbelung; Zus. z. P a t. 319 607. 14. 9. 18.

5d. Gr. 3. H , 76 922. T heodor H ackert, Reckling-
hauśen, G oethestr. 2. V orrichtung zur V erhinderung der 
Fortp flanzung  von G rubenexplosionen m itte ls  Gestein- 
staubverw irbelung; Zus. z. P a t. 319 607. 30. 4. 19.

5d . Gr. 3. H. 7.7 140. Theodor H ackert, Reckling-
hausen, G oethestr. 2, V orrichtung zu r V erhinderung der 
Fortp flanzung  von GrubenexplOsionen m itte ls  Gestein- 
staubverw irbelung ; Zus. z. P a t. 319 607. 20. 5. 19.

10c. Gr. 1. W . 54 097. R ichard  W ens, P ichelsdorf 
b. S pandau, und  D r.-Ing. Carl Birlc, B erlin-Friedenau, 
F regestr. 74. Y orrichtung zur G ewinnung von Torf, Ton
o. dgl. 11. 12. 19.

27b. Gr. 7. B. 86 571. E rn s t Birawer, Berlin, Ans-
bacher S tr. 22, und H erm ann  K orytow ski, B erlin-Friede
nau, F regestr. 21/22, K olbenverdichter. 10. 6. 18.

27  c. Gr. 8. A. 32 129. Allgemeine E lek triz ita ts- 
Gesellschaft, Berlin. Schaufel fu r Kreiselgebla.se nach 
P at.-A nm . A. 31 997; Zus. z. Anm. A. 31 997. 5. 8. 19.

35 a. Gr. 10. F . 44 245. A lex Flegel, Von der H ey d t
b. Saarbrucken. E in rich tung  an  T reibscheiben-Fórder- 
m aschinen zur F orderung  aus verschiedenen Teufen. 
17. 2. 19.

4 0  a. Gr. 17. R. 45 102. K u rt Recke, A ntonienhiitte,
Kr. K attow itz  (O.-S.).. V erfahren zur A usscheidung von 
Blei aus einem M etalldam pfgem isch. 20. 10. 17.

4 0  a. Gr. 34. R. 45 103. K u rt Recke, A ntonienhiitte , 
K r. K attow itz  (O.-S.). Y erfahren und  Y orrichtung zur 
Scheidung von M etalldam pfen oder dam pfform igen Ver- 
bindungen aus M etallen m it s ta rk  verschiedenem  spez. 
G ew icht. 22. 10. 17.

40 d. Gr. 5. V. 14 S97. W ilhelm  Vaupel, N iederstu ter, 
P ost Bredenscheid. Sch iitte lru tschenm otor. 18. 8. 19.

5 9 a. Gr. 1. F . 44 933. E rn s t Frederich, D avidshof
b. Gram m en (Ostpr.). P um pe m it m ehrern  D ruckleitungen.

5 9 u. Gr. 12 W. 54 220. D ipl.-Ing. A lfred W alter, 
M tachen , A delheidstr. 34. M em branpum pe. 5. 1. 20.

59 b. Gr. 3. A. 30 822. Allgemeine E lek triz ita ts- 
Gesellschaft, Berlin. A chsialdruckausgleichvorrichtung fiir 
Z entrifugalpum pen. 5 .  S. 18.'

O la. Gr. 19. H. 71 616. H anseatische A pparatebau  - 
Gesellschaft vorm . L. von Brem en & Co. m. b, H ., Kiel. 
Y erfahren zum Regeln der V erdam pfung des N ahrgases 
bei A tm ungsgeraten zur R e ttu n g  aus E rstickungsgefahr. 
27. I. 17.

O la. Gr. 19. M. 59 594. C. D. M agirus A.G., Ulm 
(Donau). E insa tz  fiir A tm ungsgerate zur R e ttu n g  aus 
E rstickungsgefahr. 16. 5. 16.

S ie . Gr. 31. B. 83 219. H erm . L ohnert, B rom berger 
M ąschinenbau-A nstalt, B rom berg. V erlądeanlage m it 
Kreiselwipper. 29. 1. 17.

G cbraucksm uster-Euitragungen,
bekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 1. M arz 1920.

4k. 733 7!)!). D r.-Ing. A lexander B ernhard D rager, 
Lubeck, F inkenberg. -Gerat fiir autogene M etallbearhei- 
tung . 16. 10. 19.

5b. 733 645. H einrich  Torp, Gelsenkirchen, Schulte- 
straBe 16. S taubabsaugvorrich tung  beim  G esteinbohren 
in Bergwerken. 30, 1. 201

5b. 733 956. W erksbedarf, Industrie- & H andels-
Gesellschaft m. b. H., BerHn-W ilmersdorf. Aus Messem 
bestehenćle und an d e r  B ohrstange leiqht ausw echselbar 
befestig te Bohrerschneide. 15. 11. 19.

5b. 733 957. W erksbedarf, .Industrie- & H andels-
Gesellschaft m . b. H ., Berlin-W ilm ersdorf. B ohrerschneide 
aus le icht ausw echselbar an der B ohrstange befestigten 
Messem. 15. 11. 19.

5d. 733 474. Carl Keller, Gelsenkirchen, Grillostr. 39. 
Brem sberg- und Streckenhaspel. 12. 8. 19. •

5d. 733 610. R. W. D innendahl A G ,  Essen. An-
ordnung einer durch  einen Schieber zu verschliefienden
H andoffnung am  M antel von Lutten 'ventiIatoren. 6. 2. 20.

5d. 733 611. R. W. D innendahl A.G., Essen. An-
ordnung einer du rch  eine K lappe zu verschlieBenden H and
offnung am M antel von L u ttenven tila to ren . 6. 2. 20.

21b. 733 995. F riem ann & W olf G. m. b; H ., Zwickau 
(Sa.). Polverschraubung fiir alkaUsche, besonders G ruben- 
lam pen-Sam m ler. 9. 2. 20.

24c, 733 804. K arl M atthes, Buer-Scliolven. Y or
richtung zum se lb stta tigen  SchlieBen der G asleitungen bei 
D ruckanderungen. 19. 12. 19.

24c. 733 834. Siegfried B arth , D iisseldorf-Oberkassel, 
W ildenbruchstr. 27. D rehrost fiir Gaserzeuger. 7. 2. 20.

271>V 733 381. The W estinghouse 'B rake . Com pany, 
Lim ited, L o n d o n : . V e r tr . : R. Gaił, P at.-A nw .,H annover. 
Stopfbiichse fiir Kol b e n m as c 11 i n e n , z. B. K om pressoren.
19. 3. 14. Ita lien  21. 3. 13.

35 a. 733 353. Josef Rom berg, W ellinghofen (Kr. 
Hórde). F iihrungsschuh fiir Fórdergestelle m it Schacht- 
fiilirung aus Grubcnscliienen m it auswecliselbarem  SchlciB- 
cisen. 28. 1. 20.

35 a. 733 373. W ilhelm Zindel, D a tte ln  (W estf.j. 
SchachtverscliluB. 5. 2. 20.

59e. 733 520. H enn . Schm idt, F euerbach  b. S tu ttg a rt , 
B achstr. 46. E xzenterpum pe. 5. 2. 20.

01 a. 733 462. H anseatische A pparatebau-G esellschaft 
vonn . L. von Brem en & Co. m. b. H ., Kiel. M em bran aus 
Ballonstoff fiir D ruckrninderventile. 1. 9. 16.

Yerliingerung der Seliiitzfrist.
Folgende G ebrauchsm uster sind an dem  angebenen 

Tage auf d rci Jah re  verlangert worden:
20a. 658 401. H einrich N ickolay, Bochum, Pieper-

straBe 31. W agenschiebevorriclitung. 12. 12. 19.'
27 a. 687 534. Fa. Carl A. Tancrć, W iesbaden. Ge-

blase usw. 12. 12, 19.
27b. 733 381. The W estinghouse B rake Com pany,

Lim ited, London; V e r tr .: R. Gaił, Pat.-A nw ., H annover. 
S topfbiichse usw. 16. 2. 17.

59c. 658148. F a. J. M. Y oith, H eidenheim  (Brenz).
Duse usw. 8. 12. 19.

O la. 733 462. H anseatische A pparatebau-G esellschaft 
vorm , L. von  Brem en & Co. m. b. H ., Kiel. M em bran usw.
9. 2. 20.

S ie . 659 934. Em il B ólm y und  A. B runscliw eiler & Co., 
Zuricli; V e r tr . : E . W, H opkins und H . N eubart, P a t.-  
Anwalte, B erlin  SW  11. Schutzsieb Usw. 14. 2. 20.

Deutsche Patente.
D er B uchstabe K  (K riegśpatent) h in te r  der tib e rsch rift 

der Beschreibung eines P a ten tes  bedeu te t, daB es auf 
Grund d er V erordnung vom  8. F eb ru a r 1917 ohne vorauf- 
gegangene B ekanntm achung d er A nm eldung erte ilt w or
den ist.

l a  (3f. 318 798, vom 30. Septem ber 1917. B u r e a u  
d 'E t u d e s  I n d u s t r i e l l e s  F e r n a n d  C o u r to y  & L o u is
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D u b o is  in B r i is s e l .  Siebsetzmaschine m it selbsttdtigem, 
rohrfórmigem Austrag der abzusckeidenden Berge. F u r 
diese A nm eldung wird gcniśiB dcm  U nionsvertrage vom
2. Jan . 1911 die P rio r ita t auf Grund d er A nm eldung in 
Belgien vom 24: Septem ber 1917 beansprucht.

In  dcm  rohrform igen A ustrag ' der Maschine ist ein 
oben gcschlossencs, im W asser ausbalariziertes, schwim- 
m endes, senkrech t stehendes Róhręhen angeordnet, das 
sich im  B etriebe infolge der W asserbcwcgung heb t und 
senkt. D abei g ib t das R ohrchen einen groBern D u rch tritts -  
ąu e rsch n itt des A ustrages frei, w enn bei steigendem  
B ergcgchalt der W asscrdruck zunimm,t, w ahrend es den 
D u rc h trittsq u ersch n itt verkleinert, wenn infolge germ gcm  
Bcrgegehalts d e r W asserdruck abnim m t. Die A ustragung 
der Berge crfofgt durch  dic auf sie von dem  W aschwasser 
ausgeiibte Saugwirkung. E s konnen ciii A ustrag oder 
m ehrere einerseits am  vorderu  E nde des Setzkastens an 
der Stelle, an d e r  die d re i Schichten (Kolile, Gemenge 
und Berge) sich zu bilden beginnen, anderseits axn Ende 
des Setzkastens angeordnet werden. Die zuerst genannten 
Ą ustrage dienen dabei z u m  A ustragen der reinen Berge, 
w ahrend die andern  A ustrage zum Absclieiden d er kohle- 
haltigen  Berge dienen. Vor diesen A ustragen kann  ein 
Schieber angeordnet werden, der es g es ta tte t, den Z u tritt 
der kohlelialtigcn Berge zu den A ustragen so zu regeln, 
daB n n r  ein b estim m ter T e il'd e r bergehaltigen Kohle aus- 
getragen wird, w ahrend d er iibrige d e r reinen Kohle bei- 
gcm ischt bleibt. Zwischen den beiden yerschiederien Aus
tragen kann durch  zwei u n te r- und d ic h t h in tereinander 
liegende Stege ein R aum  gebildet werden, der die Bildung 
kegelform iger H aufen  des W aschgutes herbeifiih rt und die 
Abscheidung der verscliiedenen Gemenge erleichtert.

l a  (9). 318 770, voni 11. Ju li 1919. M a x  K u h le -  
m a n n  in B o c h u m . Entwassenmgsvorrichtung fiir Fein- 
kolilen, Kóhlenschlatnm oder ahnliches Gut.

In  - die feststehendc, durchbrochene, kegelformige 
T rom m el b, dereń  A ustragende /  an  der Kegelspitze liegt, 
is t die der Trom m elform  entsprccliend ausgcbildete 
Schneckc a eingebaut, dic zwanglaijfig gedreh t wird. 
D er Trom m elm antel besteh t aus einzelnen P la tten  oder 
Ringen, dereń  in der F órderrich tung  nach vorn gelegene 
K an ton  die. H in te rk an ten  d er nachstcn  P la tte n  oder 
Ringe u n te r Belassung von Spalten c uberdeclcen. Dic 
Fliigelgange der F órder (PreB-) schnecke a konnen alle 
oder teilweise entgegen der F órderrich tung  ąbgebogen sein. 
F erner laBt sich am  A ustragende der T rom m el der ein- 
ste llbare Regelschiebcr e an o rd n en .. E ndlich  kann  die 
Trom m el b n u r im u n te rn  Teil aus P la tten  oder Ringen 
gebildet,, im  iibrigen aber n ich t durchbrochen sein.

5c (3). 318 771, vom 13. Ju li 1914. D e u t s c h e  M a 
s c h i n e n f a b r i k  A.G. in D u is b u r g .  Selbsttdhge Schtnier- 
uorrichlung fiir Dyucklufł-Aufbruchbohrmaschinen.

Żwischen der Bohrm aschine und dem le tzten  SchuB 
des ais L uftleitung fiir die B ohrm aschine dienenden 
B ohrgestanges is t  ein S chm ierm ittelbehalter eingebaut, 
aus dcm  das Schm icrm ittel durch  die d er Bohrm aschine 
zustrom ende D ruckluft entnom m en und dem  Bohrwerkzeug 
zugefiihrt w ird .

120 (2). 318 772, vova 11. F eb ruar 1919. Dr. H e r 
m a n n  P  ii r in g  in . M u n s te r  (W estf.). Verfahren zur 
elektrischen Reinigung slaubhaliiger Gase.

Die Gase sollen standig  oder zeitweise m it solcher Gc- 
scliw indigkeit durch die E lcktrisierungsraum e gefiihrt 
werden, daB sie die S taub te ijchcn ,. die sich an den E lek
troden  abgesetzt haben, losreiBen und fortliihren.

121 (3). 303 122, x om 20. F eb ru ar 1914. R o b e r t
M a rk u s  in F r a n k f u r t  (Main). Verfahren) tnn Slojje 
in  trockcnc Form zu bringen. K.

Ole, H arze, Waclise, Balsaroe und hygroskopisclie • 
Stoffe werden m it k iinstlicher kicsclsaurer Magnesia 
gem ischt, der noch kuństliche Kieselsaure zugesetzt werden 
kann.

li){ (2). 318 704, vom 20. Septem ber 19i8. W ilh e lm  
H e b s a c k e r  in  H e i l b r o n n  (Neckar). Erdbohrmaschine 
fiir Tunnel-, Stollcn- und Kahalbau. Zus. z. P at. 318 354. 
L angste D auer: 5-. Ju n i 1933.

AuBer den zugleich ais T rager der Maschine dienenden, 
das Zuriickschaffen d er durch den B ohrerkopf gelosten 
E rde bewirkenden, in B eriihrung m it der Bolirkanalsohle 
arbeitenden Schnecken o. dgl. sind im obern ie il  des Um- 
fanges in  d e r  L angsrichtung verlaufende Schnecken vor- 
gesehen, die durch ihren E ingriff m it d e r K analw and eben- 
falłs vortre ibend  w irken und dic auf die Maschine nieder- 
fallende E rde zuriickschaffen. F erner sind, um  einerseits 
ein V erdrehen d er Maschine entgegen d er D relirichtung 
ilires Kopfes zu verhindern  und anderseits eine Anderung 
der B ohrrichtung zu ermdglichcn, die in die Bohrlochwand 
eingreifenden, in der L angsrichtung d er Maschine gelenkig 
verstellbar,en Fiilirungschiencn seitlich verste llbar aus- 
gebildet.

26 d (5). 318 670, vom  31. Marz 1918. D ipl.-Ing.
B e r n h a r d  L u d w ig  in M iin c h e n . Massefórderein- 
richtung fiir Reinigungskasten.

Die F órdereinricbtung, die seitlich verfah rbar und der 
H ohenlage der Masse entsprechend heb- und senkbar an 
geordnet ist, b es teh t aus zwei oder m ehr P lanier- oder 
Schabeslangen, die au f d e r A ufhangung fest oder etwas 
beweglich gelagert sind und die Masse nach innen oder 
auBcn fo rdem  und auch planieren. Die F órderung kann  
auch m ittels einer diagonal laufenden Schneckenanordnung 
oder heb- und senkbarer, radial verschiebbarer Becher 
oder K ratzhebew erke erfolgen.

26d (5). 318 671, vom  31. Marz 1918. D ipl.-Ing .
B e r n h a r d  L u d w ig  in M iin c h e n . Schutzbeklcidung fiir 
schmiedeeiserne Reinigerkasten.

Die Innenseite des R einigerkastens is t  m it einem m it 
d er W and yerbundenen D rah tn e tz  iiberzogen, das ais 
T rager fiir den d icker ais gewóhnlich ausgefuhrten
A nstrich  dient.

50o (1). 318 816, vom  5. D ezem ber 1918. P a u l a
K re iB  in  I I  a m b u  r g - U h  1 e n  h o r s t .  Zerkleinerungs-
tnaschine.

Die Maschine, d e r eine Schiittel- oder ahnliche Be- 
wegung crte ilt wird, h a t eine Anzahł zum Teil m it Mahl- 
kórpern (Kugeln o. dgl.) gefiillte M ahlkam m ern, deren 
W andę so ges ta lie t, oder in denen P la tten , S tabe o. dgl. 
so angeordnet sind, daB die M ahlkorper w ahrend der 
Schuttelbew egung nach oben abgelenkt und dadurch  
in Bewegung zueinander g eb rach t werden.

7Sc (3). 302 580, vom 26. Ju n i 1917. J u l i u s  P i n t s c h  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in  . B e r l in .  Elektrische Patronen-

■ ziinder. K.
D er Z iinddrah t b es teh t aus W olfram  und  wird beider- 

seits. an die Z uieitungsdrah te angeschweiBt, w odurch hohe 
T em peratu r beim  Gliihen, explosionsartiges D urchbrerm en 
und gleichmaBiger W iderstand  fiir den .Z iinder se lbst er- 
zielt werden.

Si c (38). 318 830, vom  28. Septem ber 1918. G a s -
m o t o r e n - F a b r i k  D c u tz  in K ó ln - D e u tz .  Verfahren 
zum Entwdssern der Abgase von Yerbrennungskraftmaschiuen.
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gasleitungcn is t eine dreiwegige 
geschaltet, dic in  einer Stcllung 
gaszufiihrung den M eBbehalter r  
bindung bring t, w odurch die in 
PreBgas śtehende Fliisśigkeit nac 
strom t. In  einer andern  Stell 
riclitim g beidc PrcBgasleitunge 

j - a u i

Die heiBen Abgase, die besonders ais Scliutzgas fu r 
feuergefahrliche Fliissigkeiten vorgesehen sind, sollen nach- 
einander u n te r maBiger V orkiihlung au f einen iiber dem, 
G ebrauchsdruck liegenden D ruck  yerd ich te t, gek iih lt und 
auf den G ebrauchsdruck e n tla s te t werden.

3 5 a  (2). 318 855, v om 10. D ezem ber 1918. W. W e b e r
& Co. G e s e l l s c h a f t  f u r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a h n b a u  in  W ie s b a d e n .  W asserkraftaufzug.

In  zwei nebeneinanderliegenden 
Roliren a, dfe auf der obern Seite 
einen L angsschlitz besitzen, sind 
dcm  Q uerschnitt der R ohre ange- 
paBte Schieber b angeordnet und 
m it H ilfe der durch  den Schlitz d er 
Rolire greifendenStangen d  m it je 
einem Fórdergestell c verbunden.
Die Fórdergestelle laufen auf 
G le isen '/ .  dic uber den  R ohren 
parallel zu ihnen liegen und w erden 
durch  abw echselnd von oben her in 
die beiden R ohre eingcfiihrtes, auf 
die Schieber b w irkendes D ruck  
w asser auf- und  abw arts bewegt.
D er Schlitz d e r R ohre k ann  
durch  das S tah lband  e verdeckt 
werden, das m it den Schiebern 
und dem  Fórdergestell verbunden 
und  zwischen G leitschienen ge- 
fiih rt ist.

81e (38). 318 832, v om 22. A ugust 1916. H e r m a n n  
H o f f m a n n  in  F r a n k f u r t  (Main). Steuerung an Anlagen 
zum  Umfullen von Fliissigkeiten, besonders feuergefa.hr- 
liehen Flussigkeilen. g§

Zwischen den nach dem  L agerbehalter fiir die Fliissig- 
und nach  dem' M eBbehalter fiihrenden PreBschutz-

A bsperrvorrichtung ein- 
AbschluB d er PreB- 

; d e r AuBenluft in  Ver- 
die in dem  L agerbehalter u n te r  

nach  dem  M eBbehalter iiber- 
S tellung verb ińde t die Vor-

— m iteinander, w odurch

die zuviel in  den M eBbehalter eingetretene Fliissigkeits- 
menge aus diesem  nach dem  Lagerkcssel zuriickfallt und 
das tJberfiillrohr sich von F lussigkeit en tlee rt und m it 
PreBgas fiillt.

Biieherschau.
Techuisclies Dciikon und Schaffen. E ine gem einverstand- 

liche E infiihrung in  die Technik. Von D ipl.-Ing. 
Professor G. v . H a n f f s t e n g e l , C harlo ttenburg . 
220 S. m it 153 Abb. B erlin  1920, Ju lius Springer. 
P reis geb. 12 zuziigl. 10%  Teuerungszuschlag.
E in  B uch von eigenartigem  Z uschnitt, das an  gewisse 

englische Lehrbiicher der M echanik-und  der M aschinen- 
lehre erinnert. Dem Leser w erden m it groBer E indringlich- 
keit ohne rechnerische Entw icklungen, aber m it kraftigem  
Appell an seine A uffassungsgabe wichtige L ehren  der 
Technik dargelegt, vor- allem  aus der M echanik, in  ge- 
ringerm  AusmaBe auch aus der E lek triz ita ts- und der 
W arm elehre. D ann wird die A usnutzung d e r  T riebkrafte  
behandelt (W asser- und W arm ekraftm aschinen), ferner 
die A usnutzung des M aterials (sein F estigkeitsverhalten , 
seine B earbeitung), und schliefllich Icg t.d c r  V erfasser im 
A bschnitt »Technische Arbeit« seine A nsichten tiber dereń 
zweckmaBige und  nu tzbringende G esta ltung  an  H and 
von Beispiclen dar.

D er Leser soli darin  eingefiihrt werden, wie der gereifte 
Ingenieur dic b e tra ch te te n  P roblem e ansieh t und anfaBt, 
d am it e r  erkennt, w orauf es ankom m t, besonders auch, 
daB in vielen F allen  A rt und  G esta ltung  der Zwischen- 
glieder des M echanism us -oder der M aschinenanlage ohne 
EinfluB auf das E ndergebnis sind. W as yon den Aus- 
fiihrungen des Verfassers neu ist, verm ag ich n icht 
zu iibersehen. Jedenfalls w erden seine technischen An- 
wendungen des G esetzes der E rh a ltu n g  der. A rbeit se it 
Jah rzehn ten  ge leh rt; allerdings sclieint diese yorziigliche, 
dem  jungen Techniker die Augen fu r Sinn und  W esen des 
w ichtigsten  G esetzes der M echanik scharfende D arstellung 
wenig v e rb re ite t zu sein. Die E lek tro techn ik  wird nu r kurz

behandelt. Auch in diesem  Buche is t versucht worden, 
das W esen des elektrischen S trom es und der elektrischen 
K raftiibe rtragung  durch Vergleich m it einer W asserlcraft- 
anlage zu veranschaulichen. Gewonnen wird dabei wenig, 
besonders wenn d er Verfasser die R uckle itung  des elek
trischen  S trom es beiseite laBt. Tatsachlicli is t iibrigens 
die elektrische S tróm ung die einfachste yon allen, am 
le ichtesten  zu berechnen und zu m essen und am leiclitesten 
durch  den V ersuch zu veranschaulichen. W er zuerst die 
elektrische S tróm ung lcennen gelern t h a t : Parallel- und 
H in tere inanderschaltung  d e r-  W iderstande, Parallel- 
schaltung und H in tere inanderschaltung  der S trom ąuellen, 
KurzschluB usw., h a t eifte vorztigliche Grundlage, um 
andere S tróm ungen zu verstehen , z. B. dic S tróm ung 
der G rubenw etter, die in vielen E inzelheiten  innerlich der 
elektrischen S tróm ung verw and t ist.

E inige W orte mógen folgen, w er das Bucli łesen soli. 
F iir den L aien is t es n u r zu em pfehlen, wenn e r  sta rkę  
Neigung fiir die Technik m itb rin g t. D er jungę Beflissene 
des M aschinenbaues w ird es, w ahrend er noch der 
prak tischen  T atigkeit obliegt, m it Erfolg durcharbeiten . 
D er weniger geschulte T echniker w ird sich freuen, die 
technischen G rundlagen von hóherer W arte , aber m it 
einfachen M itte ln  von neuem  zu b e trach ten . Auch wer 
n ich t M aschinenbau und E lek tro techn ik  b e tre ib t, aber 
m it ihnen verkn iip ft ist, wie der Bergm ann, d er A rch itek t 
usw., w ird sich m it. N.utzen in das W erk hineinlesen.

D r. H o f f m a n n .
Die Lclire von der Knickleśtfgkeil, Eine geordnete D ar

stellung und U ntersucliung der Knick- und Kipperschei- 
nungen m it besonderer Rucksicht auf dic Anwendung.
1. Teil: D e r  g e r a d e ,  n u r  a n  d e n  E n d e n  g e s t i l t z t e  
u n d  b e ł a s t e t e  S ta b . Yon E. E lw i tz ,  beratendem
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Ingenieur iii Dusseldorf. 442 S. m it 300 Abb. und  1 Taf. 
H annover 1919, Kommissionsvcrlag gyon^Gebr. Janecke.
P reis geh. 36 M. , _

Der vorliegende erste Band des grofi angelegten W eikes 
bescliaftigt sieli lediglicli m it der Knickung des geraden 
S tabes ohne Zwischenbelastung. Das ist eine F iage, iibei 
die schon viel Richtiges und Unriclitiges geschrieben worden 
ist aber ein W erk von 442 Seiten dariiber erscheint doch etwas 
sehr reichlicli, besonders wenn es fiir die praktische Vcr- 
wendung bestim m t ist. In  zehn H aup tabschn itten  werden 
behandelt: der gerade S tab  m it versch iedenenE ndbcfesti- 
gungen, die genauere elastische Linie, der Kmckmodul, 
aufierachsig belastete  Stabe. S tabe m  Rahm en, W arme- 
einfliisse, Knicken nach verscluedenen Richtungen, veiandei- 
liches Tragheitsm om ent, und im le tz ten  und um fangreichsten 
A bschnitt gegliederte Stabe, wie Fachw erk- und Rahmen-
stabe verschiedener Form .

Dem  Leser, der sich m it dem  Buche v e rtrau t m achen w , 
stellen sich m anche H indem isse entgegen.- Das W erk ist 
auOerlich sehr uniibersichtlich und ohne das Inhaltsverzeichm s 
nicht zu benutzen. Ęs-fchlen  die O berschnften  am  Kopfe 
der Seiten, die sofort erkennen lassen, von welchem Gegen- 
stande die Rcde ist. Auch die Zwisclienubersclm ften nu zen 
riichts weil sie sich zum groBen Teil bei den einzelnen H aup t
abschnitten  wiederholen. Die Amnerkungcn sind so wcmg 
kenntlich, daB der Verfasśer jedęsm al ausdnicklich bem erken 
m uB: »NB. SchluB d er Anmerkung«. Die Abbildungen liaben 
zu kleine Schrift und konnten dcutlicher sein. Em  feach- unc
Namen.verzeich,nis fehlt.

Inhaltlićh  bringt das W erk nicht das, was man c r w a r t |i  
sollte. A n sta tt aus der groBen Załil der vorhandenen n - 
suchungcn uber Knickung das W escntlicłie darzustcllen 
g ibt der Verfasser fast nur seine eigencn A rbeiten, dereń 
\vertvollster Teil in der H auptsache jedoch Ausarbeitungen 
der Veroffcntlichungen E n g e B e rs  smd. Die 
von EngeBer werden m it R ech t be ton t, und der Veifassei
h a t sich zweifellos ein wirklicM.es Vcrdlcnf  dad^ r* ? e i i  dieseś 

. da(3 er weitere Kreise der Ingem eure auf die A rbeiten dieses
ijroBen S tatikers aufm erksam  m acht. W eniger wird man

Forscher kaum  erw ahnt werden. In  emem ftn d e •
bestim m ten Buche durfte  doch wolil das schone und einfache 
Entw urfsverfahren nacli O s te n fe ld  nw ht fchlen. Dagege'! 
finden sich m ehrfach ziemlich uncrąuK khche Angnffe au 
angesehene Faclileute, die umso weniger beicclitig t smd, 
ais der Verfasser durchaus n icht im m er emwandfrei g 
a rb e ite t h a t. Von gelegentlichen F i i ł d i t i g k ^ n ^ l ^ r t w  
abgesehen w erden; bei der groBen B rcite der D arsteilung 
und der m ehrfachen W iedcrholung derse ben Entwicklungen 
in anderer Form  w erden sie wemg schadhch sein. Aber as 
soli m an dazu sagen,;wenn der Yerfasser m de ', 
grundlegenden Form el des ganzen Buches, dei Eulerschen 
Knickformel, die argsten Schm tzer m a c h t^  L i ui .
(S 31 und 32) den S tab  m it Endgelenken, fu h r t die uniichtige 
Grenzbedingung ein, daB die Tangente m der S tabm itte  der 
S tabsehne parallel b leib t (was fiir Biegungslmien m it emei 
W endepunkt in der M itte falsch ist), erkennt nicht die l e - 
deu tiekeit des arc sin und erlia.lt dalicr nur die un terste  
Knicklast. D a aber allgemein bekann t ist, daB es noch melu 
Knicklasten gibt, so fiigt er die Bem erkung an, daB m an 
auch einen ganzen Bruóhteil der Stablange m die u n te  - 
sucliung einfiihren diirfe; den Beweis dafiir kann er nicht 
fiihren und b leib t ihn auch schuldig. DaB die gerade F onu 
dos S tabes eine Losung ist, und welche B edeutung sie hat, 
erw ahnt er nicht. U nm ittclbar auf diese crstaunliche Leistung 
foleen Angriffe auf zwei verdiente Forscher, yon dereń H  
losfgkeit S  jeder iiberzeugen kann .der d ^ B e g t  
kommenden Yeróffentlichungen w eiter liest ais d e r \e rfa s se  .

tjbrigens lassen die unvollstandige Anfulirung der 1'itel dei
Eulerscheh Arbeiten im Vorwort, bei denen die Haiiptsaclie
felilt und die naclifolgenden Bem erkungen zu den Arbeiten
VOn G ra s h o f  und K r ie m le i  keinen Zweifel daruber,
daB der Vcrfasser die Eulersche A rbeit niemals durchgeselien
hat, was w eiterliin auch aus dem  Buche selbst deutlich genug
hervorgeht. Die Untersuchungen auf den, Seiten 73 bisi 8.1
sind ein M uster dafiir, wie eine einfache Sache darzustcllen
ist um sie móglichst unklar zu m achen. Wic emfach und nm-
fassend h a t  Euler diese Frage behandelt. E s felilt an Rauni,
hier auf'w eitere  E inzelheiten einzugehen. Die spfftern A
schnitte scheinen jedenfalls m it m ehr Liebe durchgearbeitet
zu sein, wenn auch sehr vieł t)berfliissiges gebrach t wird-
D er offenbar sehr fleiBige Yerfasser wurde m ehr eneichen,
wenn er seinen A rbeiten und AuBerungen etw as melir grund-
legende Sttfdien vorangehen lieBe. Das Buch selbst ist jeden-
falls eine beąuem e und sehr emgehende Em fiihning m das
Gebiet, muB aber m it Vorsicbt gebraucht werden.

D o m k ę.

H andbuch des neuen Arbeltsrechls. Die Gesetze und Vcr- 
ordnungen iiber T arifvertrage, Schlichtungsausschusse, 
E instellung, Entlassung, E ntlohnung, A rbeitszeit dei 
A rbeiter und A ngestellten, A rbeitsverm ittlung , E i- 
werbslosenfiirsorge, B e triebsra te , R eichsw irtschaftsra t, 
A rbeitskam m ern im Bergbau, Sozialisicrung, Kohlen- 
und K aliw irtschaft. M it E rlau terungen  und W erter- 
verzeićhnis hrsg. von O berbergrat D r. ju r  W ilhelm 
S c h l i i t e r ,  - rechtskundigem  M itglied des Oberberg- 
am ts in  D ortm und. 5., verm . und  vcrb . Aufl. i i d  
D ortm und 1920, H erm ann Bell m ann. P reis geh. 10 . . 

Naclitrag zum Betricbsriitegcsetz nebst W nldordnung. 
Hrsg. von O berbergrat Dr. ju r. W ilhelm S c l i l u te r ,  
rechtskundigem  M itglied des O berbergam ts ,n  D ort
m und 7 S. D ortm und 1920, H erm ann Bellm ann. ■
Seit dcm  E rscheinen der 4. Aufiage des H andbuches 

im H erbst 19191 h a t  die Fiillc der G esetze, ^ erordnungen, 
B ekanntm aclningen usw. wiederum m cht 
zugenommen. Dem Bedtirfm s seiner Leser dauernd  ube 
den S tand  der Gesetzgebung und R echtsprechung auf 
dem  w ic S g e n  Gebiete des A rbeitsrechts u n te rrich te t zu 
sein, h a t der V erfasser durch  d ie .H erausgabe dieser neuen
Aufiage R echpung gclragen. -Rp+riplwrlte-

An Neuerungen w cist sie vor allem das Bctriebsra. e
' gesetk vom 4. F eb ru a r 1920 m it der, dazu gehongen W ahl-

ordnung auf, ein Gesetz, das fiir unser gesam tes W irt-
schaftsleben von tief e in s c h n c i d e n d e r  B edeutung w erden
wird An w eitern N euerungen seien die je tz t an den An 
fang des B u c h !  gestellten , gegenuber der 4. Aufiage we
sentlich erw eiterten  V orschriften des A rbeitsrechts m  der 
R eichsverfassung hervorgehoben, ferner die y e ro rdnung  
iiber E instellung und E n tlassung  v °n  A rbe item  und  An 
gestellten in der neuen F assung vom 12. F eb ru ar 1920 die 
preuBische V erordnung iiber A rbeitsnachw e^ yom l -  Sc^- 
tem ber 1919 und dic R eichsverordnung uber E rw u b s- 
losenfursorgc vom 26. Ja n u a r 1920. . ,

E ine Wesentliche A nderung h a t  der Anliang erfahren. 
D ie G iundsatze fui die E rrich tung  von B e tn e b sra ten , die 
voriaufige D ienstanw eisung fur den B e tn e b sra t und dic 
A usfiihrungsbestim m ungen zur vorlaufigen D ienstanw ci- 
sung fiir B etriebsra te  haben  infolge der nunm chngen  gesetz-
1 i cli en Regelung der B e triebsra tsfrage ihre B edeutung  yer- 
loren und  sind h i e r  in f o lg e d e s s e n  fortgelas^en worden, an
ih rer Stelle lindćn sich dic Satzungen fur die Z entrai- 
arbcitsgem einschaft der- industriellen und  gewerblichen 
A rbeitgeber und A rbeitnehm er D eutschlands vom 12. e- 
zem ber 1919 :sowie der T arifvertrag  fiir das rhem isch-

i vk1. GUickaut 1919, S. 81G.
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westfalische Stein kohle nrevier voni- 2. F eb ru ar 1920. 
D ie V erordnung uber T arifvertrage, Ą rbeiter- ' und  An-, 
gestelltenausschus.se und  Sehlichtung von A rbeitsstreitig- 
keiten  vom 23. D ezem ber 1918 is t  n u r noch in ih ren  Ab- 
schnitten  I  und I I I  abgedruckt, nachdem  das neue Be- 
triebsra tegesetz den A bschnitt I I , A rbeiter- und An- 
gestellteńausschusse, aufgehoben h a t. U berhaup t sind 
sam thęhe G esetze und V erordnungen in  ilirer heutigen 
giiltigen Fassung wiedergegeben. E ine in einzelnen Ab- 
schn itten  vorgenom m ene A banderung des Inhaltsverzeich- 
nisses (vgl, nam en tlich  die. Zusam m enfaąsung der bis- 
herigen A bschnitte ub er Arbeitsnachweis,.- B edarf an 
Ą rbeitsk ra iten  und F reim achung von A rbeitsstellcn in 
dem  neuen A bschnitt A rbeitsverm ittluhg) erm oglicht e in e ' 
leichte und  klare U bersicht iiber den reichhaltigen Stofi. 
Die ęrheblicb erw eiterten , von ctngehendćr Sachkenntnis 
zeugenden A nm erkungen und k n tisch cn  'B etrach tungen  
tragen  wesentlicli zum V efstandnis des o ft r c c h t schwie- 
rigeu Stoffes bej.

F iir jeden.ais A rbeitgeber oder Arbe.itnehmer-arn W trt- 
schaftsleben B eteiiig ten  is t .das. H andbuch ein unentbebr- 
liches H ilfsm ittel, um sich in den ihn taglich  beschaftigen- 
den F ragen  des A rbeitsrechts, die infolge der Ftille der 
auf diesem G ebiet ergangenen Gesetze und Y erordnungen 
yon Tag zu Tag verw ickelter werden, uberhaup t noch 
zurechtzufinden. Das. B uch sei dah e r auch in.seiner. neuen 
Auflage, die dieser Aufgabe.in vollstcm  MaBe gerecht wird, 
aufs w arm ste cm pfohlen.

.D ie nach  E rscheinen des H andbuches crlassenen Aus- 
fuhrungsbestim m ungen zum  B etriebsriitegesetz, und  zw ar 
die R eichsvcrordnung zur A usftihrung des B etriebsratc- 
gbsetzes vom  24. F eb ru ar 1920, die PreuBische V erordnung 
zur A usfuhrung des B etricbśrategesetzes vom  S. Marz 1920, 
sowie die PreuBischen A usfuhrungsbeśtim m ungen des 
H andelsm inisters zum B etriebsrategesetz vom  3. Marz 1920 
sind  von dem  V erfasser in  einem  N a c h t r a g  verein ig t 
worden. Auch liier erle ich tern  knappe, treffende E r- 
lau terungen  sowie eine den In h a lt  der A usfuhrungs- 
bestim m ungen in  gedrang ter K urze zusam m enfassende 
E in le itung  ein schnelles E indringen in  die neuen Vor- 
schriften . B  u t  z.

Kio Yerfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 191!)
(W eim arer Verfąssung). K urz e r la u te r t und  m it kriti- 
schen H inw eisen verselien von R ech tsanw alt Dr. Georg 
Z ó p h e l ,  M itghed d er N ationalversam m lung und des 
Verfassungsausschusses, Leipzig. 178 S. Berlin 1920,
Industrieyerlag  S p aeth  & Linde. P reis geb. 5 ,BO JC. 
Das g u t a u sg es ta tte te  B uch in der handlichen Form  

der Taschenausgaben en th a lt auBer dem  W ortlau t der 
Reichsverfassung das G esetz iiber die vorlaufige Reichs- 
gew alt vom 10. F eb ruar 1919. Die A nm erkungen zu den 
einzelnen A rtikeln der Yerfassung wollen’ nach  dem  Vor- 
w ort nur dereń  w esentlichen G ćhalt andeuten .

W icd erau lbau  uud S ozia lv crsieh er» n g . Vorschtage zur 
A nderung der' Reichsversicherungsordnung. Von Dr. 
Dr. P au l K a u f m a n n ,  P rasiden ten  des R eichsver«che- 
rungsam ts. 61 Ś, Berliti 1920, Georg Stilke. P reis 
g e h . 4 Jl.
Die Yorschlage des urn’ den Ausbau unsere r Sozial- 

versicherung hochverd ien ten  V erfassers w erden bei der 
bevorstehenden N euregelung der R eichsversicherungs- 
ordnung siclierlich B each tung  finden. D as Buch kann 
deshalb allen B eteiiig ten  angełegentlich em pfohlcn werden.

S ch l.

Zur Bcsprcchung eingcgangcnc Biiclicr.
(Dic S chriftleitung b eh a lt sich eine B esprechung geeigneter 

W erke vor.)
D o e l t e r ,  C .: H andbuch  der M ineralchemie. U n ter Mit- 

w irkung zalilrcicher M itarbeitcr. 4  Bde. 3. Bd. 7. Lfg. 
(Bogen I —10) 160 - S. m it Abb. D resden, Theodor 
Steirikopff. P reis geh. 10 JC.

L u c a s ,  G.: D er Tunnel. Anlage und Bau. Bd. I :  D er 
E n tw urf des T unnelbauw erkcs. 249 S. m i t -533 Abb. 
und  3 Taf. Berlin, W ilhelm E rn s t & Solin. P reis 
geh. 30 JC, geb. 35 JC, puzugl. S o rtim en ter Teuerungs- 
zuschlag. .

S a c h s ,  A rth u r: R epctito rium . der.-G esteińskunde und
L agersta tten lehre  (Salze, Kohlen, Erze). 52 ,S. Leipzig, 
F ran z  D euticke. • ~

— ,— : R epetito rium  der allgęm einen und  spezięllen Ge
ologie. 14 S. Leipzig, F ran z  D euticke.

W erft und Reedcrei. Z eitschrift fiir Ścliiffbau und Scliiff- 
falirt, W erftindustrie , S trom - u n d  H afenbau . Organ 
der Schiffbautechnischen Gesell.sęliaft und des I ia n -  
delsschiff-Korm en-Ausschusses. H rsg. von E. F o e r s te r ,  
H am burg . E rschcin t 24 m ai jahrlich . .1. Jg . H . 1 
vom  15. Ja n u a r , H. 2 vom 29. J a n u a r  1920. Berlin, 
Ju lius Springer. P reis y ie rte ljąh rlich  8,50 M.

D isseitationen.
E n z w e i le r ,  M ax: Die G rundw asserabsenkungsm ethode 

in ih rer A nw endung auf den U nterw assertunnelbau  
u n te r besonderer Bcrucksichtigung der GroB-Berliner 
V erhaltnisse. (Teclmische Hochschule. C harlottenburg) 
55 S. m it Abb. und  Taf.

K r o h e r ,  R ichard : Yersuche iiber S trom ungen in s ta rk  
erw eiterten  K ailalen. (Teclmische H ochschule Berlin)
88 S. m it 77 Abb.

M .u lle r, F riedrich : U ber die E rm ittlu n g  des T em peratu r- 
verlaufes von schnellstróm cnden Gasen oder D am pfen 
bei E xpansion in e in e r  Laval-D iise. (Technische Iloch- 

. schule Berlin) 24 S. m it 31 Abb.
W re  d e  n , R ichard : Y o rlau ferund  E n ts te h en  der K am m er- 

schleuse, ihre W urdigung und  W eiterentw icklung. 
E ine kritisch-technisch-historische Theorie des »Wie« 
der E n ts teh u n g  und . E ntw icklung  der Kammer* 
schleuse — ais' B eitrag  zur Geschichte der Technik. 
(Technische H ochschule H annover) 47 S. m it 24 Abb. 
Berlin, Ju liu s Springer,

Zeitschriftenschau.
(Eine E rk larung  d er h ie ru n te r  vorkom m enden Abkiir- 
zungen von Z eitschriften tite ln  ist nebst Angabe des Er-
scheinungsortes, N am ens des Iierausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 yeroffentlicht. * b ed eu te t T ext- 

oder TafelabbikUingen.)

M ineralogie und Geologie.

D ie  A s p h a l t l a g e r s t a t t e n  D a lm a t i e n s .  Von 
K erner. Bergb. u. H u tte  1 Marz. S. 61/3. D ie Manmg- 
faltigkeit dieser L ag e rs ta tten  nach  dem Alter,, der petro- 

. graphischen B eschaffenheit, der G estait, der S tru k tu r 
und  dem  chem ischen Y erhalten. Y erbreitungsw eise 'und 
E ntstehung  der Lager. B isher geringe Erfolge des Ab- 
baues, dessen W iederaufnahm e versuch t w erden soli te .

Bergbautccłuiik.
T h e  a p p l i c a t i o i i s  of- f e r r o - c o n c r e t e  in  m in e s .  

Yon G ueritte. T rans. Engl. In s t. F ebr. S. 184/205*.
B eschreibung einer groBern' Zahl ' aus E isenbeton  vor-

• \
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wiegend uber Tage ausgefiihrter Anlagen auf S teinkohlen- 
zechen u n te r  Hinweis auf die Vorziige dieser Bauausfiih- 
rungen.

D ie  B e r g t e c h n ik  im  'M in e n k r ie g .  ’ Von Heyer. 
Braunk. 13. M arz. S. 663/70*. Allgemeine D urcbfuhrung 
des Minenkrieges. Technische A usfuhrung der Minier- 
arbeiten  • und der Sprengungen, besonders in  lockern 
Gebirgsschichten.

D ie  S p r e n g u n g  m i t  f l i i s s ig e r  L u f t  o b e r t a g s  
u n d  u n t e r t a g s .  Von Feuchtinger. (Forts.) Bergb. u. 
H u tte . 1. Marz. S. 65/9*. D ie Ausfuhrung von Spren
gungen in  S teinbriichen, und zwar im anstehenden Ge
stein sowie von frei aufliegenden Blócken ohne Bohrloch 
und durch Bohrlochschiisse. (Forts. f.)

U b e r  d ie  B e s t im m u n g  d e r  L a d e -  o d e r  W a r te -  
z e i t  b e im  S p r e n g e n  m i t  f l i is s ig e m  S a u e r s to f f .  
Von Bergm ann. Bergb. u. 'H u tte . -1. Marz. S. 63/5*1 
Bericht uber die bei der E infiihrung des Sprengluft- 
verfahrens am  steirischen Erzberg angestellten  Versuche, 
aus denen sich ergeben h a t, wie wichtig die richtige Be- 
messung der W artezeit, d. h. der Zwischenzeit von der 
E ntnahm e der Sprengluftpatronc aus dem  TauchgefaB 
bis zur Explosion fiir dereń  W irkung ist.

E in e  n e u e  F ó r d e r w a g e n r e in ig u n g s m a s c h in e .  
Techn. BI. 13. Marz. S. 77/9*. Beschreibung der von 
der G ew erkschaft E isenhu tte  W estfalia gebauten  M a
schine.

G e w in n u n g  u n d  V e r w e r tu n g  m in d e r w e r t i g e r  
B r e n n s to f f e .  . Von W irth . 'Ą:Z. d. Ing. 13. Marz. 
S. 245/8*. B eschreibung des Ganges einer Steinkohlen- 
aufbereitung u n te r  besonderer Beriicksiclitigung der dabei 
gewonnenen m inderw ertigen Erzeugnisse wię S taub- und 
Schlam m kohlen. (Forts. f.)

M il l in g  p l a n t  o f  t h e  A la s k a - G a s t i n e a u  M i
n in g  Co. Von Daveler. CKem. M etali. Eng. 25. Febr. 
S. 361/6*. Beschreibung einer A ufbereitungsanlage zur 
V erarbeitung sehr geringhaltiger Golderze u n te r  Mit- 
teilung der dam it erzielten  Ergebnisse und der Kosten.

D am p fk esse l- und M asch incnw esen .

Z u r  B e r e c h n u n g  g e w o lb t e r  B o d e n  f i i r  R a u c h -  
r o h r e n k e s s e l .  Von R eichelt. D in g l.J . 6 Marz. S. 51/2*. 
Besprechung der bisher ublichen Berechnungsweise und 
h ierm it zusam m enhangender Fragen.

E in  K o h l e n s a u r e s c h r e i b e r  o h n e  A b s o r p t io n s -  
m i t t e l .  Von Viehoff. J . Gasbel. 6. Marz. S. 155/7*. 
Beschreibung der au f d er W echselw irkung zwischen D ichte 
und Zahigkeit beruhendeh  V orrichtung von Sommer, die 
eine B estim m ung der K ohlensaure im R auchgas ohne 
Zuhilfenahm e einer chem ischen R eak tion  erm óglicht.

Z u r  f e u e r t e c h n i s c h e n  " O b e rw a c h u n g d e s  D a m p f-  
k e s s e lb e t r i e b e s .  Von Seufert. Techn. BI. 13. Marz. 
S. 79*. Beschreibung einer neuen V orrichtung zur selbst
ta tigen  Aufzeichnung des K ohlensauregehalts der Abgase.

D ie  V e r lu s t e  d u r c h  U n d i c h t h ę i t  in  N ie d e r -  
d r u c k le i t u n g e n .  Yon Berlow itz und Jasse. (SchluB.) 
Z. d. Ing. 13. Marz. S. 258/60*. Beiśpiele zur E rlau te rung  
des B erechnungsverfahrens. B estim m ung d er Spalt- 
b re iten . ■

W a rm e s c .h u tz .  Bergb. 11. Marz. S. 205/8. Auf- 
zahlung der verschiedenen W arm eschutzstoffe. D urch 
sachgemaCe Anweridung von W arm eschu tzm itte ln  zu er- 
zielende D am pfersparnisse. Besprechung der w ichtigsten 
W arm eschutzm itte l.
■ . V e r p u f f u n g s m o t o r e n  m i t  S ie d e k i ih lu n g  f iir  
S c h w e r ó lb e t r i e b .  Techn. BI. 13. M arz. S. 73/5*.

N achteile der K iihlung m il schwach gektihltem  W asser 
und Vorziige der Siedekiihlung. B eschreibung eines Ver- 
fahrens zur Anwendung der Siedekiihlung bei jed er Motor- 
belastung. (SchluB f.)

U b e r  R ie m e n  u n d  S p a n n r o l l e n .  Von Bender. 
(SchluB.) Z. d. Ing. 13. Marz. S. 254/7*. B esprechung 
einer Reilie von Beispielen fiir Spannrollengetriebe.

E lek tro tech n ik .

E in e  n e u e  S c h a l tu n g  z u r  U m f o rm u n g  v o n  
Z w e ip h a s e n -  in  D r e ip l i a s e n - W e c h s e l s t r o m  u n d  
u m g e k e h r t .  Von Sachs. E l. u. Masch. 7. Marz. S. 105/9*. 

A n  H and von B erechnungen durchgefiihrte Besprechung 
der neuen Schaltung, bei der die U m form ung m it Hilfe 
eines norm alen D reiphasentransform ators m it passender 
Bewicklung erlolgt.

E in e  n e u e  T h o m s o n s c h e  B r i ic k e  f i ir  r a u h e  
B e t r ie b e .  Von W ern er/ El. u. Masch. 7. Marz. 
S. 109 /11*. B eschreibung d er Briicke, die keine Stópsel- 
urid S chalterkon tak te  en th a lt, und der m it ihr ausge- 
fiihrten Messungen.

%

H u tten w esen , C liem lscho T ech n o lo g ie , Chem ie und P h ysik .

D ie  A u f b e r e i tu n g  v o n  e i s e n h a l t ig e m  S c h u t t  
in  d e n  . G ie B e re ie n , Von H erm anns. (SchluB.) 
GieBerei. 7. Marz. S. 39/40. Vorteile der A ufbereitung 
hinsichtlich gleichzeitiger W iedergewinnung sonstiger Ab- 
fallstoffe neben dem  E isen. A ngaben uber verschiedene 
die B etriebssichcrheit elek trom agnetischer Anlagen be- 
treffende P unk te . B etrach tungen  hinsichtlich der W irt
schaftlichkeit von S chuttaufbereitungsanlagen.

Z u r  G e s c h ic h te  d e r  K g l. E is e n g ie B e r e i  zu 
B e r l in .  Von M artell. (SchluB.) GieBerei. 7. Marz. 
S. 40/3. Die kiinstlerischen Erfolge der GieBerei in der 
Zeit zwischen 1828 und  1835. D ie E ntw icklung des W erkes. 
von 1836 ab  bis zu seiner im Jalire  1873 verfiigten Auf- 
iósung.

Z u r  T o r f f r a g e .  Von Krum biegel. B raunk. 13. M arz. 
S. { 671/2. K urze allgem eine B e trach tungen  iiber die 
W irtschaftlichkeit d e r Torfgewinnung.

B e r t z i t .  Von Philipp. Bergb. 4. Marz. S. 181/i!. 
Kurze Besprechung des B ertzitverfahrens, m it dessen Hilfe 
Abfallholz, Torf, B raunkohle u. dgl. nach  Zerteilung in 
kleine Stiicke bei T em peratu ren  von 250 bis 270° in 
Brennstoffe verw andelt w erden, die m ehr ais einen doppelt 
so hohen H eizw ert wie die entsprechenden Ausgangsstoffe 
haben.

A u s b e u t e v e r s u c h  im  G r o B b e t r ie b  v o n  r u m a -  
n is c h e m  R o h o l  »Moreni<(. Von R osner und F lorian . 
Petroleum . 9. Marz. S. 725/6. Zusam m enstellung von 
Ergebnissen, die bei der D estilla tion  des Rohols, der 
R ektifikation  des Rohbenzins, der D estilla tion  des P e tro K  
destillates und den Analysen der O ldestillate e rh a lten  
worden sind.

F a b r i k a t i o n  v o n  O l a u s  S c h ie f e rn .  Von Singer. 
(SchluB.) Petro leum . 9. Marz. S. 728/31. A ngaben 
uber verschiedene aus den Schiefern erha ltene Stoffe und 
Zusam m enfassung der in  dem  A ufsatz m itg e te ilten  E r
gebnisse.

D ie  g a s f o r m ig e n  B r e n n s t o f f e  in  d e n  J a h r e n  
1917 -1 9 1 9 . Von B ertelsm ann. (Forts.) Chem.-Ztg. 
13. Marz. S. 217/9. Zusam m enstellung d er V eroffent- 
licliungen iiber W assergas, Ólgas, L euchtgaś, Gaserzeu- 
gungsofen, G askuhlung, . S taubabscheidung sowie Gas- 
waschung und -absaugung. (Forts. f.)
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A n i n v e s t i g a t i o n  o f  a  d e p o s i t  o f  s o l id  
p a . r a f f in - w a x  ( p e n ta c o n ta n e ,  C50 H 10J) f o u n d  in  
L a n c a s h i r e  c o a l. Von S in n a tt und B arash . Trans. 
Engl, In st. Febr. S. 163/4. Beschreibung der U n te r
suchung eines Paraffins aus S teinkohle und M ittcilung der 
Ergebnisse.

G csetzgeb un g uud Y crw altu ng.

D e r  G e b r a u c h s m u s t e r s c h u tz .  Von Berger. 
Techn. BI. 13. M arz, S. 80/2. N achteile des Gebrauchs- 
m usters gegenuber ciem P a te n t in rech tlicher H yisicht.

Y o lk sw irtselia tt und S ta tlstik .

D ie  K o n j u n k t u r  d e s  B e n z i n m a r k te s .  Von 
G stera lann . (Forts.) P etro leum . 9. Marz. S. 726/7*. 
D ie Benzinpreise in R um anien, RuBland, A ustralien  und 
der Siidafrikanischen tln ión . (Forts. f.)

D a s  T a y l o r s y s t e m .  Von N eum ann. Bergb. ll.M arz .
S. 208/9. B e trach tungen  iiber die allgem einen Vorziige 
des Taylorsysteins.

Y erkohrs- un d  Y erladew esen .

W a g g o n k ip p e r  b e im  E ń t l a d ą n  v o n  K o h le n ,  
E r z e n  u sw . Von Grem pe. Bergb. 4. Marz. S. 182/4*. 
Vorteile der m echanisclien E inrichtungen. zum K ippen  der 
Eisenbahnw agen. Beschreibung eines Eisenbahnw agen- 
kippers.

V erseh icdeiies.

A le c t u r e  o n  m i n e r 's  n y s ta g m u s .  Von Lle- • 
wellyn. T rans. Engl. In s t. F ebr. S. 167/75. B eschreibung 
des A ugenzitterns der Bergleute. H aufigkeit der K rank- 
heit und dam it vcrbundene N achteile. U rsachcn des 
A ugenzitterns und Y orbeugungsm ittel dagegen.

Personalien.
O bertragen  w orden i s t :
dem  B ergw erksdirektor des PreuBischen und  Braun- 

schweigischen Gem einschaftsbergw erkes am  Ram m elsberg 
bei Goslar, O berbergrat W o lf f ,  die Stelle des D irektors 
der Salinę zu D iirrenberg,

dem  B ergw erksdirektor O berbergrat F a h n d r i c l i  yon 
dem  Steinkohlenbergw erk H einitz bei Saarbrucken- die 
L e itu n g  der neu errich teten  K ohlenw irtschaftsstelle Biele- 
feld,

dem  B ergitispektor B o e h m  von dem selben S tein
kohlenbergw erk die L eitung  der K ohlenw irtschaftsstelle 
H agen (W estf.).

Der Bergassessor F u l d n e r ,  bisher bei dem  Stein
kohlenbergw erk G erhard bei Saarbrucken, is t der K ohlen
w irtschaftsstelle Bięlefeld a is  R eferen t iiberwiesen worden.

B eurlaub t w orden sind:
d er B erginspektor B o d i fć e  von dem  S teinkohlenberg

werk K onig bei Saarbrucken in den D ienst des Reichs- 
kom m issars fiir die K ohlenyerteilung,

der Bergassessor K r a m e r '  vom  15.- M arz ab  ai 
1 y2  Ja h re  zur U bernahm c einer Stelle als^B ergw erk 
d irek to r d er G ew erkschaft Saclisen-W eim ar zu U nte 
breizbach (R hón),

der B ergassessor T r e i s  auf 6’ M onate zum Reich 
schatżm inisterium ,

der B ergassessor W is s e lm a n n ' vom 15.. Marz ab  ai
1 J ah r zur U beriiahm e einer Stellung bei der Gewerkscha 
Sachsen in  Heeflen (W estf.).

Dem  B erginspektor R o s s e n b e c k  von dem  Steii 
kóhlenbergw erk R cden bei Saarbrucken is t die nac; 
gesuchte E n tlassung  aus dem preuBischen Ś taa tsd ien  
erte ilt worden.

Die Bergreferendare F riedrich  W e d d in g  (Beż. Clau 
t.hal), H ans H u b a c h  (Bez. Bonn), Bruno S c h w a g e  
H ans L o h m a n n  und  M ax G r o to w s k y  (Bez. H all 
sind zu Bergassessoren e rn a n n t worden.

D er B ergassessor D ipl.-Ing. D r.-Ing . G i l l i t z e r  is t a 
B ergw erksdirektor und L eiter der Berginspektion I I I  b  
der M ansfeldschen K upferschiefer bauenden Gewerkscha 
in Eisleben angeste llt Worden:

D er B ergingenieur D r.-Iiig. P ie p e i ',  b isher w irtschaf 
licher u n d ' sozialpolitischer R eferen t des M agdeburg 
B raunkohlen-B ergbau-V ereins E. V. zu M agdeburg, i 
zum G eschaftsfiihrer dieses Vereins bestellt worden. ’ 

A ngestellt w orden sind:
der D iplom -Bergingenieur B e r t r a n d  a is  D irektion 

assis ten t auf dem  Steinkohlenbergw erk L a H ouve : 
Kreuzwald (Lothr.),

der D iplohi-Bergingenieur B runo G e b h a r d t  ais B 
triebsd irek to r der G ew erkschaft Silesia-Louis, Brau 
kohlen werke zu P riebus (Schles.),

der D iplom -Bergingenieur G r i i s s n e r ,  b isher Ingeniei 
in der A bteilung E rzaufbereitung  des K rupp-G rusoi 
werkes zu M agdeburg, ais H ilfsreferen t fiir E isenerzw ir 
schaft im R eichsw irtschaftsm inisterium ,

der D iplom -Bergingenieur v. L e h m a n n  ais D irektion  
assisten t der W erksdirektion M aricngrube der Anliali 
schen Kohlen w erke zu Senftenberg (Lausitz),

der D iplom -Bergingenieur P a p e n c o r d t  ais V órstar 
der B onner C ham otte- und T onw arenfabrik , A.G. : 
H angelar bei Beuel,

der D iplom -B ergingenieur R ic k e -n , b isher Assistei 
an der Technischen H ochschule Aachen, ais H ilfsarbeit 
bei der H au p tyerw altung  der Bergweirksgesellschaft He 
m ann m. b. H . zu B ork (W estf.).'

G estorben:
am 1C. Miirz in Eisleben der B erg ra t Dr. phil. D r.-In  

e. h. K arl V o g e ls a n g ,  Ober-Berg- und H iittend irek ti 
der M ansfeldschen K upferschiefer bauenden Gewerkschai 
im  A lter von 53 Jah ren ,

am  24. Marz- in  D ortm und  der O berbergam tsniarl 
selieider a. D. B erg ra t H einrich  B i m l e r  im A ite rv c  
78 Jah ren . •


