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Dem Verein wurde auf der

Internationalen Ausstellung für Unfallverhütung, Gewerbehygiene 
und Arbeiterwohlfahrt, Budapest 1907

nach dem einstimmigen Vorschläge des Preisgerichts für 

Förderung der Unfallverhütung die

Goldene Staatsmedaille

zuerkannt.



Verhandlungen
der

14. Hauptversammlung
des

Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
in Kiel

vom 25. bis 28. August 1907.



Anwesend sind:
1. Als Gäste: der Präsident des Reichsversicherungs

amtes Herr Geh. Ober-Regierungsrat Dr. K a u f m a n n 
Berlin, Herr Dr. L e o n h a r t ,  Mitglied des Reichstages, 
Kiel, Herr Gewerberat N i e m a n n  - Kiel, Herr Gewerbe
assessor W  e n z e l -K ie l ,  Herr Gewerbereferendar P a s c h -  
Kiel, Herr Regierungsrat K o l b e -  Gross-Lichterfelde, Herr 
Kommerzienrat W  e i n m a n n , Vorsitzender der Steinbr.- 
B.-G. Solnhofen, Herr Kommerzienrat K o l b -  Bayreuth, 
Herr Direktor M e r z - Heidelberg, Herr Direktor S ib  e r -  
Bredow, HerrSteinbruchbesitzer S ch m id t-D resd en , Herr 
Verwaltungsdirektor T h o m a s - Mainz, Herr Dipl.-Ing. 
F. R e i c h a r d t s  - Hamburg, Herr A l b .  T h i e r b a c h ,  
Hamburgische Baugewerks-B.-G. Kiel, Herr Brauereidi
rektor B a r d e n h e w e r -  Kiel, Herr Regierungsassessor 
S a c k -  Kiel.

2. Die Ehrenmitglieder des Vereins: Herr Geheimer 
Regierungsrat Prof. C. H a r t m a n n  - Berlin, Herr In
genieur K. S p e c h t  - Berlin.

3. Die Mitglieder, H err: A l b r e c h t  - Charlotten bürg, 
B a u e r - Mannheim, B e h r - Berlin, B is c h o f -D r e s d e n ,  
Dr. B r a m k a m p  - Köln, D e i t e r s  - Mainz, D r e s s l e r -  
Zwickau, E l t e n -  Barmen, Dr. E i s e n t r ä g e r  - Char
lottenburg, F e ld m a n n -E s c h e r s h e im , F l e i s c h m a n n 
Nürnberg, F r e u d e n b e r g  - Essen, F r e y s t e d t -  Han
nover, G a r y -  G ross-Lichterfelde, G e r s t e i n  - Hagen, 
G r e v e - Remscheid, 0 . G u n d e r l o c h  - Mainz, F . G u n -  
d e r l  o c h - Berlin, H e r r m a n n -G u b e n ,  v o n  H o e s l i n -  
Karlsruhe, H ö v e r m a n n -H am bu rg , H o f f m a n n -  Ber
lin, H o l t z h a u s e n  - Chemnitz, H o m e  - Berlin, H ü 11- 
Berlin , K a p p e s - D üsseldorf, K e 11 n e r - Friedenau, 
K i e s 1 e r - Leipzig, K o c h - Charlottenburg, K o l l e w e -  
Cöln, K ü 1 p - Berlin, K u m b r u c h  - Hagen, K r a m p f 
Karlsruhe, K u n z e -  D resden , Dr. L ö b n e r - Leipzig, 
M e y e r - Hamburg, M üli lh  an  - H agen, M ü l 1 e r - Frank
furt, N e b e l-M a in z , N o t t e b o h m - Saarbrücken, P f a f f -  
Chemnitz, P o g g e n p  o hl  - Cöln, P o p p -N ü rnberg , R i e t -  
k ö 11 e r - Hagen, R o t t s i e p e r  - Bösdorf-Leipzig, R u -  
b a r t h - Breslau, S c h a u b -  Stuttgart, S c h a e f e r -  Leipzig, 
S c h ir m e r -M ü n c h e n , S c h in d le r -B e r l in , v. S e e b a c h 
Leipzig, S e id  e 1-B erlin , S i c k e 1 -M .-Gladbach, S i 1 b e r - 
Mainz, S ö 11 i n g e r -H a lle  a. S., S p i e 1 m a n n - Breslau, 
S t ö p e 1 - Heidelberg, S t u m p f - E s s e n ,  Dr.  T r z e c i o k -  
Berlin , U h r  i g  - Karlsruhe, U r b a n -  Charlottenburg, 
W a l t h e r -  Hamburg, Z a c h a r i a s  - Remscheid.

1. S i t z u n g  a m 26. A u g u s t  1907.

Der Vorsitzende Professor Gary eröffnet die Sitzung 
9 1/* Uhr, begrüsst die erschienenen Mitglieder und Gäste 
und bittet den Schriftführer zu Punkt 1 der Tagesordnung 
den Vorstandsbericht, der gedruckt vorliegt, zu verlesen.

Herr F r e y s t e d t  liest:

„Die Zahl der Mitglieder hat sich im verflossenen 
Vereinsjahre um 7 vermehrt. Neu eingetreten sind im 
Laufe des Jahres 12 Mitglieder, ausgeschieden 5, davon 
die Herren Hosemann und Zimmermann durch den Tod. 
Diesen beiden Herren ist in der Vereinszeitschrift ein 
Nachruf gewidmet worden, und an ihren Gräbern hat 
der Verein je einen Kranz niedergelegt. Er wird den 
entschlafenen Kollegen ein dankbares und treues An
denken bewahren. Dem am 4. Februar 1907 verstorbe
nen ersten Präsidenten des Reichsversicherungsamtes 
Herrn B ö d i c k e r ,  hat der Verein in der Zeitschrift 
ebenfalls einen Nachruf gewidmet. Auch an dieser 
Stelle soll noch der Trauer um das Hinscheiden dieses 
trefflichen Mannes Ausdruck gegeben werden.“

Der Vorsitzende hebt hervor, welch schweren Verlust 
der Verein durch das Hinscheiden der Genannten erlitten 
hat, erwähnt nochmals mit warmen Worten des Dankes 
das hohe Interesse, welches die beiden verstorbenen Präsi
denten des Reichsversicherungsamtes stets dem Verein 
entgegengebracht haben und bittet die Versammlung, sich 
zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen zu erheben.

"•Das geschieht.

Herr F r e y s t e d t  liest:

„Neu eingetreten sind folgende Herren:
1. B e r g e r ,  Max, Dipl-.Ing., Techn. Aufsichtsbeamter 

der Sekt. II der Schles. Eisen- u. Stahl-B.G., 
Königshütte.

2. B e r n a u ,  C., Techn. Aufsichtsbeamter der Rhei
nisch-Westfälischen Baugewerks-B.G., Düsseldorf, 
Thornstrasse 15.

3. C a r s t . e n s ,  Ernst, Fabrikbesitzer, Nürnberg.
4. D e f r e n ,  J., Techn. Aufsichtsbeamter der Land-

u. Forstwirtschafts-B.G., Speyer, Bahnhofstr. 15 d.
5. G r e v e ,  Fritz, Ing., Techn. Aufs.-B. der Sekt. V 

der Maschinenbau- u. Kleineisenindustrie-ß.G., 
Remscheid, Alleestr. 49.

6. H a g e n ,  Rob., Ing., Techn. Aufs.-B. der Fleischerei- 
B.G. Mainz.

7. H e r r m a n n , R., Techn. Aufs.-B. der Leder-B.G., 
Guben, Frankfurterstr. 39/40.

8. H o r n & , Wilhelm, Techn. Aufs.-B. der Schmiede- 
B.G., Berlin S.W. 48, Friedrichstr. 218/1.

9. R i e t k ö t t e r ,  G., Zivilingenieur, Techn. Aufs.-B. 
der Nordd.-Metall-B.G., Hagen i. W .

10. S e i d e l ,  Carl, Techn. Aufs.-B. der B.G. der Fein
mechanik, Berlin N.W., Thomasiusstr. 5.

11. S t ü b i n g ,  H., Ing., Techn. Aufs.-Beamter der nord- 
westl. Eisen- u. Stahl-B.G. Hannover, Fundstr. 1 a.

12. S t u m p f ,  H., Ing., Techn. Aufs.-Beamter der 
Rhein.-Westfäl. Hütten- u. Walzwerks-B.G. Essen 
a. Ruhr.“
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V o r s itz e n d e r : Inzwischen ist noch Herr Ingenieur 
R o l a n d  M a r t e n s  - Mannheim, technischer Aufsichts
beamter der Nahrungsmittel-B.-G. dem Verein beigetreten 
sodass der Mitglieder-Bestand zur Zeit 151 gegen 143 
im Vorjahre beträgt.

Herr F r e y s t e d t  liest:
„Dem Vorsitzenden der Schlesisch-Posenschen-Bau- 

gewerksberufsgenossenschaft sind Satzungen und Mit
gliederverzeichnis mit der Bitte übermittelt worden, 
den Aufsichtsbeamten dieser Genossenschaft den Bei
tritt zum Verein zu ermöglichen. Bescheid darauf ist 
nicht eingegangen.

Der Vorstand hielt am 8 . November 1906 in Berlin 
eine Sitzung ab, bei der über anderweitige Regelung 
der Berichterstattung über Hauptversammlung und 
Gruppensitzungen verhandelt wurde. Um eine schnel
lere Berichterstattung zu ermöglichen, wurde beschlos
sen, in Zukunft zu den Verhandlungen einen besoldeten 
Protokollführer hinzuzuziehen.

Der Vorstand verhandelte eingehend über Mass- 
regeln, die zu ergreifen sind, um das geistige Leben 
im Verein anzuregen. Die beschlossenen Massregeln 
eignen sich nicht für die öffentliche Wiedergabe, ihre 
Erfolge werden aber hoffentlich in Zukunft sich günstig 
bemerkbar machen.“ •

Der V o r s i t z e n d e  ist der Ansicht, dass die zu erwar
tenden Vorträge beweisen würden, ob die Bemühungen des 
Vorstandes von Erfolg gekrönt waren.

Herr F r e y s t e d t  liest: 1
. „Am 28. Februar 1907 hat bei Gelegenheit des Stif

tungsfestes eine zweite Vorstandssitzung in Berlin statt
gefunden, in der beschlossen wurde, die Feier des 
Stiftungsfestes wegen zu geringer Beteiligung in Zukunft 
zu unterlassen. Dagegen soll nach wie vor im März 
eine Vorstandssitzung einberufen werden.

Der Vorstand hat ausserdem beschlossen, im Laufe 
der Zeit eine Sammlung bildlicher Darstellungen vor- 
schriftsmässig geschützter Arbeitsmaschinen anzulegen. 
Da mehrere B.G. B.G. damit bereits v.orangegangen 
sind, einige im Begriff stehen, auf diesem W ege zu fol
gen, wird hoffentlich mit der Zeit ein schätzbares Ma
terial Zusam m enkom m en, welches den Mitgliedern zur 
Information zur Verfügung gestellt werden kann.

Von einem Mitgliede ging der Antrag ein, den 
Termin der Hauptversammlung mit Rücksicht auf die 
in W est- und Süddeutschland anders wie in Nord
deutschland fallenden grossen Ferien ausserhalb der 
Zeit vom 9. August bis 17. September zu legen. Der 
Vorstand hat sich mit der Frage eingehend befasst, 
aber nicht geglaubt, den Antrag der Hauptversamm
lung unterbreiten zu sollen, weil der Verlegung der 
Hauptversammlung auf das Frühjahr oder auf den Spät
herbst erhebliche Bedenken entgegenstehen, und die 
Monate Mai bis Juli als diejenigen, in denen die meisten 
Mitglieder ihrer Revisionstätigkeit obliegen müssen, 
überhaupt ausser Betracht bleiben.

Im Zusammenhang mit der Vorstandssitzung am 
8. November 1906 ist dem neuernannten Ehrenmitgliede 
des Vereins, Herrn Carl Specht, in Gegenwart des Ehren

mitgliedes, Herrn Geh. Regierungsrat Professor C. Hart
mann und der Herren Bütow, Freystedt, Gary und Dr. 
Löbner das Ehrendiplom überreicht worden. Im Ge
werblich-Technischen Ratgeber ist seinerzeit hierüber 
berichtet.

Auch im verflossenen Berichtsjahre haben mehrere 
B.G. B.G. ihr Interesse an dem Gedeihen der Vereins
zeitschrift durch grössere Zuwendungen bewiesen, wofür 
ihnen auch an dieser Stelle der Dank des Vereins aus
gesprochen sei. Es waren die folgenden: 
Sächsisch-Thüringische Eisen- und Stahl-

B.G. L e i p z i g .................................Mark 100,—
Berufsgen. der Musikinstrumenten - In

dustrie, L e i p z i g ........................... Mark 50,—
Brauerei- und Mälzerei-B.G., Frankfurt Mark 200,—
Lederindustrie-B.G., M ainz......................Mark 50,—
Papiermacher-B.G., Mainz . . . . . Mark 50,—
Süddeutsche Eisen- u. Stahl-B.G., Mainz Mark 50,— 
Glas-Berufsgenossenschaft, Berlin . . Mark 50,—
Steinbruchs-B.G., Charlottenburg. . . Mark 200,—
Süddeutsche Textil-B.G., Augsburg . . Mark 100,-—“

Da während der Verlesung des Jahresberichtes der 
Herr Präsident Dr. K a u f m a n n  im Saale erscheint, wird 
auf weitere Verlesung verzichtet und der Jahresbericht 
wie folgt zur Kenntnis genommen.

Am 4. Dezember 1906 hat der Vorsitzende dem Prä
sidenten des Reichs-Versicherungsamtes, Herrn Geh. Ober
regierungsrat Dr. Kaufmann einen Besuch abgestattet. Bei 
dieser Gelegenheit hat der Herr Präsident ausgesprochen, 
welchen grossen Wert er den berufsgenossenschaftlichen 
Bestrebungen auf Unfallverhütung beimisst, und dass er 
bei dem Weiterausbau dieser Bestrebungen auf die Mit
arbeit, des Vereins rechnet. Inzwischen hat der Herr 
Präsident selbst an mehreren Betriebsrevisionen in ver
schiedenen Teilen des Reiches und bei verschiedenen Be
rufsgenossenschaften teil genommen und auch bei diesen 
Gelegenheiten wiederholt betont, dass er der Unfallver
hütung sein besonderes Interesse entgegenbringt.

Der Verein erhielt Kenntnis von der Bildung einer 
ständigen Ausstellungskommission für die deutsche In
dustrie, und hat diese Kommission darauf aufmerksam 
gemacht, wie wenig Rücksicht ungeachtet der Bestre
bungen der deutschen berufsgenossenschaftlichen und staat
lichen Aufsicht zur Unfallverhütung in den meisten Aus
stellungen auf zweckentsprechenden Schutz des Personals 
und des Publikums vor den Gefahren bewegter Maschinen
teile und dergl. genommen wird. Der Vorstand hat an
geregt, mit Rücksicht auf die erwähnten Gefahren und 
auf die Haftpflicht der Aussteller bei zukünftigen Aus
stellungen der Frage der Unfallverhütungsmassnahmen 
grössere Berücksichtigung angedeihen zu lassen. Die 
ständige Ausstellungskommission für die deutsche In
dustrie, Berlin W., Linkstr. 25, hat für diese Anregung 
gedankt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass ihr 
in dieser Angelegenheit der sachverständige Bat des Ver
eins deutscher Revisions-Ingenieure zur Seite stehen wird.

Dieselbe Ausstellungskommission hat späterhin den 
Vorsitzenden auf Veranlassung des Reiehsamtes des Inneren 
zu einer Besprechung über die internationale Ausstellung

I
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für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiter-Wohl
fahrt in Budapest 1907 eingeladen, die am 12. Juni d. J. 
im Reichsamt des Inneren stattfand. Der Vorsitzende 
hat an der Sitzung teilgenommen und den an die betei
ligten Kreiso gerichteten Aufruf mit unterzeichnet. Es 
besteht die Absicht, in dieser Ausstellung eine besondere 
deutsche Gruppe zu bilden. An der Spitze des Arbeits
ausschusses stehen die Herren Geh. Regierungs-Rat Pro
fessor C. Hartmann und Professor Albrecht.

Der Verein wird auf der Ausstellung mit seinen 
Schriften vertreten sein *).

Der internationale Verband der Dampf kessel-Über
wachungsvereine hat den Verein zu seiner vom 17.— 19. 
November 1906 in Mailand abgehaltenen 36. Delegierten- 
und Ingenieurversammlung eingeladen. Die Vertretung 
hatte freundlichst Herr Bütow übernommen.

Der Zentralverband der preussischen Dampfkessel
Überwachungsvereine hat zu seiner 24. ordentlichen V or
standsversammlung in Berlin am 1. Juni d. J. eingeladen. 
Da der Vorsitzende erkrankt und von den übrigen Ver
einsmitgliedern niemand in Berlin anwesend war, hat der 
Verein nicht vertreten werden können.

Der Deutsch-Österreichische Fremdenverkehrsverein 
bot den Mitgliedern des Vereins die kostenlose Mitglied
schaft an. Da indessen die Satzungen wenig durchsichtig 
waren, hat der Vorstand geglaubt, dieses Anerbieten ab
lehnen zu müssen.

In der 7. Hauptversammlung des deutschen Verbandes 
für die Materialprüfungen der Technik in Nürnberg ist 
der Verein durch den Vorsitzenden vertreten gewesen, 
der u. a. über Versuche zur Bestimmung der Wetterbe
ständigkeit der natürlichen Bausteine berichtete.

Das Protokoll der 12. Hauptversammlung in Dessau 
ist den zu der Versammlung eingeladenen Gästen sowie 
denjenigen Berufsgenossenschaften übermittelt worden, 
die ihr Interesse an der Zeitschrift „Gewerblich-Tech
nischer Ratgeber“ und an den Vereinsbestrebungen be
kundet haben. Hierfür sind eine Anzahl Dankschreiben 
eingegangen.

Leider hat sich der Druck des Protokolles wiederum 
sehr verzögert, weil einige Herren mit dem Manuskript 
ihrer Vorträge im Rückstände waren. In diesem Jahre 
sind Vorkehrungen getroffen, um eine schnellere Bericht
erstattung zu ermöglichen.

Der Verlag von „Kirchhoffs technische Blätter“ bat 
um kurzen Bericht über die Versammlungen des Vereins 
und die dort gehaltenen Vorträge. Dem Verlag ist der 
Abdruck der Berichte aus der Vereins-Zeitschrift gestattet 
worden.

Der wissenschaftliche Zentral-Verein „Humbold-Aka- 
demie“ übersandte dem Verein sein Programm und ein 
Verzeichnis der gesamten Vorträge. Auf diese Vorträge 
sind die Mitglieder in der Vereinszeitschrift besonders 
aufmerksam gemacht worden.

Das Stiftungsfest des Vereins wurde in üblicher 
W eise am 28. Februar 1907 im Hotel „Norddeutscher

*) Die Versammlung hat ihre Zustimmung zur Beschickung 
der Ausstellung nachträglich erteilt. Dem Vereine ist durch die Jury 
der Ausstellung die „goldene Staats-Medaille“ verliehen worden.

Hof“ zu Berlin gefeiert. Die Beteiligung war eine ver
hältnismässig rege. Auch beide Ehrenmitglieder nahmen 
mit ihren Gattinnen an der kleinen Feier teil.

Die westliche Gruppe des Vereins hat am 6. Mai 
d. J. zu Aachen eine von 12 Mitgliedern besuchte Ver
sammlung abgehalten, deren Sitzungsprotokoll allen Ver
einsmitgliedern im Druck zugegangen ist.

Die Berliner Gruppe hielt von Oktober 1906 bis 
März 1907 regelmässige Sitzungen ab, die sich eines guten 
Zuspruches erfreuten. Für die Sommermonate ist eine 
Vereinbarung innerhalb der Gruppe dahin getroffen, dass 
an jedem dritten Donnerstag des Monats im Restaurant 
„Alt-Bayern“ ein Staitimtisch die in Berlin anwesenden 
Mitglieder vereint.

W egen Bildung einer Süddeutschen Gruppe hat der 
Vorstand mit Herrn Ingenieur Gumbart in München ver
handelt. Die Verhandlungen, haben indessen zu keinem 
Ziele geführt.

Anfang Mai d. J. trat Verlag und Schriftleitung der 
Zeitschrift „Gewerblich-Technischer Ratgeber“ mit dem 
Wunsche an den Vorstand heran, der Zeitschrift einen 
anderen, den neuzeitlichen Anforderungen besser ent
sprechenden Titel zu geben, wobei indessen ausdrücklich 
hervorgehoben wurde, dass die Zeitschrift unter dem 
neuen Titel „Sozial-Technik“ als neue Folge der Zeit
schrift Gewerblich-Technischer Ratgeber und inhaltlich im 
wesentlichen unverändert erscheint. Mit Rundschreiben 
vom 29. Mai 1907 ist den Mitgliedern unter Beifolge 
eines neuen Titelblattes hiervon Kenntnis gegeben. Auf 
dieses Rundschreiben sind nur vier Äusserungen einge
gangen. Zwei davon erklärten ihr volles Einverständnis 
mit der Titeländerung, eine empfiehlt, die Sache vor die 
Hauptversammlung zu bringen, also zu vertagen, und die 
vierte hält die Änderung des Titels in „Sozial-Technik“ 
für wenig glücklich und nicht empfehlenswert. Hiernach 
schien es nicht angezeigt, von Vereins wegen Einspruch 
gegen die beabsichtigte Titeländerung zu erheben, insbe
sondere, da sich Verleger und Redakteur von dieser 
Änderung ein grösseres Interesse der technischen Welt 
versprechen. Ob diese Erwartungen zutreffen werden, 
msss die Zeit lehren. Die Mitglieder werden sich daran 
gewöhnen müssen, die gewohnten Initialen G. T. R. durch 
die Buchstaben S. T. zu ersetzen.

Als Geschenk für die Bücherei gingen e in :
Berichte des Zentralverbandes der preussischen Dampf

kessel-Überwachungsvereine 1905/06. Dampfkessel-Über
wachungsverein, Frankfurt a. O.

Sonderabdruck aus den Mitteilungen aus dem Kgl. 
Materialprüfungsamt, Gr. Lichterfelde-West. 1906. Jahres
bericht des Amtes 1905/06. _

Protokoll der 12. Vorstands-Versammlung und Proto
koll der 7. Hauptversammlung des Deutschen Verbandes 
für die Materialprüfungen der Technik.

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der
B.G. der Feinmechanik für. das Jahr 1906.

Verwaltungsbericht der See-Berufsgenossenschaft so
wie der Versicherungsanstalt derselben für das Geschäfts
jahr 1906.

Jahres-Bericht des Dampfkessel-Überwachungs-Ver-
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eins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu 
Essen a. d. Ruhr. Siebentes Geschäftsjahr — 1. April 
1906 bis 31. März 1907.

Ausserdem sind einige Geschäftskataloge der Bücherei 
einverleibt worden.

Den Einsendern sei der Dank des Vereins ausge
sprochen. —

Einige minder wichtige Eingänge sind in diesem Be
richte unerwähnt geblieben.

Um die Vorbereitungen zu der 14. Hauptversamm
lung in Kiel haben sich Herr Brauereidirektor Bardenhewer, 
Herr Marinebaurat Lösche und die Mitglieder Herren Behr 
und Hoffmann bemüht. Den Herren sei gedankt.

Nach Erledigung des ersten Punktes der. Tagesord
nung begrüsste der Vorsitzende den Herrn Präsidenten 
des Reichs - Versicherungsamtes und Herrn Geheimrat 
H a r t m a n n ,  wie auch den Herrn Gewerberat N i e - 
m a n n  aus Kiel und gab der Freude Ausdruck, dass die 
Herren ihre kostbare Zeit opferten, um den Verhand
lungen des Vereins beizuwohnen und der Hoffnung, dass 
sie durch die geplanten Vorträge nicht enttäuscht wer
den möchten.

Herr P r ä s i d e n t  Dr. K a u f m a n n  führt in seiner 
Ansprache u. a. folgendes aus. Er messe den berufs
genossenschaftlichen Bestrebungen auf Unfallverhütung 
den grössten Wert bei und rechne bei, der Durchführung 
der U.V. auch auf die techn. Aufsichtsbeamten. Um sich 
persönlich von der Durchführung dieser Bestrebungen und 
von der Wirkung der U.V. zu überzeugen, habe er bereits 
unter Begleitung von techn. Aufsichtsbeamten an Betriebs
revisionen in den verschiedenen Teilen des Reiches teil
genommen, wobei er viel Gutes gesehen habe und auch 
manches, was besser sein müsse. Den Ausbau und die 
Durchführung der U.V. zu fördern, erachtet er für seine 
besondere Pflicht. Soweit die Bestrebungen des Vereins 
in dieser Richtung lägen, würden die Mitglieder jederzeit 
auf seine Unterstützung rechnen können. Er beabsichtige 
zu diesem Zwecke auch die techn. Aufsichtsbeamten zu 
gelegener Zeit nach Berlin zu Konferenzen zusammen zu 
berufen, um die unfallverhütungstechnischen Arbeiten der 
techn. Aufsichtsbeamten und ihre bei den Revisionen ge
sammelten Erfahrungen fruchtbringend für die Allgemein
heit zu verwerten. Der Verein habe in seinen Schriften 
schon manches geleistet und auch ein eigenes Organ in 
der jetzt „Sozial-Technik“ genannten Zeitschrift gegründet, 
die seines Wissens die einzige deutsche Spezialzeitschrift 
auf dem Gebiete der gesamten berufsgenossenschaftlichen 
Unfallverhütung sei. Ferner würden von den techn. Auf
sichtsbeamten alljährlich Jahresberichte erstattet, in denen 
manches Wertvolle enthalten sei. Es liege daher in seiner 
Absicht, die Jahresberichte der techn. Aufsichtsbeamten 
in ähnlicher Weise wie die Jahresberichte der Gewerbe
inspektoren amtlich zusammenfassen zu lassen. Der Ver
such dazu sei bereits gemacht worden, sei bis jetzt aber 
an der Ungleichheit der Berichte gescheitert. Er erwarte 
deshalb, dass die techn. Aufsichtsbeamten auch auf diesen 
Punkt ihre besondere Aufmerksamkeit richten, sodass der 
Gesamtbericht des Reichs-Versicherungsamts eine der Sache

und dem Ansehen der B.G. wie des R.V.A. würdige, so
wie der Bedeutung des Instituts der technischen Aufsichts
beamten förderliche Gestalt erhalten könnte. Für die Ent
wickelung der Unfallverhütungsmassnahmen sei es auch 
wertvoll, dass der Verein auf seinen Jahresversammlungen 
in gegenseitigen Austausch über die unfalltechnischen Er
fahrungen trete. Er (der Präsident) wolle durch sein Er
scheinen auf der Jahresversammlung.beweisen, dass er 
dem Verein sowohl wie dem Stande der techn. Aufsichts
beamten aufrichtige Sympathie entgegenbringe.

Herr Geh. R. R. Prof. H a r t m a n n  besprach hierauf 
zwei neuere Anordnungen des Reichs-Versicherungsamts, 
die von der grössten Bedeutung für die technischen Auf
sichtsbeamten, ihre Stellung und Tätigkeit seien. Die 
neuerdings mehrfach vorgenommene gemeinsame Besichti
gung von Betrieben durch Mitglieder des Amts und tech
nische Aufsichtsbeamte bezwecke die Information der Mit
glieder des Amts über die Eigenart und neuere Ausführungs
formen von Betrieben, über die in diesen auftretenden Ge
fahren und vorhandenen Mittel zur Beseitigung derselben, 
über die Durchführung und etwa notwendige Änderung 
der Unfallverhütungsvorschriften und über die Tätigkeit 
der Aufsichtsbeamten, die Art ihres Vorgehens und ihre 
Befähigung zur Überwachung der Betriebe. Die dabei 
gewonnenen Erfahrungen kommen den technischen Auf
sichtsbeamten und ihrer Wirksamkeit zu gute. Das ge
meinsame Auftreten- von Mitgliedern des Amts und Auf
sichtsbeamten stärke die Stellung der letzteren gegenüber 
den Betriebsunternehmern. Diesen werde dadurch die 
Wichtigkeit der Unfallverhütungsmassnahmen und die Be
deutung, welche das Reichs-Versicherungsamt ihrer Durch
führung beilegt, dargetan. Auch der Austausch der bei 
den gemeinsamen Besichtigungen gemachten Beobachtungen 
sei für die Aufsichtsbeamten von grossem Wert und müsse 
ihnen willkommen sein. Die zweite Anordnung betreffe die 
Veröffentlichung der von den Berufsgenossenschaften über 
die Tätigkeit der Aufsichtsbeamten dem Reichs-Versiche
rungsamt zu erstattenden Jahresberichte. Schon vor Jahren 
war eine solche Veröffentlichung geplant, sie scheiterte 
an der Ungleichartigkeit der Berichte und daran, dass eine 
grössere Zahl von Berufsgenossenschaften damals noch keine 
Aufsichtsbeamten beschäftigte. Nachdem aber die Zahl der 
Aufsichtsbeamten wesentlich erhöht, die Durchtührung der 
Unfallverhütungsvorschriften verbessert worden sei, müssen 
nun die bei der Betriebsüberwachung gewonnenen Erfah
rungen weiteren Kreisen bekannt gegeben und dadurch 
mehr als bisher nutzbar gemacht werden. Die von Herrn 
Präsidenten Dr. Kaufmann nunmehr beabsichtigte Ver
öffentlichung der Jahresberichte sei im Interesse der Aus
gestaltung der Unfallverhütungsmassnahmen und der Ent
wickelung des Instituts der technischen Aufsichtsbeamten 
sehr zu begrüssen. Jedoch könne das Reichs-Versicherungs
amt eine solche Herausgabe der Berichte nur dann vor
nehmen, wenn diese inhaltsreich seien und sich nicht, wie 
bisher noch vielfach der Fall, bloss auf allgemeine Redens
arten beschränken. Der veröffentlichte Sammelbericht 
müsse den Vergleich mit den Jahresberichten der staat
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten nicht nur aushalten, son
dern ein weit grösseres Material über Unfallverhütung als
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diese bringen. Denn die staatliche Gewerbeaufsicht hat zahl
reiche andere Aufgaben zu erfüllen als die berufsgenossen
schaftliche Betriebsüberwachung und die Durchführung der 
Unfallverhütungsmassnahmen. Wenn die berufsgenossen
schaftlichen Aufsichtsbeamten gute, inhaltreiche Berichte 
liefern, wie es erwartet werden kann und muss, dann wird 
die Veröffentlichung grossen Segen stiften und weite Kreise 
von dem Wert der berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütungsfürsorge überzeugen.

Herr Gewerberat N i e m a n n - K i e l  dankt für die ihm 
gewordene Einladung, betont die Notwendigkeit des Zu- 
sammenarbeitens aller auf dem Gebiete der Unfallver
hütung — einer Erfahrungswissenschaft — tätigen Per
sonen und gibt seiner Freude Ausdruck, dass es ihm mög
lich gemacht ist, mit den techn. Aufsichtsbeamten der Be
rufsgenossenschaften persönlich in Fühlung zu treten.

Hierauf wird in den Verhandlungen fortgefahren.
Der V o r s  i tz e n d e  kommt noch einmal auf die Bil

dung örtlicher Gruppen innerhalb des Vereins zurück, die 
er für sehr erwünscht hält.

Es ist im Vorstande wiederholt der Wunsch laut ge
worden, eine süddeutsche Gruppe des Vereins zu bilden. 
Die mit einigen bayrischen Herren angeknüpften Ver
handlungen sind ergebnislos verlaufen. Der Vorsitzende 
richtet an die süddeutschen Herren die Bitte, die Bildung 
einer süddeutschen Gruppe in die Hand zu nehmen. Aus 
der Mitte der Versammlung wird die Bildung einer Gruppe 
im Osten, mit dem Sitz in Breslau, angeregt. Beide Vor
schläge werden angenommen und sollen weiter verfolgt 
werden.

Der V o r s i t z e n d e  macht dann einige Änderungen 
und Ergänzungen der Tagesordnung bekannt und gibt dem 
Bedauern Ausdruck, dass der von Herrn Braune zuge
sagte Vortrag ausfallen müsse, da Herr Braune erkrankt 
sei und nach Hause reisen musste.

Der V o r s i t z e  n d e erklärt ferner, dass er, falls die 
Zeit ausreiehe, den Fall der Zugehörigkeit gleichartiger, 
zuweilen sogar benachbarter Betriebe zu verschiedenen Be
rufsgenossenschaften und die daraus sich ergebenden Unzu
träglichkeiten zur Besprechung bringen werde, um zu hören, 
ob denn in verschiedenen Berufsgenossenschaften sich nach 
dieser Richtung hin Missstände herausgestellt hätten*).

Hierauf wird in die Verhandlung über den Punkt 2 
der Tagesordnung eingetreten:
2. Z w e i  J a h r z e h n t e  b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 

l i c h e r  U n f a l l v e r h ü t u n g :
E r f o l g e  und f e r n e r e  Z i e l e .  (M it L i c h t b i l d e r n . )

Herr Professor G a r y  teilt mit, der Vorstand mache 
hiermit zum ersten Male den Versuch, eine Reihe von 
Vorträgen auf die Tagesordnung zu setzen, für die den 
Vortragenden bestimmte Dispositionen gegeben und nur 
beschränkte Zeit für ihre Ausführungen bewilligt worden 
ist. Der Vorstand gewährt jedem Vortrage 20 Minuten 
Dauer, damit in aller Kürze das besonders wichtige Ma
terial zum Vortrage komme und Zeit für die Besprechung 
übrig bleibe.

*) Aus Zeitmangel konnte die Besprechung nicht stattfinden, 
sie ist aber für das nächste Jahr in Aussicht genommen.

Der Vorsitzende bittet die Herren Referenten, nach 
Möglichkeit diese Zeit innehalten zu wollen.

Über den Grundgedanken, der die Vorträge zeitigte, 
führt der Vorsitzende folgendes aus: Es wird beabsich
tigt, in einer Reihe zusammenhängender Referate über 
die Einrichtungen zur Unfallverhütung an bestimmten, 
besonders gefährlichen oder weit verbreiteten Maschinen 
oder Arbeitstätigkeiten einzelner Industriezweige ein Bild 
von den Erfolgen zu geben, die die berufsgenossenschaft
liche Unfallfürsorge im Laufe der verflossenen Jahre ge
zeitigt hat. Dabei sollte gezeigt werden, wie die be
treffende Maschine oder der Arbeitsraum oder die Arbeits
tätigkeit früher beschaffen war und wie sie jetzt unfall
sicherer, zweckmässiger, nutzbringender gestaltet ist.

Soweit es möglich ist, sollte nachgewiesen werden, 
in welcher Weise mit der Handlichkeit der Maschine ihre 
Leistungsfähigkeit zugenommen hat. Inwieweit etwa 
die Hygiene des Fabriksaales verbessert und wie etwa 
sonst die Industrie durch die veränderte Form der Maschine 
oder die Arbeitsweise beeinflusst worden ist. Besonderen 
Wert legte der Vorsitzende darauf, dass nicht nur nach
träglich angebrachte Schutzgitter, Bleche usw. gezeigt 
werden, sondern der Einfluss des Wunsches nach unfall
sicherer Gestaltung der ganzen Maschine durch veränderte 
Formgebung des Gestells usw. deutlich erkennbar wird; 
falls es möglich ist, sollte auch die Verminderung der 
Unfälle durch die Verbesserung der Arbeitsweise zahlen- 
mässig nachgewiesen werden.

Die folgende Disposition wurde den Rednern mit der 
Bitte um möglichste Einhaltung zur Verfügung gestellt.

D i s p o s i t i o n .

Einleitung: Kurzer Überblick über die Industrie, der 
die Beispiele entnommen sind.

a) Hinweis auf die Bedeutung der Maschine oder der 
Arbeitsweise für die Industrie.
1. Mit Rücksicht auf die Erzeugnisse.
2. Mit Rücksicht auf die Unfallgefahren.

b) Alte Form der Maschine, alte Arbeitsweise, Mängel 
und Schäden.

c) Neue Form der Maschine, neue Arbeitsweise, Vor
züge des Neuen vor dem Alten.
1. Mit Rücksicht auf die Erzeugnisse.
2. Mit Rücksicht auf Zeit- oder Arbeitsersparnis.
8. Mit Rücksicht auf die Verminderung der Un

fallgefahr oder Verbesserung der Hygiene.
d) Hinweis auf etwa noch weiter wünschenswerte 

Verbesserungen.
e) So weit möglich kurze Statistik oder graphische 

Darstellung.
Schlussbetrachtung. ■

Herr Dr. jur. L ö b n e r  - Leipzig, Direktor der Sächs. 
Textil-B.G. hob in seiner E i n f ü h r u n g  hervor, wie 
besonders dankbar die Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften ist, soweit sie die Verhütung von Unfällen 
zum Zwecke hat. Er benannte die Gründe, warum den
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Berufsgenossenschaften die Befugnis eingeräumt ward, für 
ihre Mitglieder Vorschriften über die von ihnen zur V er
hütung von Unfällen zu treffenden Einrichtungen zu er
lassen, und gab an der Hand der Reichstagsverhandlungen 
und der Motive v. J. 1884 die Grundzüge der alsdann 
zum Gesetz gewordenen Bestimmungen betr. die Schaffung 
und Gestaltung der Unfallverhütungsvorschriften an.

Zwei Hauptgruppen der Unfallverhütungsvorschriften 
sind zu unterscheiden:

1. solche, welche die Betriebsunternehmer binden,
2. solche, welche die Versicherten zur Beobachtung 

gewisser Vorsichtsmassregeln verpflichten.
Die hier speziell interessierenden Vorschriften 

zu 1 . zerfallen in «
a) Vorschriften, welche die Einrichtung der Be

triebsanlagen als solche betreffen (allgemeine 
oder spezielle Vorschriften),

b) Vorschriften, welche den Unternehmer zur Aus
rüstung der Arbeiter mit gewissen Schutzmitteln 
verpflichten oder Verhaltungsmassregeln aufer
legen.

Die Organe zur Durchführung und Überwachung der 
Unfallverhütung waren nach dem Gesetz von 1884 die „Be
auftragten“ , ihre Aufgaben waren im § 82 des U.V.G. vom 
Jahre 1884 festgelegt.

Redner schildert die Entwickelung des Aufsichts
dienstes bis zum G.U.V.G. vom Jahre 1900 (s. die Tabelle), 
speziell auch die Tätigkeit des R.V.A. zur Förderung und 
Durchführung der Unfallverhütung (Rundschreiben des 
R.V.A. vom 18. April 1886 und vom 18. Dezember 1886). 
Er gibt eine Darstellung von der Behandlung der Frage 
der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung in den 
Vorberatungen des G.U.V.G. durch die Reichstagskom
mission und hebt die Entstehungsgeschichte der Fassung 
der §§ 112 und 119 des G.U.V.G. hervor, insbesondere die 
Trennung der bis dahin vom Beauftragten wahrgenom
menen zweifachen Aufgabe — Überwachung der Betriebe 
und Prüfung der Lohnnachweisungen —  durch Über
weisung der ersteren Tätigkeit an technisch gebildete Be
amte, „technische Aufsichtsbeamte“ .

Hieran wurden geknüpft Mitteilungen über die Ent
wickelung, welche die berufsgenossenschaftliche Unfall
verhütung und die Überwachung der Durchführung der 
betr. Vorschriften durch die technischen Aufsichtsbeamten 
unter dem G.U.V.G. seit 1900 genommen hat. Es geschah 
dies nach den Geschäftsberichten des R.V.A., und über den 
Umfang der Revisionstätigkeit nach den Jahresberichten der 
technischen Aufsichtsbeamten (s. Tabelle). Rücksichtlich 
der tatsächlichen Ergebnisse und der ferneren Ziele der 
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung nahm Redner 
eingehend Bezug auf die im Aufträge des R.V.A. bear
beitete Schrift: „Die deutsche Arbeiterversicherung als 
soziale Einrichtung,“ dritter Abschnitt „Unfallverhütung 
und Arbeitshygiene“ (von Geheimen Regierungsrat Prof. 
K. Hartmann).

Die Ausführungen des Redners wurden durch Über
sichten A , B und C erläutert, die zur Verteilung kamen.

A. Beauftragte. (§ 82 U.V.G. von 1884.)

Jahr
Stellenzahl Personenzahl Zahl der beteiligten 

ß.G.
der Beauftragten gew erb 

liche
landw irt
schaftliche

1887 56 45 21
1888 117 95 39
1889 141 119 41 l
1890 148 129 41 2
1891 155 146 43 2
1892 158 145 43 1
1893 170 151 44 2
1894 173 154 45 2
1895 210 192 47 3
1896 206 192 50 2
1897 212 198 52 2
1898 216 200 52 2
1899 224 208 53 3
1900 238 218 53 3

B. Technische Aufsichtsbeamte. (§ 119 G.U.V.G. v. 1900.)
1901 139 122 47
1902 151 134 49
1903 217 201 56
1904 250 235 59
1905 268 251 60
1906 286 265 61

C. Bewirkte Revisionen nach den Jahresberichten über 
die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten.
Berichte liegen vor:

190»
v o n  56 g e w e r b 1. B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  

m i t 514 303 B e t r i e b e n .
B e t r i e b s revisionen in 109653 =  21 °/o Betrieben, 
überdem L o h n b u c h revisionen in 36 288 Betrieben.
217 techn. Aufsichtsbeamte leisteten 25009 Revisionstage. 
Davon entfallen 14 119 Tage auf Betriebsüberwachung,

3 532 „ „ Lohnbuchrevision,
4 667 „ „ be i de  Tätigkeiten,
2 691 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger u. dergl.
1 9 0 4

v o n  58 g e w e r b l .  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
m i t 538 673 B e t r i e b e n .

(Schmiede-B.G. fehlt, weil erst vom 15. Dezember 1904 
an Beamter tätig.)

B e t r i e b s  revisionen in 121 540 =  23,5 %  Betrieben, 
überdem L o h n b u c h  revisionen in 44 093 Betrieben. 
Von 250 techn. Aufsichtsbeamten leisteten 210 Beamte 

29 119 Revisionstage (es fehlen 39 Beamte der See-B.G. 
+  1 der Schmiede-B.G.)

Davon entfallen 16 136 Tage auf Betriebsüberwachung,
3 825 „ „ Lohnbuchrevision,
5 324 „ „ b e id e  Tätigkeiten,
3 834 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger usw.
1905

v o n  61 g e wr e r b 1. B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
m i t  622 718 B e t r i e b e n .
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B e t r i e b s  revisionen in 163 13Ö =  26,2 %  Betrieben, 
überdem L o h n b u c h revisionen in 63 701 Betrieben. 
Von 275 techn. Aufsichtsbeamten leisteten 236 Beamte 

35 777 Revisionstage (es fehlen 38 Beamte der See-B.G. 
+  1 ostdeutsche Binnen-Schiffahrt-B.G.).

Davon entfallen 19 679 Tage auf B etriebsrevision,
6 040 „ „ Lohnbuchrevision ,
5 004 „ „ b e id e  Tätigkeiten,
5 054 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger u. dergl.

Schliesslich erörtert der Redner die Rundschreiben 
des R.V.A. vom 31. Januar 1907 und 18. Februar 1907.

Das erste betrifft die Teilnahme von technischen Mit
gliedern des R.V.A. an den Betriebsrevisionen der tech
nischen Aufsichtsbeamten.

Redner äussert gegen diese Absicht Bedenken wegen 
der erwachsenden Steigerung der Haftpflichtgefahr für die 
Betriebsunternehmer und nimmt dabei Bezug auf seine 
vorjährigen Ausführungen und seinen Artikel „Die Ver
sicherung der Gefahr aus Betriebsrevisionen“ (Deutsche 
Versicherten-Zeitung, Leipzig 1906).

Das zweite Rundschreiben betrifft die Veröffentlichung 
der Berichte der technischen Aufsichtsbeamten durch das 
R.V.A.

Redner glaubt, auf die Gefahr der Schädigung der 
Interessen der Betriebsunternehmer hinweisen zu müssen, 
auch auf eventuelle Schädigung der Berufsgenossenschaf
ten, wenn unvorsichtige Berichterstattung das Vertrauen 
in die Verschwiegenheit der technischen Aufsichtsbeamten 
erschüttern könnte. Die Forderung: „ V o r s i c h t ! “ dass 
nichts ohne Genehmigung des Betriebsunternehmers pu
bliziert wird, sei wegen der durch des Reichsversicherungs
amts Veröffentlichungsabsicht gesteigerten Verantwort
lichkeit der technischen Aufsichtsbeamten und der Ge
nossenschaftsvorstände unbedingt zu stellen.

Redner schliesst seine Ausführungen mit dem Hinweis:
Es ist eifrig gearbeitet worden auf dom Gebiete der 

Unfallverhütung eingedenk des W ortes: „Es ist besser 
Unfälle zu verhüten, als zu entschädigen.“

Und man ist vorwärts gekommen in dieser Arbeit 
auf allen Linien!

Herr Prof. Gar y  stattet dem Redner den Dank der Ver
sammlung ab und bittet um Wortmeldungen zur Aussprache.

Herr Prof. Dr. K a u f m a n n  erwidert auf die Aus
führungen in kurzen Worten, dass er, obwohl durchgängig 
sympathisch den Ausführungen des Vorredners gegenüber
stehend, doch davor warnen möchte, die Berichte der Auf
sichtsbeamten aus Furcht vor Verletzung von Betriebs
geheimnissen gar zu ängstlich abzufassen. Es solle viel
mehr jeder Aufsichtsbeamte frei seine Meinung äussern 
und seine Berichte den jeweiligen tatsächlichen Verhält
nissen entsprechend abfassen, das Reichs-Versicherungsamt 
werde schon bei etwaigen Veröffentlichungen die Verletzung 
von Betriebsgeheimnissen zu vermeiden wissen.

Herr B a u e r  spricht sich in ähnlicher Weise aus und 
kann die absolute Wahrung sogenannter Betriebsgeheim
nisse nicht für so wertvoll halten, dass darunter die Ob
jektivität der Berichte leiden müsste.

Herr G e r s t e i n  - Hagen.
Meine Herren! Unser Gast, der Herr Königliche Ge

werberat aus Kiel hat heute die 'Notwendigkeit hervor
gehoben, dass alle zur Durchführung der Unfallverhütung 
berufenen Beamten von Zeit zu Zeit zusammentreten, um 
ihre Erfahrungen auszutauschen, gegenseitig voneinander 
zu lernen, und das so Erlernte zum Besten der Allge
meinheit zu verwerten. Herr Dr. Löbner hat diesen Punkt 
in seinem Referate nicht weiter erörtert und doch darf 
das in dieser Richtung Geschehene bei einem der Öffent
lichkeit unterbreiteten Berichte über die seit 1885 in 
Deutschland erfolgten Bemühungen zur Unfallverhütung 
nicht unerwähnt bleiben. Ich will hauptsächlich zwei 
Punkte hervorheben.

Der erste betrifft den Austausch der Erfahrungen auf 
den Unfallverhütungs - Ausstellungen. Eine Sonderaus
stellung für Fahrstuhl-Sicherungen fand im Jahre 1887 
in Chemnitz aus Veranlassung eines Unfalls statt, der in 
Gegenwart S. M. des Königs von Sachsen bei dem Be
suche einer Fabrik vorgekommen war. Ich habe die Aus
stellung zufällig an dem Tage besucht, an welchem die 
Preiskommission die Einrichtungen prüfte. Ein Herr, der 
eine Fangvorrichtung ausgestellt hatte, löste die Verbin
dung zwischen Seil und Fahrstuhl, die Schutzvorrichtung 
versagte völlig, der Fahrstuhl fiel hinunter und der Aus
steller verschwand. M. H., wenn wir heute nach zwanzig 
Jahren bessere Sicherheitsvorrichtungen an Fahrstühlen 
haben, so ist das wohl den auf jener Ausstellung ge
gebenen Anregungen und dem fortwährenden Drängen 
der Behörden und Berufsgenossenschaften zu danken.

Dann kam im Jahre 1889 die grosse Unfallverhütungs
ausstellung am Lehrter Bahnhof in Berlin, die zum ersten 
Male alte Erfahrungen und neuere Gedanken in über
sichtlicher Weise vorführte. Ich habe damals der Preis
kommission angehört und habe deshalb Gelegenheit ge
habt, alles eingehend zu studieren. Ich glaube, wir können 
mit Stolz sagen, dass Deutschland damals der. ganzen 
industriellen Welt den Weg für eine wirksame Unfall
verhütung gezeigt hat. Auch die späteren Gewerbeaus
stellungen zu Berlin, Düsseldorf, Nürnberg und eine Spezial
ausstellung zu Frankfurt legten W ert darauf, die auf diesem 
Gebiete erzielten Neuerungen besonders hervorzuheben.

Schliesslich haben wir jetzt in Charlottenburg die 
mit Reichsmitteln errichtete Dauerausstellung, in welcher 
jede neue Unfallverhütungs-Vorrichtung zur Kenntnis wei
ter Interessenten-Kreise gebracht werden kann, und aus 
der wir wohl alle manche wertvolle Anregung mit nach 
Hause genommen haben.

Der zweite Punkt betrifft die Unfallverhütungs-Vor
schriften. Unser Herr Vorsitzender hat bereits erwähnt, 
wie misslich es für die Unternehmer ist, wenn gleich
artigen Betrieben nach verschiedenen Gesichtspunkten 
Einrichtungen vorgeschrieben werden. Diesen Ubelstand 
hat man bereits früher empfunden und zwar handelte es 
sich dabei einerseits um verschiedene Ansichten zwischen 
den einzelnen Berufsgenossenschaften unter sich, und an
dererseits um solche zwischen den letzteren und der staat
lichen Gewerbeaufsicht oder den Kesselrevisionsvereinen. 
Es wurden aus dieser Veranlassung sogenannte Normal-

2
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Unfallverhütungs-Vorschriften ausgearbeitet, leider nicht 
von den sämtlichen Berufsgenossenschaften gemeinschaft
lich, sondern vom Verbände der deutschen Berufsgenossen
schaften für sich und ebenso von den Eisen- und Stahl-Berufs- 
genossenscliaften. In der Kommission der ersteren war der 
Oberingenieur des Berliner Kesselrevisionsvereins und ein 
preussischer Regierungs- und Gewerberat mit verschiede
nen Berufsgenossenschaftsbeamten tätig, in der Kommission 
der letzteren sassen Vertreter der Unternehmer und Be
auftragte. Der Zufall fügte es, dass einzelne Mitglieder, 
darunter auch ich, in beide Kommissionen gewählt waren 
und dass über manche Bestimmungen, über die in der einen 
Kommission nach langen Beratungen Beschlüsse gefasst 
waren, in der anderen bereits formulierte Vorschläge ge
macht werden konnten. Die darauf folgenden Haupt
versammlungen der beiden grossen Verbände boten weitere 
Gelegenheit zum eingehenden Austausch der Erfahrungen 
und Ansichten über Unfallverhütung. M. H., die so zu
stande gekommenen Normal-Vorschriften sind vielleicht 
zu früh in Vergessenheit geraten und es dürfte eine 
dankbare Aufgabe unseres Vereins sein, eine Neubear
beitung und Erweiterung unter Berücksichtigung der 
neueren Erfahrungen und Erfindungen vorzunehmen.

M. H. Diese beiden Punkte wollte ich hier zur Er
örterung bringen, weil sie meines Erachtens bei einem 
Berichte über die berufsgenossenschaftliche Unfallverhü
tung der letzten zwanzig Jahre nicht unerwähnt bleiben 
dürfen.

Ich möchte mir noch gestatten, einen dritten Punkt 
kurz zu besprechen, den sowohl der Herr Vorsitzende 
wie auch Herr Dr. Löbner nebenbei erwähnt hat, das 
ist die Unfallstatistik. Man sagt oft, dass die Statistik 
eine gefährliche Wissenschaft ist, weil die verschiedenen 
Parteien aus demselben Zahlenmaterial die verschieden
sten Folgerungen ziehen können. Sehr gefährlich ist 
die Statistik für uns bei falscher Anwendung, denn 
wenn Leute, die mit der Verwaltung nicht genau be
kannt sind, sehen, wie ungeheuer die Ziffern der an
gemeldeten und der entschädigten Unfälle in den letzten 
zwanzig Jahren gestiegen sind, so werden sie vielleicht 
daraus schliessen, dass unsere ganzen Bemühungen um 
die Unfallverhütung völlig vergeblich gewesen sind; dies 
würde natürlich falsch sein, denn es ist nicht nur die 
Zahl der versicherten Arbeiter mit der Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf weitere Qewerbezweige und Land
wirtschaft und mit der grossen erfreulichen Entwickelung 
der deutschen Industrie enorm gestiegen, und damit auch 
die Zahl der Unfälle, sondern das letztere ist auch da
durch veranlasst, dass jetzt mancher Unfall zur Anzeige 
und zur Entschädigung gelangt, von dem man früher 
nichts erfuhr. Die Arbeiter sind durch Besprechungen 
untereinander, durch die Tagespresse und durch ihre Or
ganisationen über die Möglichkeit, eine Entschädigung 
zu erlangen, aufgeklärt worden und es wird jetzt für jede 
Kleinigkeit Entschädigungs-Anspruch erhoben. Auch die 
Rechtsprechung der Schiedsgerichte und des Reichsver
sicherungsamtes ist in den zwanzig Jahren für die Ar
beiter günstiger und wohlwollender geworden. (Wider
spruch des Präsidenten Dr. Kaufmann.) Ich will selbst

verständlich diesen Instanzen damit keinen Vorwurf ma
chen ; ich persönlich habe aber in meiner fast zweiund- 
zwanzigjährigen Tätigkeit den Eindruck gewonnen, dass 
nicht nur oft höhere Renten bewilligt werden als früher, 
sondern dass jetzt auch oft Fälle als Betriebsunfälle an
erkannt werden, die früher als Krankheiten oder Gewerbe
krankheiten abgewiesen wurden. M. II. Da aus der 
Statistik, wie gesagt, unrichtige Schlüsse auf die Erfolge 
der Unfallverhütung gezogen werden können, glaubte ich, 
auch diese Frage hier kurz erörtern zu dürfen.

Herr Geheimrat H a r t m a n n  wendet sich im An
schluss an die Warnungen des Herrn Dr. L ö b 11 e r gegen 
jegliche Geheimniskrämerei; Italien und Frankreich publi
zieren aus ihren Betrieben bedeutend mehr als Deutsch
land. Es sollte alles veröffentlicht werden, was sich als 
geeignet erweist. Aus der Statistik würden gewiss nicht 
immer richtige Schlüsse gezogen und es sei zweckmässig, 
auf ihre Mängel hinzuweisen. Was die Beurteilung der 
Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamtes bei der 
Rechtsprechung in Entschädigungsfällen anlangt, so könne 
er nicht zugeben, dass sie mi l der  geworden sei, aber die 
Beurteilung sei g e r e c h t e r  geworden.

Herr Dr. T r z e c i 0 k bemerkt, dass es doch nicht 
so unbedenklich sei, Betriebsgeheimnisse zu publizieren, 
soweit sie als solche bekannt sind und neue Schutzmass
nahmen bedeuten, besonders dann, wenn es sich, wie in 
der chemischen Industrie häufig, um ganze Verfahren, 
technische Einrichtungen usw. handelt. Es kann nicht 
lediglich Sache der technischen Aufsichtsbeamten sein, so 
sehr er selbst dazu neigte, solche Betriebsweisen ohne 
Einwilligung der jeweiligen Unternehmer zu veröffent
lichen, wenn denselben damit ein wirtschaftlicher Nach
teil entsteht.

Herr Präs. Dr. K a u f m a n n  meint, es mögen die 
Berichte nur so abgefasst werden, wie es die Aufsichts
beamten gewohnt sind. Das Reichsversicherungsamt werde 
schon darüber wachen, dass keine Betriebsgeheimnisse ver
letzt werden.

Damit ist die Besprechung über diesen Punkt ge
schlossen und es erhält zum Punkt 2 a der Tagesordnung: 
Eisen- und Stahlindustrie: D a m p fm a sch in en , T r a n s 
mi s s i o ne n  Herr S p e c h t  das W ort zu seinem Vortrage.

Herr S p e c h t  bespricht unter Vorführung von Licht
bildern zunächst die Fortschritte, welche der Bau von G ro ss- 
w a sse rra u m -D a m p fk e sse ln , begünstigt durch die Ent
wickelung der Eisenindustrie, gemacht hat, indem durch die 
Verwendung grösser Bleche und gekrempter Kesselböden die 
Zahl der Nietreihen und damit die Gelegenheiten zu Undich
tigkeiten der Kessel vermindert werde, was bei der stetigen 
Steigerung der Betriebsspannungen auch für die Unfall
verhütung von erhöhter Bedeutung ist. Diese Erhöhung 
der Dampfspannung bedingte wegen der Verwendung 
immer stärkerer Bleche eine Verbesserung der Arbeits
methoden im Kesselbau und sind es namentlich die mecha
nischen Nietverfahren, welche den rationellen Bau solcher 
Kessel ermöglichen. Diejenigen Nietmaschienen, bei wel
chen der Nietkopf durch einfachen Druck gebildet wird 
(hydraulisch, durch Druckluft oder Elektrizität betrieben), 
sind aber auch vom Standpunkte der Unfallverhütung
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sehr beachtenswert, insofern der Gebrauch von Hämmern 
und alle hiermit verbundenen Unfallgefahren fortfallen. 
— Aber auch die mittels Schlagwirkung arbeitenden 
Druckluft-Nietmaschinen, sowie die zum Behauen und Ver
stemmen benutzten Druckluftwerkzeuge gewähren die oben 
angedeuteten Vorzüge, auch scheinen dieselben nach den 
bisherigen Frfahrungen hinsichtlich abspringender Splitter 
geringere Unfallgefahren zu bieten, als die Handarbeit. 
Von den Ausrüstungsgegenständen der Dampfkessel führt 
der Vortragende im Bilde einen Ma n n l o c h v e r s c h l u s s  
für niedrige und einen solchen für hohe Dampfspannung 
vor, ferner einen neuen A b l a s s  li a h n  mit gekühltem 
Küken, sowie die D r a h t g l a s s c h u t z h ü l s e n  für 
Wasserstandsgläser von Scliwarzkopff und von Schnitzlein, 
und den Klingerschen Wasserstandszeiger. Als für die 
Unfallverhütung sehr wichtig wird der Universal-Sicher- 
heits-Apparat von B. Schwarzkopff erwähnt.

Auf die D a m p f l e i t u n g e n  eingebend betont der 
Vortragende, dass infolge der jetzt gebräuchlichen hohen 
Betriebsspannungen die Befestigung der Flanschen auf 
den Rohren mit besonderer Sorgfalt erfolgen muss und 
zwar durch Einwalzen des Rohres in die Stahlgussflan
schen. Anschliessend hieran wird das Absperrventil Patent 
Wiss im Bilde vorgeführt, dessen Ventilkegel keinen ein
seitigen Druck durch den Dampfstrom erleidet und daher 
nicht so leicht zu Undichtigkeiten Veranlassung gibt, wie 
Ventile älterer Bauart.

Herr Spe c ht  weist weiter daraufhin, dass durch die 
Verwendung des Heissdampfes die Bauart der Absperr
ventile ebenfalls beeinflusst worden ist, indem dieselben 
bei grösseren Abmessungen in Stahlguss hergestellt und 
mit Nickeldichtungen versehen werden. Ein Ventil von 
Dicker &  Werneburg, Halle a. S., dessen Dichtungsringe 
den Temperaturschwankungen entsprechend sich frei aus
dehnen oder zusammenziehen können, wird im Bilde vor
geführt, ebenso das S e l b s t s c h l u s s v e n t i l ,  Patent 
Richter, welches einerseits als gewöhnliches Absperrventil 
dient, andererseits aber bei einem etwaigen Bruch in der 
Rohrleitung den Dampfzufluss in diese selbsttätig ab
sperrt. .

Als ein wichtiges Mittel zur Erleichterung der Kessel
befeuerung und Verhütung der damit verbundenen Un
fallgefahren wird eine mechanische Rostbeschickung (Sy
stem Axer) im Bilde vorgeführt, ebenso eine Anlage mit 
mechanischer Kohlenzufuhr.

Zur D a m p f m a s c h i n e  übergehend zeigt der Vor
tragende in einer Reihe von Bildern die fortschreitende, 
immer bessere Ausnutzung des Dampfes bezweckende 
Bauart, zunächst die Maschine mit einfacher Expansions
schiebersteuerung, das Wolfsche System, die Verbund
maschine und schliesslich die Mehrfach-Expansionsma
schine. Gleichzeitig wird in diesen Bildern die fort
schreitende Ausgestaltung der Schutzmassnahmen an 
Dampfmaschinen gezeigt, wobei auth eine Andrehvorrich
tung für Maschinen älterer Bauart bildlich vorgeführt 
wurde. Anschliessend gedenkt Redner noch der M o 
m e n t -  u n d  F e r n a b s t e l l u n g e n  für Dampfma
schinen, zum plötzlichen Stillstellen derselben von be
liebigen Punkten des Betriebes aus, sowie die dem gleichen

Zwecke dienenden Schwungradbremsen, die sich indes 
keinen Eingang verschaffen können.

Es finden dann die E x p l o s i o n s m o t o r e n  und 
Andrehvorrichtungen für dieselben Erwähnung, auch wird 
der Vorteile des elektrischen Gruppen- und Einzelantriebes, 
soweit es sich um die Unfallverhütung handelt, gedacht.

Zu den T r a n s m i s s i o n e n  übergehend betont 
Redner zunächst, dass die hohe Stufe, welche der Trans
missionsbau jetzt erreicht hat, hauptsächlich dem Um
stande zu danken ist, dass, nachdem derselbe von einigen 
Fabriken als Sonderzweig der Fabrikation aufgenommen 
war, mit dem alten Gebrauch, Transmissionen nach Ge
wicht zu verkaufen, gebrochen wurde und dafür der 
Stückpreis eingeführt ist. Mit der konstruktiven Durch
bildung der Transmissionsteile geht Hand in Hand die 
unfallsichere Gestaltung derselben. In Lichtbildern wer
den Scheibenkuppelungen und Stellringe alter gefährlicher 
Bauart und Schutzmassnahmen für dieselben, sowie neue 
unfallsichere Konstruktionen von Scheiben- und anderen 
Kuppelungen, Kreuzgelenkkuppelungen, Reibungskup
pelungen, sowie die für die Unfallverhütung so ausser
ordentlich wichtigen Lager mit Ringschmierung vorge
führt. —  Die Frage der freihändig zu benutzenden Rie
menaufleger kann noch immer nicht als vollkommen 
gelöst bezeichnet werden und wird deshalb auf weitere 
Besprechung derselben nicht eingegangen, dagegen aber 
ein auf der Welle ruhender ortsfester Aufleger der Ma
schinenfabrik Gaislingen im Bilde vorgeführt. —  Endlich 
wurden noch die zum Wechseln der Riemen auf den 
Stufenscheiben der Deckenvorgelege dienenden R i e m e n 
u m leger „Genius“ und „Bamag“ im Bilde gezeigt.

Der V o r s i t z e n d e  dankt dem Redner für seine 
Ausführungen.

Nach einer kurzen Frühstückspause erhält das Wort 
Herr N o t t e b o h m  zur Besprechung des Vortrags.

Herr N o t t e b o h m :  Betreffend der Schutzschirme 
für Wasserstandsgläser muss ich nach meinen langjährigen 
Beobachtungen und Erfahrungen darauf hinweisen, dass 
gegen die Anwendung stark gebogener Glasschutzschirme 
gewisse Bedenken vorliegen. Sind die Wasserstandsgläser 
nicht ungefähr in Augenhöhe abzulesen, so ist bei An
wendung von Schutzschirmen letzterer Art wegen der 
Spiegelung des gekrümmten Glases der Wasserstand 
schwer oder gar nicht zu erkennen.

Ein anderer Übelstand ist der, dass die gekrümmten 
Gläser, vermutlich infolge starker inuerer Spannung des 
Glases, sehr leicht springen, was zur Folge hat, dass sie 
durch die hierbei entstandenen Risse und Sprünge un
durchsichtig werden. Aber auch ganze Stücke fallen aus 
ihnen, selbst bei eingeschmolzenem Drahtgeflecht, heraus, 
sodass ihr Zweck, Glassplitter und aussfrömenden Dampf- 
und Heisswassergemisch wirksam aufzuhalten, nicht mehr 
ausreichend erfüllt wird. Hat man die W ahl, so sollte 
stets auf Schutzgläser mit ebenen Schutzflächen zurück
gegriffen werden.

Bei kleineren Lokomotiven u. dergl., wo jede Art 
Wasserstandsschutzschirm wegen begrenzten Raumes leicht 
auch einer Beschädigung von aussen ausgesetzt ist, haben 
sich Schutzhülsen aus engem Drahtgeflecht (Maximal
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maschenweite l ’ /2 mm) bewährt; sie erschweren zwar 
das Ablesen des Wasserstandes, halten aber Glassplitter, 
sowie Dampf- und Heisswassergemisch, wie praktische 
Versuche gezeigt haben, ausreichend zurück. Die Metall
schutzhülsen mit Längsschlitzen sind natürlich ganz un
geeignet zur Verhütung von Verletzungen.

Herr D e i t e r s  trägt Bedenken, die Ausblashähne 
an Kesseln durch Kaltwasser zusammenzuziehen. Er em
pfiehlt den Ausblasehahn von H e r w i g  in Düsseldorf, 
der durch Anwärmung ein leichtes Abblasen unter jedem 
Druck gestattet.

Herr Geheimrat H a r t m a n n  weist auf die Gefähr
lichkeit der Saug-Gasmotoren hin. Es seien in letzter 
Zeit verschiedentlich Gasvergiftungen durch Sauggas
regeneratoren vorgekommen. Durch vorsichtige Anwendung 
von Sauerstoffapparaten stehe uns ja  ein Hilfsmittel bei 
solchen Uuglücksfällen zur Verfügung, es wäre aber an
gebracht, diesen Vorkommnissen besondere Aufmerksam
keit zu schenken. Die künstliche Ventilation der Fun
damentgruben wäre wohl ein wirksames Mittel, derartige 
Unfälle zu verhüten.

Herr H ü 11 : Ich möchte bezüglich der Reibungs
kuppelungen auf eine sehr gefährliche Bauart aufmerksam 
machen, die mir fast als ein Hohn auf jede Unfallver
hütung erscheint.

Ich meine die sogenannte H i l l -  Kuppelung und 
ähnliche Bauarten. Im Gegensatz zu der vom Kollegen 
S p e c h t  vorgeführten D o h m e n - L e b l a n c  - Kuppe
lung, die aussen vollkommen glatt gebaut ist, zeigen ge
nannte Kuppelungen vier vorspringende Arme ohne jede 
Abschützung.

2 b . Kleineisenindustrie: P r e s s e n  u n d  H a m 
m e r w e r k e .

Das W ort erhält Herr K u m b r u c h.
Er gibt zunächst einen kurzen Überblick über die 

Kleineisenindustrie und erwähnt, dass es sich hier nicht 
um eine kleine Industrie handele, sondern um einen ziem
lich grossen Industriezweig, in dem meistens kleine Eisen
erzeugnisse als Massenartikel hergestellt werden. Wäh
rend früher die Handarbeit eine grosse Rolle spielte, ist 
diese heute immer mehr ersetzt worden durch die Ma
schinenarbeit. Für die Herstellung der in Frage kom
menden Massenartikel sind Pressen, Fallhämmer und ähn
liche schlagende Maschinen am geeignetesten und daher 
immer mehr zur Anwendung gekommen. Aus diesem 
Grunde und wegen des ungeschulten Menschenmaterials, 
das an Pressen Verwendung finden kann, werden Unfälle 
immer zahlreicher Vorkommen, wenn nicht die Unfall
verhütung hier ganz energisch eingreift.

Nachdem kurz auf die geschichtliche Entwickelung der 
Schutzvorrichtungen an Pressen eingegangen ist, werden 
die Ursachen besprochen, die hauptsächlich zu den Unfällen 
Veranlassung geben und hieraus die Grundsätze abgeleitet, 
die bei der Konstruktion der Schutzvorrichtungen berück
sichtigt werden müssen. Im Lichtbilde werden einige be
währte Schutzvorrichtungen als Beispiele vorgeführt.

Zum Schlüsse erfolgt eine Kritik der bestehenden 
Schutzvorrichtungen und ein Hinweis auf die Aufgaben, 
die zwecks Vervollkommnung der Schutzvorrichtungen

an Pfessen und ähnlichen Maschinen zu lösen übrig bleiben. 
(Ausgestaltung der Konstruktionen und Veröffentlichung 
guter Schutzvorrichtungen durch Normalblätter.)

Herr Prof. G a r y  dankt dem Redner für seinen Vor
trag und eröffnet über denselben die Besprechung.

Herr S c h i n d l e r  gibt im Anschluss an die letzten 
Ausführungen des Vorredners nähere Aufklärung über 
Zweck, Art und Gestalt der von seiner B.-G. beabsich
tigten Sammlung und Herausgabe von gangbaren, in der 
Praxis bewährten Schutzvorrichtungen an Pressen. Es 
sei gedacht an die Herstellung von Einzelblättern — mit 
einfachen, leichtverständlichen Skizzen und möglichst 
knapper Beschreibung — welche dem Unternehmer bei 
Bedarf oder auf Wunsch im Einzelfalle Rat und Anlei
tung bieten sollen. Die von ihm vertretene B.-G. habe 
die dabei interessierten Genossenschaften zur Hilfe und 
Mitarbeit eingeladen, bis jetzt aber leider noch nicht mit 
dem gewünschten Erfolg. Redner wiederholt diese Ein
ladung und ersucht die anwesenden Kollegen, bei ihren 
Vorständen auf eine Förderung des geplanten Unter
nehmens hinzuwirken. Seine weitere Anregung, bei Ge
legenheit der heutigen Generalversammlung mit ihm zu 
einer Separatsitzung in dieser Sache zusammenzutreten, 
findet bei den Beteiligten Anklang.

Herr F r e u d e n b e r g  hält die Absicht, durch Merk
blätter die Verbraucher von Pressen und Stanzen zur 
Verwendung von neuen Vorkehrungen zu veranlassen, für 
unausführbar, da kein Fabrikant alte Vorkehrungen, welche 
sich bewährt haben und bei den Arbeitern beliebt sind, 
durch die allerbeste neue ersetzen wird.

Immerhin ist die Aufstellung solcher Merkblätter zu 
empfehlen, wenn auch ein praktischer Erfolg kaum zu 
erwarten ist. Eine Besprechung über jedes einzelne Merk
blatt hält Redner für nicht erforderlich, es möge die 
Metall-B.G. die Blätter aufstellen und an die betr. Ge
nossenschaften versenden.

Hiermit ist die Aussprache beendet.
2 c . Textilindustrie: S p in n m a sch in en  für B aum 

wo l l e .
Herr A. S i c k e  1 verweist in einleitenden Worten 

auf die grossö Gefahr, welcher die Arbeiter an den 
komplizierten und meist sehr schnell laufenden Maschinen 
ausgesetzt sind, und führt an, dass bereits vor Inkraft
treten der Unfall-Versicherungs-Gesetze einzelne Gesell
schaften, so in Elsass-Lothringen, Augsburg und M.-Glad
bach, sich gebildet hatten, um diesen Gefahren durch 
Schutzvorgchriften entgegenzutreten. Er erläutert in sei
nem Vortrage die Konstruktionen und Arbeitsweisen 
dieser Maschinen, deren Gefahren und die bis jetzt er
reichten Schutzmassnahmen.

Zur Wirkung kommen folgende Maschinen:
a) Die Vorbereitungsmaschinen, Offnungs-, Schlag- 

und Reissmaschinen, von denen die Schlagmaschinen die 
gefährlichsten sind.

b) Die Krempelmaschinen.
c) Die Strecken.
d) Die Vorspinnmaschinen.
e) Die Feinspinnmaschinen, Water- oder Mulema- 

schineti.
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Zum Schlüsse erwähnt der Vortragende, dass ein 
Gegenüberstellen der Spinnmaschinen in ihrer Konstruk
tion, ihrer Arbeitsweise und ihren Schutzvorrichtungen 
von jetzt und vor 20 Jahren nicht möglich, da bereits 
damals in beiden Beziehungen schon viel geschehen war, 
dabei die Arbeitsweise immer mehr darauf gerichtet ist, 
Handarbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen und die 
Schutzvorrichtungen immer mehr zu ergänzen. In letzter 
Richtung sind auch seitens der Fabrikanten dieser Ma
schinen sehr wesentliche Fortschritte gemacht und auch 
weiter zu erwarten, da die Spinnereibesitzer immer mehr 
darauf sehen, dass diese Maschinen mit allen vorgeschrie
benen Schutzvorrichtungen geliefert werden.

Der Vortrag wurde durch Lichtbilder nach Hand
skizzen der einzelnen Maschinen näher erläutert.

Herr Prof. G a r y  dankt dem Redner für die sehr 
interessanten Ausführungen, die beweisen, welchen hervor
ragenden Anteil die Herren S i c k e 1 und E l t e n  an der 
unfallsicheren Ausgestaltung der Baumwollspinnmaschinen 
genommen haben.

Er weist auf die befremdliche Tatsache hin, dass die 
meisten der Maschinen noch immer die ursprüngliche 
fremdsprachliche Bezeichnung tragen, die man hoffentlich 
allmählich verdeutschen werde.

Die Zeit wird ja  nicht fern sein, wo auch die jetzt 
noch ausschliesslich aus England bezogenen Maschinen 
in Deutschland gefertigt und deutsch benannt werden.

2 d. Nahrungsmittel-Industrie:
1. K n e t m a s c h i n e n .
Herr B a u e r :
D ie Knet-, Meng- und M ischm aschinen haben in 

den der N ahrungsm ittel-Industrie-Berufsgenossenschaft 
angehörenden Betrieben seit Inkrafttreten des U n fa ll
versicherungs-Gesetzes, von 18 8 5  bis E n d e 1896 im 
ganzen 12 6  entschädigungspflichtige, vielfach schw ere

U nfälle gezeitigt, durch die diese Berufsgenossenschaft 
mit insgesam t 3 1 6 8 3 8  M ark belastet wurde.

D iese U nfälle waren zurückzuführen a u f die V e r
arbeitung von Fleischm assen, au f die V erarbeitung 
von K akao-, Schokoladen- und Zuckerm assen, aber 
vorw iegend au f die Teigbereitung in Bäckereien, T e ig 
w aren-, H onigkuchen- u n d . B iskuitfabriken, Mazzen- 
bäckereien usw. mit Trog-Knetm aschinen, bei denen 
die K netarbeit durch Knetarm e oder Knetflügel g e 
leistet w ird , die sich um oder mit der Horizontal

w elle drehen.

D ie Knetm aschinen mit Horizontal - K netw elle 
haben sich innerhalb der N ahrungsm ittel-Industrie
Berufsgenossenschaft neben den Teigw alzm aschinen 
als die gefährlichsten Arbeitsm aschinen erwiesen, und 
man mufste daher besonders bedacht sein, Mittel und 
W ege zu finden, um die grofse U nfallgefahr zu v e r
ringern und nach M öglichkeit zu beseitigen.

Mit F ig . 1 u. 2 wird die Knetm aschine der Firm a 
W e r n e r  &  . P f l e i d e r e r  in C a n n s t a t t  in der 
früheren Beschaffenheit gezeigt. D iese M aschine war 
nicht nur die verbreitetste, sondern auch die gefähr
lichste Knetm aschine und fordert daher in erster Linie 
unsere A ufm erksam keit heraus.

A  ist der Knettrog, D  u. D ' sind die Knetflügel, 
die sich gegeneinander drehen, und C , C 1 sind die 
Friktionsriem enscheiben für den V or- und Rückw ärts
gang, der durch D rehen des H andrades H  und durch 
die damit erzielte V erschiebung der mittleren B rem s
scheibe nach der linken oder rechten Riem enscheibe 
bewirkt wird. P  u. P 1 sind Gegengew ichte, die das 
Kippen des T ro ges zum Entleeren und Reinigen er

Maschine in arbeitender Stellung. Maschine mit dem zur Entleerung umgekippten Knettrog.
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leichtern. D er T ro g  ist ganz offen und der A rbeiter 
nicht nur während der A rbeit (linkes Bild), sondern 
auch während der Entleerung und Reinigung bei 
laufender M aschine (rechtes Bild) stark gefährdet. 
Figur 3 läfst diese G efahr besonders erkennen, wenn 
man sich vergegenw ärtigt, dafs der zur A ufnahm e 
des fertigen T eiges vo r der M aschine stehende T ro g  Z 
nach Entleerung der M aschine abgefahren wird und 
dann der A rbeiter direkt und ungeschützt vor den 
gefährlichen Knetschaufeln steht.

-Fig. 3-

D ie ersten U nfallverhütungsvorschriften der Nah- 
rungsm ittel-Industrie-Berufsgenossenscbaft hatten zum 
Schutz der A rbeit an diesen M aschinen einerseits 
nur das V erbot erhalten, an solchen Maschinen jugend
liche Personen unter 16  Jahren  zu beschäftigen und 
andererseits die Forderung gestellt, die Bedienung 
und Instandhaltung solcher M aschinen tunlichst b e
sonderen, sachverständigen A rbeitern  anzuvertrauen.

D iese Bestim m ungen haben sich als vö llig  un
zulänglich erw iesen , ebenso das weitere V erbot, 
„w ährend des G anges der M aschine in den Knettrog 
zu g re ifen ,“  das sich im A nschlufs an die U nfall
verhütungsvorschriften frei entwickelt hat.

M an w ar sich inzwischen darüber klar geworden, 
dafs das letztgenannte V erbot nur dann w irksam  sein 
wird und die U nfälle  zurückgedrängt werden können, 
wenn für die Knetm aschinen Einrichtungen geschaffen 
werden, die die Übertretung des V erbots erschweren 
oder besser noch unm öglich m ach en , und so kam 
man zu dem Entschlufs, einen Schutzdeckel zu ver
langen , der geschlossen sein m u fs , wenn die M a

schine eingerückt w erden so ll, und der andererseits 
erst w ieder bei abgestellter M aschine geöffnet werden 
kann.

D a aber die ersten U nfallverhütungsvorschriften 
der N ahrungsm ittel-Industrie-Berufsgenossenschaft zur 
V erw irklichung dieses Entschlusses keine H andhabe 
boten, die Gegenliebe, die der Sache von seiten der 
M aschinenfabrikanten entgegengebracht worden ist, 
nur eine sehr geringe, vielfach  widerstrebende war, 
so konnte nur schrittw eise vorgegangen  werden. Man 
setzte in den Betrieben und bei den M aschinen an, 
die mit Knetm aschinen-U nfällen hervorgetreten w aren, 
und so kam en die ersten Schutzdeckelkonstruktionen 
zustande.

Inzwischen m achte sich die Notwendigkeit fühl
b a r , die bestehenden U nfallverhütungsvorschriften 
einer Revision zu unterwerfen. D ie Revision wurde 
1898 vorgenom m en und dabei der Knetm aschinen 
besonders gedacht,

Da aber zu jener Zeit noch nicht für alle K n et
m aschinensystem e, besonders nicht tür das System  
der F irm a W e r n e r  & P f l e i d e r e r  brauchbare 
Schutzdeckel-Konstruktionen vorhanden waren, wurde 
mit dem  § 87 der revidierten U nfallverhütungs-V or
schriften für A rbeitgeber der Nahrungsm ittel-Industrie
B erufsgenossenschaft verlangt, dafs die K netm aschi
nen „m öglich st“ mit Schutzdeckel zu versehen sind, 
der die bereits oben erwähnten E igenschaften  b e
sitzen mufs.

A n  H and dieser V orschriften konnte nun rascher 
zur Lösu n g der Schutzdeckelfrage, der bei der W er
ner &  Pfleidererschen M aschine wegen ihres R e ver
sierfriktionsapparates besondere Schwierigkeiten ent
gegenstanden, geschritten werden. Zunächst mufste 
ein Ü bergang für die vielen Hunderte, bereits im B e 
trieb befindlichen M aschinen gefunden werden. F igur
4 zeigt die Übergangskonstruktion der Firm a W erner
&  Pfleiderer, bei der nicht nur die Erstellung eines 
Schutzdeckels, sondern auch eine Ä nderung der A u s
rückung in F rag e  kam en, da nach dem § 82 der 
revidierten U nfallverhütungsvorschriften für A rbeit
geber der Nahrungsm ittel Industrie-Berufsgenossen
schaft die A usrückung vom  Standorte des Arbeiters 
aus bew irkt werden soll.

D er Friktionsantrieb ist beibehalten, auch mufs 
noch mittelst des aulsensitzenden H andrades einge
rückt, bezw. die Friktionsscheibe an die rechte oder 
linke A ntriebsriem enscheibe angedrückt werden.

D ie A usrückung der M aschine erfolgt jedoch  
mittels des H andhebels 10  und zw ar dadurch, dafs 
der Brem sklotz 16  an die Brem sscheibe 17  geprefst 
und damit die Friktionsscheibe von  der A ntriebs
scheibe abgezogen wird. D ie V erbindung zwischen 
dem  im Bolzen 1 1  drehbaren A usrückerhebel 10  und
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dem  im Bolzen 19  drehbaren B rem shebel 15 , mit bunden. A u f  dem einen Scharnierbolzen ist der 
dem der Brem sklotz 16  verbunden ist, wird durch H ebel 4 befestigt, in dem die im Bügel 8 geführte

die mit der Schraubenm utter-H ülse 14  in der L ä n g e  Sperrstange 7 gelagert ist. D as  D eckelgew icht ist 
verstellbaren Zugstange 13  hergestellt. D ie  ganze durch das G egengew icht 6 ausgeglichen, die Nase 5

A usrück- und Brem svorrichtung wird durch den am 
M aschinengestell verschraubten B ock  1 2 getragen. 
Mit dem A usrückerhebel 10  ist der A rretierbügel 9 
fest verbunden. D er Schutzdeckel 1 ist mittels der 
Scharniere 2 und 3 mit dem K nettrog drehbar ver-

begrenzt nach hinten den H ub des D eckels. D ie 
Zeichnung stellt die M aschine in eingerücktem  Z u 
stande dar und der A rretierbügel 9 liegt vor der 
Sperrstange 7, sodafs der Schutzdeckel nicht geöffnet 
werden kann. E rst wenn der A usrückerhebel und
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mit diesem der A rretierbügel 9 nach links oder rechts 
gedrückt wird, ist die Sperrstange 7 freigegeben und

Fig. 8.

der D eckel öffnungsfäh ig; aber damit gleichzeitig 
wird auch die Friktionsscheibe gebrem st und die

M aschine abgestellt. Ist der D eckel geöffnet, dann 
hindert die Sperrstange 7 ein Zurückstellen des Arretier-

Fig. 9.

bügels, die Friktionsscheibe kann nicht entbremst 
und damit die M aschine nicht eingerückt werden.
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D er A rretierbügel 9 ist vorn derart geform t, dals bei 
um gekipptem  T roge der im G ang befindlichen M a
schine die Sperrstange 7 sich etwas nach vorn ve r
schieben kann und dadurch der Schutzdeckel soweit 
aufgeht, als zur Trogentleerung durch die M aschinen
arbeit erforderlich ist.

D a  die W irksam keit der A usrückvorrichtung und 
dam it die Sicherheit der M aschine von  dem rich

tigen E ingreifen  des Brem sklotzes 16  abhängt, mufs 
S o rg e  getragen w e rd e n , dafs stets eine w irk
sam e B rem sk lotzste llu n g , die durch V erstellen  der 
Sch rau ben m utter-H ü lse 14  erreicht w ird , gew ähr
leistet ist.

F ü r die neuen K netm aschinen der F irm a W er
ner &  Pfleiderer kam  dann die Konstruktion nach 
Figur 12 8  in A nw endung.

H ier erfolgt nicht nur das A usrücken, sondern 
auch das Einrücken lediglich mittels des bequem  
belegenen, mit dem H andgriff 10  versehenen A u s

rückerhebels 8 , indem durch denselben die F rik 
tionsscheibe 1 einerseits in die Mitte gerückt und 
damit die M aschine abgestellt werden k a n n , oder 
andererseits gegen die linke oder rechte A ntriebs
riem enscheibe geprefst und dam it die M aschine 
in V o r- oder R ückw ärtsbew egung gesetzt werden 
kann.

D as E inrück-H andrad ist in W egfall gekom m en.
D ie V erbindung zwischen dem im 
Bolzen 7 drehbaren A usrückerhebel 
8 und dem im Bolzen 4 drehbaren 
M itnehm erhebel ist durch die Zug
stange 6 hergestellt. D ie  H eb elver
längerung 9 dient zur Befestigung 
einer Spiralfeder, durch w elche die 
drei verschiedenen Stellungen des 
A usrückerhebels 8 arretiert werden.

D er M itnehm erhebel ist oben 
in die A rretierscheibe 3 ausgebildet, 
gegen die, bei eingerückter Maschine, 
der im Schlitz 1 2  geführte Sperrhe- 
bel 14  anstöfst und das Öffnen des 
Schutzdeckels 13  verhindert. Stehen 
A usrückerhebel und damit Mitneh
m erhebel in Mittelstellung, so ist 
die M aschine ausgerückt, der Sperr- 
hebel kann sich über die A rretier
scheibe 3 schieben und der Schutz
deckel öffnet sich durch das G egen
gew icht 17  selbsttätig.

Infolge der nach vorn stufen
weise abnehmenden H öhe der A rre
tierscheibe 3 öffnet sich beim K ip 
pen des T roges der Schutzdeckel 
so weit, als zum A usw erfen  der T e ig 
m asse mittelst der M aschinenarbeit 
erforderlich ist.

Mit F igur 6— 9 ist diese K n et
m aschine in den 4 A rbeitsperioden 
dargestellt.

B i l d  o b e n  l i n k s :  Maschine 
steht still. Schutzdeckel zum B e 
schicken geöffnet.

B i l d  o b e n  r e c h t s :  Schutzdeckel geschlossen, 
Maschine im G ang.

B i l d  u n t e n  l i n k s :  T ro g  zum Entleeren ge
kippt, Schulzdeckel teilweise geöffnet, um das- A u s
werfen des T e iges bei laufender M aschine zu erm ög
lichen.

B i l d  u n t e n  r e c h t s :  T ro g  gekippt, M aschine 
steht still und Schutzdeckel zur Reinigung der M a
schine völlig  geöffnet.

D ie F irm a W erner &  Pfleiderer hat ihre K n et
maschinen in bezug a u f Sicherheit, gediegene Aus-

3

Fig. 10.



führung und bequem e H andhabung inzwischen noch 
weiter verbessert und damit eine Stufe der V o llk o m 
menheit erreicht, die mit F igur 10  (Schutzdeckel 
geschlossen , M aschine im G ang) und mit F igur 1 1  
(Trog zum Entleeren  gekippt, Schutzdeckel teilw eise 
geöffnet, M aschine im Gang) dargestellt ist.

H ierbei wird noch a u f die Seitenbügel hinge
wiesen, die verhindern, dafs der A rbeiter bei g e 
kippter, laufender M aschine zwischen dem teilweise 
geöffneten Schutzdeckel und der Trogw and hindurch
greifen oder hindurchschlupfen kann.

D ie Figuren  1 2 und 13  zei
gen die gleiche M aschine mit 
autom atischer Trogkippung.

Ähnlichen Grad der V o llkom 
menheit weisen auch die neue
sten Knetm aschinen der Firm en 
R i c h a r d  L e h m a n n  in D r e s 
d e n ,  D r a i s w e r k e  G.  m.  b. H.  
in M a n ri h e i m - W a l d h o f  und 
G e b r .  K l e i n b r o h m  in M ü l 
h e i m  a. d. R u h r  auf.

B ei der Lehm annschen M a
schine Figur 14  liegt die A u s
rückung s o , dafs sie mit der 
rechten H and bedient werden kann.
Bei der mit F igur 15  darge
stellten M aschine der D raisw erke 
fehlen die Seiten-Schutzbügel, die 
aber in W irklichkeit m itgeliefert 
werden.

Im Lau fe  der Zeit sind, ent
sprechend den vielen anderen K n et
m aschinen - Konstruktionen und 
-Ausführungen, eine Reihe ande
rer, m ehr oder weniger brauch
barer und sicherer Schutzdeckel
einrichtungen entstanden, von  de
nen ich hier eine der einfachsten, 
diejenige der F irm a C h r .  M e t z 
g e r  &  C i e .  in H o m b u r g  v. 
d. H . mit F igur 1 6 — 1 8 vorführen will.

D er Schutzdeckel 1  ist durch die Scharniere 2 
mit dem  K nettrog verbunden und hat seitlich mittels 
des W inkels 3 die A rretierscheibe 4 aufgeschraubt. 
D er au f dem M aschinengestell aufgeschraubte Bock 5 
dient zur Befestigung der A usrücker-G leitschiene 6, 
au f der der A usrücker 7 verschiebbar ist. A u f  dem 
A usrü cker 7 ist die A rretierstange 8 aufgeschraubt, 
für w elche sow ohl in der A rretierscheibe 4 als auch 
in der Trogseitenw and eine entsprechende A ussparung 
12  und 13  eingefeilt ist. D iese A ussparungen sind 
aber so angeordnet, dafs sie nur dann vor der A rre 
tierstange 8 stehen, wenn der T ro g  hoch steht und

der D eckel vö llig  geschlossen ist, und in dieser 
Stellung allein kann die A rretierstange 8 in die A u s
sparungen treten, mithin der A ntriebsriem en a u f die 
Festscheibe b gebracht werden. Ist aber die M a
schine eingerückt, dann kann in fo lge der A rretier
stange 8 w eder der D eckel geöffnet noch der T ro g  
gekippt werden. So ll letzteres geschehen, dann mufs 
die M aschine abgestellt werden, wom it die A rretier
stange 8 aus den A ussparungen 12  und 13  heraus
gezogen wird. In jed er K ip p lage des T roges stöfst 
die A rretierstange 8 an die Trogseitenw and und die

M aschine kann nicht eingerückt, aber der D eckel 
'  geöffnet w erden. So ll der T e ig  aber durch den 

G ang der M aschine herausgew orfen werden, dann 
ist am  Rande der Trogseitenw and soviel auszufeilen, 
dafs die A rretierstange 8 über den in seiner E n d 
kipplage befindlichen T ro g  greifen kann, und da
mit der Schutzdeckel nur soweit geöffnet werden 
kann, als zum A usw erfen  der T e igm asse  erforder
lich ist, wird a u f die A rretierscheibe 4 ein A n sch lag 
winkel 9 aufgenietet, der sich an den B ock  5 an
legt.

D ie  vorbeschriebenen Maschinen der Firm en 
W erner &  Pfleiderer, D raisw erke und M etzger &  Cie.

Fig. ix.
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sind in der ständigen A usstellung für A r 
beiterwohlfahrt in Charlottenburg betriebs
fähig aufgestellt.

W enn auch am A n fän ge für die K n et
m aschinenarbeit der Schutzdeckel von vielen 
Seiten als lästig, m anchm al so gar als un
m öglich angesehen w urde, so haben sich 
die beteiligten K re ise  doch nach und nach 
damit abgefunden und auch gut damit abfin
den können, da die neueren, vollkom m enen 
Schutzdeckeleinrichtungen infolge ihrer b e
quemen und sicheren H andhabung keine, 
jedenfalls keine nennenswerte Behinderung 
der A rb eit im G efolge haben.

D er ursprünglichen A bn eigun g gegen 
den Schutzdeckel ist aber zu verdanken, dafs 
in den beteiligten M aschinenfabrikantenkreisen 
im m er mehr das Bestreben verwirklicht wird, 
Knetm aschinen-Konstruktionen au f den M arkt 
zu bringen, bei denen die G efährlichkeit des 
K netapparates beseitigt, oder doch w esent
lich verm indert i s t , sodafs die M aschinen 
eines Schutzdeckels m öglichst nicht bedürfen.

Fig. 12.

Fig. i3-

H ier ist in erster Linie die 
Knetm aschine von H e r m a n n  
B e r t r a m  in H a l l e  a. S . zu 
nennen, deren Querschnitt mit 
F igu r 19  dargestellt ist.

D iese Knetm aschinen - K o n 
struktion hat in unfallverhütender 
Beziehung den besonderen V o r
teil, dafs die Entleerung und R ei
nigung des T roges, sow ie die R e i
nigung der Knetschaufeln  nahezu 
vö llig  gefahrlos sind, da zu die
sen A rbeiten  nicht nur die M a
schine abgestellt sein mufs, son
dern auch der K nettrog ausge
fahren ist.

D ie Knetschaufeln beschrei
ben die mit Pfeilen bezeichneten 
Ellipsen  und ihre Eingriffsstelle 
liegt in der stark punktierten L i
nie III, II, I.

B ei gröfseren Maschinen ist
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D ie bei Beginn meines 
V ortrages gegebenen Zahlen 
über die Knetm aschinenunfälle 
gehen bis zum Jah re 1896 ein- 
schliefslich. Im  Jah re  1897, 
dem ersten Jah re  nach A u s
scheiden derFleischereibetriebe, 
hatte die Nahrungsm ittel - In
dustrie-Berufsgenossenschaft 19 
U nfälle zu entschädigen , die 
durch Knet-, Meng- und M isch
maschinen mit H orizontalwelle 
herbeigeführt worden sind. In 
den nachfolgenden Jahren  w ur
de diese H öhe nicht m ehr er
reicht und das Jah r 1906 schlofs 
mit 15  und der 10 jäh rig e  Zeit
raum  von 1897 bis 1906 mit 
insgesam t 15 9  solcher U nfälle 
ab.

D afs trotz der dauernden, 
starken V erm ehrung der Knet-, 
Meng- und M ischm aschinen mit 
H orizontalw elle im M otorbe
trieb eher eine A bnahm e der

Fig. 14.
Neueste Knetmaschine von Richard Lehmann.

die Gefährlichkeit der E ingriffsstelle dadurch nahe
zu ganz aufgehoben, dafs der A rbeiter infolge des 
hohen T rograndes und der hohen Teigm asse kaum 
in die E ingriffsstelle geraten kann, und bei kleineren 
Maschinen wird die G efährlichkeit leicht dadurch 
beseitigt, dafs die M aschine mit der Rückseite dicht 
an der W and aufgestellt wird.

Bei den früheren Ausführungen kam en jedoch 
Finger- und Arm quetschungen dadurch vor, dafs der 
Zw ischenraum  zwischen W elle  einerseits und K net
flügel und Knetschaufel - K opfstück  andererseits zu 
gering war. Nachdem  hierin W andel geschaffen 
worden ist, treten derartige U nfälle nicht mehr in 
die Erscheinung.

E in e  andere U nfallgefahr lag  in den A ussparungen 
A  und B  der Seitenständer dieser M aschine F igu r 20.

A b e r auch diese Kinderkrankheit ist schon längst 
beseitigt.

D er neueste E rfo lg  des Strebens nach einer 
unfallsicheren Knetm aschine ohne Schutzdeckel ist 
eine M aschine der F irm a H a a g e n  &  R i e n a u  in 
B r e m e n ,  die ich Ihnen nachher im M odell vor
führen kann.

F 'S - 15. Maschine zur Trogentleerung im Gange, Schutzdeckel 
deckt die Trogöffnung, ist aber teilweise geöffnet.
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Fig. 16.
Seitenansicht, D eckel geschlossen.

Fig. 17.
Vorderansicht und Querschnitt.

Fig. .18.
Seitenansicht, Deckel geöffnet.

. ’ ’ 
U nfälle  als eine Zunahm e bem erkbar ist, d arf wohl mit
Sicherheit als eine günstige W irkung unserer Mafs-
nahm en au f dem G ebiete des Schutzdeckels ange

sehen werden. In der berechtigten Annahm e, dafs 
bei diesen Knetm aschinen eine jährliche Zunahme 
von mindestens io ° / 0 besteht, würde die Zahl der 
Knetm aschinen-U nfälle von 1897 bis 1906 mindestens 
von 19  au f 44 gestiegen sein, wenn die K netm aschi
nen in ihrem früheren Zustande belassen worden 
wären. Mit anderen W orten bedeutet dies, allein 
für das Jahr' 1906, eine Verm inderung der K net
m aschinen-Unfälle um 25 und, da ein einziger dieser 
U nfälle die Berufsgenossenschaft mit durchschnittlich 
2 5 1 3  Mark belastet, eine M inderbelastung von rund 
62800 Mark.

Unzweideutig kom m t die V erm inderung der K net
m aschinen-Unfälle und die dadurch erzielte M inder
belastung bei dem neuen G efahrentarif für 1906 zum 
A usdruck. Nach diesem neuen T a r if  erm äfsigen sich 
gegen früher die B eiträge der Bäckereien und T e ig 
warenfabriken um 2,65 M ark und 2,67 M ark au f 
1000 M ark Löhne und es kann w ohl nicht bestritten 
werden, dafs diese V erbesserung vorw iegend unserer 
intensiven Bearbeitung der M aschinen für die T e ig 
bereitung zu verdanken ist. D as Bäckergew erbe 
allein hat hierdurch im Jahre  1906 ungefähr 50000 
Mark an Beiträgen für die Genossenschaft gespart.

Zum  Schlüsse d arf ich w ohl noch anführen, dafs 
sich der Vorgangs beschriebene W erdegan g in der 
Verm inderung der U nfallgefahr im Knetm aschinen



betriebe nicht ohne schwere K äm p fe  vollzogen hat, 
dafs aber trotzdem noch gröfsere Fortschritte, auch 
in der B ekäm pfung der noch vielen anderen M aschi
nen und Einrichtungen der Nahrungsm ittel industrie 
anhaftenden U nfallgefahr hätten erzielt werden können, 
wenn gröfsere Mittel für die Betriebsüberw achung 
aufgewendet worden wären.

Ich hoffe, die Zeit ist nicht m ehr sehr fern, in 
der allgem einer die N otw endigkeit erkannt wird, dafs 
weit gröfsere Mittel wie seither bereitgestellt werden 
müssen, um die m ühsam e, schw ierige, aber hohe und 
dankbare A u fgab e, die den technischen A ufsich ts
beamten gestellt ist, zu Nutz und From m en der 
A rbeitgeber und zum Segen  der A rbeitnehm er glück
lich erfüllt sehen zu können.

Eine Besprechung des Vortrages fand nicht statt.
Herr Prof. G a r y  dankte für den Vortrag und gab 

der Versammlung bekannt, dass Herr O t t o  die Vor
führung eines Verriegelungsapparates für Zentrifugen der 
P r i n z  C a r l s  h ä t t e  in Rothenburg beabsichtige. Der 
Apparat stehe im Nebenzimmer zur Ansicht. Er wurde 
dort besichtigt und erläutert.

2 d. Nahrungsmittel-Industrie:
2. P l e i s c h h a c k m a s c h i n e n .
Herr D e i t e r s  führt an der Hand von Eichtbildern 

die verschiedenen Pleischhackmaschinen vor, bespricht die 
Schutzvorrichtungen derselben und erklärt, dass auch auf

Fig. IQ. Bertram-Knetmaschine.

diesem Gebiete die Schutzmassnahmen für unfallsichere 
Maschinen zufriedenstellend fortgeschritten seien.

Herr Prof. G a r y  stattete dem Vortragenden den 
Dank der Versammlung ab und machte den Vorschlag, 
die Verhandlungen für heute abzubrechen. Die Versamm
lung ist damit einverstanden. Nachdem für den nächsten 
Tag der Gang der Verhandlungen festgesetzt war, richtete 
der Vorsitzende an alle Herren, welche Vorträge zugesagt 
hatten, die Bitte, die Dauer derselben auf das Mindest
mass einschränken zu wollen. Die Mitglieder wurden 
ersucht, pünktlich 8 '/s Uhr am Dienstag Morgen zu er
scheinen, damit die reichhaltige Tagesordnung erledigt 
werden könnte.

Um 1 Uhr 45 Minuten nachmittags wurde der erste 
Vorhandlungstag geschlossen.

Z w e i t e r  V e r h a n d l u n g s t a g :
Am Dienstag den 27. August morgens 8 Uhr 15 Mi

nuten eröffnete Herr Prof. G a r y  die Sitzung mit:
5. V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n :  a) V o r l a g e  

d e s  R e c h n u n g s a b s c h l u s s e s  f ü r  d a s  V e r 
e i n  s j a h r 1906— 1907.

Der Rechnungsabschluss lag den Mitgliedern im Um
druck vor.

b) B e r i c h t  d e r  R e c h n u n g p r ü f u n g s - I J o m -  
m i s s i o n .  E r t e i l u n g  d e r  E n t l a s t u n g  f ü r
V o r s t a n d ,  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  A u s s c h u s s  
u n d  S c h a t z m e i s t e r .

■ Fig. 20 .
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I. Rechnungs-Abschluss für das Vereinsjahr 1906 07 vom 1. Juli 1906 bis 30. Juni 1901.
E i n n a h m e Mk. Pf. A u s g a b e n  . Mk. Pf.

Kassenbestand am 1. Juli 1906 ................................ 42 15 250 44
128 Mitgliedsbeiträge ä 12, M . .......................... ..... 1536 — Drucksachen.................................................... 12 28

17 ,. h 15,—  ..................................... 255 — Hauptversammlung und Stiftu n gsfest..................... 209 70
Entnahme aus der Städtischen Sparkasse . . . ■ 450 — Zeitschriften und B ü c h e r .......................................... 32 10
Wiedereingenommene P o r t i s ..................................... — 98 Beiträge zum G.T.R. für 147 Mitglieder ä 6,— M. 882 —

Druck der Verhandlungen der Hauptversammlung 212 50
----- ^ Verschiedenes ............................................................... 179 85

Zahlungen an die S p a r k a s s e ..................................... 500 —
5 26

Mk. 2284 13 Mk. 2284 13

1

V ermögensbestand.
Kassenbestand am 1. Juli 1907 . . . • .......................................................................................... Mk. 5,26
Guthaben bei der Städt. Sparkasse in Magdeburg einschl. 15,90 Mk. Zinsen für 1906 „  681,65

Sa. Mk. 686J9T

II. Kostenvoranschlag für das Vereinsjahr 190708 vom 1. Juli 1907 bis 30. Juni 1908.

E i n n a h m e n
1907/08 

Vor
gesehen 
Mk. I Pf.

1908/07 
Einge

nommen 
Mk. Pf.

A u s g a b e n
1907/08 

Vor
gesehen 
Mk. Pf.

140 Mitgliedsbeiträge für alte Mitglieder 
zu je 12,— . . . =  Mk. 1680,—

10 Mitgliedsbeiträge zu je 15,— Mk. 
(unter Annahme des Eintritts von 
10 neuen Mitgliedern) Mk. 150,—

1830

1830 2284 13

Sehreibhülfe, Papier und Porto . . . .
D ru ck sa ch e n .......................... ..... . . .
Hauptversammlung und Stiftungsfest . .
Zeitschriften und Bücher . . . . . .
Beiträge zum G.T.R. für 150 Mitglieder

ä 6,— Mk....................................................
Druck der Verhandlungen der Haupt

versammlung .......................... ..... . . .
Dispositionsfonds des Vorsitzenden . .
Unvorhergesehenes.....................................
Bei der Sparkasse hinterlegt.....................
Kassenbestand...............................................

250
25

125
30

900

250
100
100

50

1830

Herr S i c k e 1 erstattet hierzu den Bericht. Bücher 
nnd Beläge sind in bester Ordnung befunden, er bean
tragt daher Entlastung für Vorstand, geschäftsführenden 
Ausschuss und Schatzmeister. Die Entlastung wird er
teilt.

c) V o r l a g e  d e s  K o s t e n v o r a n s c h l a g e s  
f ü r  d a s  J a h r  1907/1908 u n d  F e s t s e t z u n g  d e s  
J a h r e s b e i t r a g e s  f ü r  1907/1908 ( § 7  d e r  S a t z 
u n g  e n).

Herr Prof. G a r y :  Es ist im Voranschlag versucht
worden, die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang 
zu bringen. Indessen wird, da dem Verein nur sehr ge
ringe Mittel zur Verfügung stehen, der Versammlung an
heimgestellt, den Jahresbeitrag zu erhöhen oder eine 
Umlage von 10 Mark für jedes Mitglied zu genehmigen.

Herr N o t t e b o h i n  ist für Erhöhung des Jahres
beitrages.

Durch einstimmige Beschlussfassung wird der Jahres
beitrag für das laufende Geschäftsjahr von 12 auf 15 Mark 
erhöht.

d) N e u w a h l  d e r  s a t z u n g s g e m ä s s  a u s 
s c h e i d e n d e n  M i t g l i e d e r  d e s  V o r s t a n d e s ,  
d e s  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  A u s s c h u s s e s  u n d  
d e r  R e d a k t i o n s k o m m i s s i o n  und

e) A n t r a g  a u f  W a h l  e i n e s  2. s t e l l v e r 
t r e t e n d e n  V o r s i t z e n d e n  g e m ä s s  § 15 Abs. 2 
d e r  S a t z u n g e n .

(Vom Vorstande scheiden turnusmässig aus Herr 
F r e u d e n b e r g ,  vom geschäftsführenden Ausschuss die 
Herren F r e y s t e d t ,  Dr. T r z e c i o k und O t t o ,  von 
der Redaktionskommission die Herren S i c k e l ,  H ü t t  
und S c h e f f 1 e r.)

Die Abstimmung für den Vorstand ergibt einstimmige 
Wiederwahl des Herrn F r e u d e n b e r g .



u

Herr F r e u d e n b e r g  nimmt die Wahl an, meint 
aber, es sei ihm leider in Essen nicht möglich, den Vor
sitzenden so zu unterstützen, wie es wohl nötig wäre, er 
bittet darum, dass ein Mitglied des geschäftsführenden 
Ausschusses, welches in Berlin ansässig sei, als zweiter 
stellvertretender Vorsitzender bestimmt würde.

Die Versammlung ermächtigte den Vorsitzenden, bei 
Bedarf irgend ein Mitglied des geschäftsführenden Aus
schusses zur Unterstützung in den Vorstandsgeschäften 
oder zu seiner Vertretung heranzuziehen.

In den geschäftsführenden Ausschuss werden gewählt 
die Herren B e h r ,  Dr. T r z e c i o k  und O t t o .

Die ausscheidenden Mitglieder der Redaktionskom
mission werden wiedergewählt.

Zu Rechnungsprüfern werden gewählt die Herreii 
G u n d e r l o c h  und E l t e n .

Zur Bestätigung der Wahl des Vorstandes war der 
Rechtsanwalt und Notar, Herr Dr. jur. S c h o l t z  er
schienen.

f) B e r i c h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r  V e r e i n s 
s c h r i f t e n .

Herr Prof. G a r y  bringt ein Schreiben des Verlegers 
Herrn Seydel zur Kenntnis. Über den Absatz der Ver
einsschriften, sowie über den Abschluss der Verträge mit 
dem Verleger entspinnt sich eine kurze Besprechung.

g) B e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r e i n s - Z e i t s c h r i f t  
„ S o z i a l - T e c h n i  k“ .

Gewerblich-Technischer Ratgeber VI. Jahrgang.
Der Abschluss und die Revision der Bücher erfolgte wieder durch den gerichtlich beeideten 

Bücher-Revisor Herrn C. T h  e i l e ,  Berlin, und ergab folgeftdes Resultat:

A k t i v i a) Bilanz am 30. Juni 1907. P a s s i v a .

Konto-Korrent-Konto D e b it o r e n ..........................  .
K assa -K on to ....................................................................
Geschäfts-Erwerbs-Konto.....................M. 22042,57

. 1348,40

Mk.

273
70

20694

21038

Mitglieder-Guthaben-Konto...............................
Konto vorausgezahlter Abounementsgebühren 
Konto-Korrent-Konto Kreditoren . . .

Mk.

3250
6

17782

21038

05

05

A b g a n g . b) Gewinn- und Yerlustbereclinung. Z u g a n g .

Agitations-Konto.......................... . M. 77,90
U nkosten-K onto.......................... . „ 1892,43
K e d a k tio n s -K o n to ..................... . „ 1167,78
P o r t o - K o n t o ............................... . „ 1025,21
Zeitschriften-Herstellungs-Konto . „ 5294,22
Mitarbeiter-Konto.......................... . „ 1250,22 10707 85
Abschreibung vom Geschäfts-Erwei bs-Konto . . . 1348 40

Mk. 12056 25

Unterstützungs K o n t o ..........................................
Inseraten-K onto.....................................M. 396,50
Zeitschriften-Konto . ................................... 926,10
Abonnenten-Konto . . .............................. 9983,65

750

17782

Revisions-Bericht.
Am 31. Juli 1907 prüfte ich die Bücher des

„ G e w e r b l i c h - T e c l i n i c h e n  R a t g e b e r s “ ,
Berlin, Königgrätzerstr. 31 und habe ich über den Ausfall der Prüfung kurz nachstehend zu berichten:

Die Bücher sind von mir geprüft und bestätige ich hiermit die Ordnungsmässigkeit derselben und die Über
einstimmung der meinem Bericht beigefügten Bilanz und der Gewinn- und Verlustberechnung derselben.

B e r l i n ,  den 31. Juli 1907.
gez. C. Theile, gerichtlich beeideter Bücherrevisor.

Anzahl der Abonnenten des V. Jahrgangs 1905/0C: Anzahl der Abonnenten <les VI. Jahrgangs 190(5/07:

Quartal I II III IV Quartal I II IH IV

Direkte B e z ie h e r .......................... 550 550 554 553 Direkte B e z ie h e r .......................... 519 519 504 506
Post-Zeitungsam t.......................... 97 102 104 100 Post-Zeitungsamt.......................... 96 100 97 94
Buchhändler.................................... 241 246 248 247 Buchhändler..................................... 248 247 251 249
Verein Dt. Rev.-Ingenieure . . 139 139 139 139 Verein Dt. Rev.-Ingenieure . . 146 146 146 146

1027 1037 1045 1039 1009 1012 994 995
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Her Prof. G a r y :  Die Zeitschrift hat sich befriedigend 
entwickelt, indessen sei die Zahl der Abonnenten nur 
wenig über 1000, auch sei die Beteiligung an Inseraten 
gering. Die bessere Ausstattung der Zeitschrift verteure 
die Herstellung. Der Verleger Herr S e y d e l  stellt des
halb den Antrag, den Preis der Zeitschrift für die Ver
einsmitglieder von 6 auf 9 Mark zu erhöhen.

In der Besprechung meint Herr Dr. T r z e c i o k ,  
die Namensänderung der Zeitschrift habe der Entwickelung 
derselben geschadet, der Name „Gewerblich-Technischer 
Ratgeber“ sei ansprechender gewesen wie „Sozial-Technik“ .

Herr S i c k e l  äussert sich ebenfalls über die Titel
änderung.

Herr S p e c h t  ist gegen eine Erhöhung des Bezugs
Preises für die Mitglieder.

Herr Regierungsrat K o l b e  verteidigt die Namens
änderung und tritt für eine Erhöhung des Abonnements
preises ein.

Herr Prof. G a r y  teilt auch nicht die Ansicht, dass 
der Titel der weiteren Verbreitung schaden könne. Er 
dankt Herrn Regierungsrat K o l b e  für die Mühewaltung 
und Uneigennützigkeit, mit welcher er die Redaktions
geschäfte geführt hat. Der Antrag S e y d e l  auf Erhöhung 
des Abonnementspreises möge der Berücksichtigung emp
fohlen werden.

Herr G u n d e r l o c h  erwähnt, dass die Interessenten 
der Sozial-Technik ihre Zuschriften und technischen Mit
teilungen direkt an die Zeitschrift senden möchten.

Herr S p i e l m a n n  empfiehlt, um einer Verteuerung 
der Zeitschrift vorzubeugen, Zustellung durch die Post. 
Auch Herr F e 1 d m a n n ist für Zustellung durch die 
Post.

Herr B a u e r  betont, dass Herr S e y d e l  grosse 
Opfer gebracht hätte, um die Zeitschrift lebensfähig zu 
machen, ein Entgegenkommen seitens des Vereins sei 
daher am Platze.

Herr Prof. G a r y  meint, wenn man Herrn S e y d e l  
nicht den ganzen geforderten Betrag bewilligen könne, 
solle man doch den guten Willen zeigen, die Mühewaltung 
von Verlag und Redaktion anerkennen, und den Bezugs
preis wenigstens um etwas erhöhen.

Herr B a u e r  ist derselben Meinung und stellt den 
Antrag, Herrn S e y d e l  einen Abonnementspreis von
7 Mark in Anerkennung der grossen Opfer, die er ge
bracht habe, zu bewilligen.

Der Antrag B a u e r  wird mit überwiegender Mehr
heit angenommen.

Herr D e i t e r s  bringt eine Veröffentlichung des 
Herrn S c h u b e r t h  über die Bekanntmachung der An
stellungsverhältnisse in einer B.G. zur Sprache und äussert 
sein Bedenken gegen derartige Kritiken; mindestens müsse 
man suchen, die Form zu finden, um jeden Anstoss zu 
vermeiden.

In der Besprechung stellen sich die meisten Redner 
auf S c h u b e r t h s  Standpunkt. Es sei für den Stand der 
technischen Aufsichtsbeamten entwürdigend, wenn man eine 
Dienstinstruktion, die viele höchst merkwürdige Vorschrif
ten enthält, zur öffentlichen Kenntnis auch der Arbeiter 
bringe.

Herr F e l d m a n n  meint, Herr S c h u b e r t h  sei bei 
der Veröffentlichung von falschen Voraussetzungen aus
gegangen. Die erwähnte herabsetzende Bekanntmachung 
sei nicht in Plakatform im Betriebe aufgehängt, sondern 
sei ein Anhang der Unfallverhütungsvorschriften in Buch
form.

Herr B a u e r  wendet sich gegen die Ausführungen 
der Herren D e i t e r s  und F e 1 d m a n n. Das Ansehen 
der technischen Aufsichtsbeamten wird durch solche Dar
stellungen geschädigt; dass ein Kollege den Mut gehabt 
hat, gegen solche Verletzungen öffentlich aufzutreten, sei 
ihm ebenso wie der Redaktion und dem Vorsitzenden zu 
danken. (Bravo.)

Uber die Vereinszeitschrift hat der Verleger folgen
den Bericht erstattet:

„Mit Nachstehendem erlauben wir uns, Ihnen den 
Bericht über das Ergebnis des abgelaufenen Jahrgangs 
der Zeitschrift „ G e w e r b l i c h - T e c h n i s c h e r  R a t 
g e b e r “  zu überreichen.

Wie Sie aus demselben ersehen wollen, ist der Ab
schluss des VI. Jahrgangs gegenüber dem des V. nicht 
so günstig.

Zu unserm Bedauern mussten wir zuerst einen 
Rückgang in der Zahl der Abonnenten verzeichnen, 
unter denen sich auch einige Berufsgenossenschaften 
befinden, welche mehrere Exemplare bezogen und die 
Abonnements von der zweiten Hälfte des VI. Jahrgangs 
und vom VII. Jahrgang ab auf ein Exemplar herab
setzten.

Ferner hatten wir auch von seiten der Berufsge
nossenschaften an baren Unterstützungen nur 750 Mark 
erhalten, während im V. Jahrgang 1750 Mark eingegan
gen waren. W ir mussten also mit rund 1000 Mark we
niger Einnahmen von dieser Seite rechnen.

Auch den Inseraten-Etat zu vergrössern, war un
möglich, da unser Blatt den dazu aufgeforderten Firmen 
anscheinend in seinem alten, unscheinbaren Gewände zu 
wenig geeignet erschien.

Wenn wir mit keiner Unterbilanz abschlossen, so 
war es nur der sehr sparsamen Wirtschaft seitens der 
Schriftleitung und des Verlages zu danken.

Wir sind oder waren vielmehr auf dem toten Punkt 
angelangt und deshalb mussten wir uns zu einer äusser- 
lichen, dem modernen Zeitungswesen mehr entsprechen
den Umwandlung sowohl in bezug auf den Titel, als auch 
auf die Ausstattung entschliessen. Natürlich werden wir 
auch hierdurch nicht aller Sorgen ledig! W ir müssen 
auch von neuem an die Mitglieder des Vereins die Bitte 
richten, für ih r  Organ zu wirken, denn sie  können am 
ersten für die Verbreitung desselben etwas tun, weil sie 
ja bei ihren Revisionsreisen mit den massgebenden Per
sönlichkeiten in Berührung kommen. Da das Blatt jetzt 
anerkannterweise einen wirklich guten Eindruck macht, 
so dürfte es doch nicht schwer sein, neue Abonnenten 
zu gewinnen und auch geeignete Firmen —  und deren 
gibt es sehr viele — zu veranlassen, die „Sozial-Technik“  
hei Aufstellung ihres Anzeigen-Etats ebenfalls mit einem 
Auftrag zu berücksichtigen.

4
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Die Unkosten werden in diesem Jahrgang sehr 
hohe sein —  denn Neuerungen kosten immer Geld — 
darum müssen wir auch auf die Mitarbeit des Vereins 
rechnen, wenn derselbe sein Vereins-Organ in der 
jetzigen vornehmen Ausstattung behalten will.“ —

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Ebenso wird 
die Aufforderung einer Gesellschaft zum Abschluss einer Le
bensversicherung zur Kenntnis gebracht, da besonders gün
stige Versicherungsbedingungen garantiert zu sein scheinen.

Herr Dr. L ö b n e r  mahnt zur Vorsicht bei Abschluss 
von Versicherungen; er bittet die Anwesenden ihre bis
herigen Versicherungen zu prüfen und stellt sich zur Unter
stützung gern zur Verfügung.

Herr P ro f. Ga r y :  Nach Erledigung der Vereinsan
gelegenheiten setzen wir die Tagesordnung fort, wo wir 
dieselbe gestern verlassen haben. Ich richte nochmals 
die Bitte an die Herren Vortragenden, die Vorträge mög
lichst kurz zu fassen. Zum Punkt 2 e) Brau-Industrie. 
K e l l e r e i n r i c h t u n g e n  erhielt das Wort Herr Behr.

(Inzwischen ist der Herr Präsident des Reichsversiche
rungsamtes, Geh. Oberreg.-Rat Dr. K a u f ma n n  mit dem 
Senatspräsidenten Herrn Geheimrat Prof. H a r t m a n n  er
schienen, welche den Verhandlungen beiwohnen. Eine 
Pause findet nicht statt.)

Herr B e h r  spricht zunächst über die Steigerung der 
Produktion bei geringerer Rentabilität der Betriebe, dann 
über Lagerung der Fässer in den Kellern, über Abziehen 
des Bieres und den Transport desselben aus den Kellern. 
Die grosse Zahl der Unfälle in den Brauereien wird durch 
das rollende Material und durch den Fuhrwerksbetrieb 
hervorgerüfen. Die Ausführungen wurden von einer Reihe 
mit Bezug auf die Unfallverhütung sehr lehrreicher Licht
bilder begleitet.

Herr Prof. G a r y  dankt dem Referenten.
2 f) Zuckerindustrie und Landwirtschaft. Gö p e l  und 

Hä c k s e l s c h n e i d e ma s c h i n e n .
Herr Ot t o  bedauert, wegen seiner Erkältung nicht 

laut vortragen zu können und bittet um Rücksichtnahme. 
An der Hand von Lichtbildern werden verschiedene Göpel
betriebe mit und ohne Schutzvorrichtungen vorgeführt, 
ebenso Häckselschneidemaschinen. Die Anbringung von 
Schutzvorrichtungen sei jetzt ziemlich überall durchgeführt, 
sodass Unfälle möglichst vermieden werden.

Punkt 2 g. Lagerei. W in den .
Herr H u g o  M ey er -H a m b u rg . Die Winden ge

hören keinem besonderen Industriezweige a n ; Betriebe 
aller Art, der verschiedensten Berufsgenossenschaften, be
dürfen dieses Transportmittels.

Die Neuerungen und Fortschritte auf diesem Gebiete 
in bezug auf Unfall - Technik sind nicht einer einzelnen 
Berufsgenossenschaft zuzuschreiben, wenn auch die Lagerei
Berufsgenossenschaft besonders grosses Interesse daran hat.

Die weite Verbreitung der Winden, ihre Bedienung 
durch ungeschulte Kräfte erklären die Häufigkeit der sich 
bei ihrem Betriebe ereignenden Unfälle.

Mit Einführung der Kurbelwinden ergaben sich zwei 
besonders gefahrbringende Momente; Schlag durch die 
zurückschnellende Kurbel und Verletzungen durch die plötz
lich und schnell sinkenden Hebelasten.

Allen Winden gemeinsam waren die Gefahren durch 
Reissen des Tragorgans, Bruch von Lasthaken, exponierter 
Standort des Arbeiters und anderem mehr. —

Zur Beseitigung aller dieser Missstände hat die Unfall
Technik erheblich beigetragen, in gleichem Masse aber 
auch die berufsgenossenschaftliche Überwachung der Be
triebe und die dadurch erfolgte Aufklärung der Betriebs
inhaber wie der Arbeiter selbst über die Gefahren und 
ihre zweckentsprechende Verhütung. Gegen ein Zurück
schnellen der Kurbel hat man jetzt gute Sicherheits
winden mit Zentrifugalbremsen und selbsttätig wirkender 
Sperrvorrichtung, die gleichzeitig ein schnelles Sinken der 
Last verhindern (Erklärung einer dieser Konstruktionen), 
gegen das Reissen des Tragorgans Vorschriften zur Unter
suchung desselben, geeignetere Form der Lasthaken gegen 
Bruch, Schutzmassnahmen gegen ein Abstürzen der Ar
beiter aus Luken, etc.

Die Überwachung der Betriebe hat wesentlich bei
getragen zur Einführung der neuen Konstruktionen.

Redner bringt dann einige Angaben aus der Unfall
Statistik und führt Sonderkonstruktionen vor.

Die Sicherheits-Kabelwinde D. R. G. M. No. 162249 
für Hand- und Kraftbetrieb der Schönebecker Maschinen
fabrik Wilh. Schneevoigt arbeitet mit einfachem und dop
peltem Vorgelege sowie auch mit Leerlauf, sodass ein 
Abspinnen des Seiles leicht bewirkt werden kann. Bei 
dieser Winde (System Lange) wird, statt die Sperrklinke 
auszurücken und die Kurbel rückwärts zu drehen, nur ein 
kleiner Druck rückwärts auf die Kurbel ausgeübt und 
die Last sinkt mit immer gleichbleibender Geschwindigkeit 
herab und hält bei leichtem Anziehen der Kurbel sogleich 
und ohne Stoss wieder an.

Die beim Verladen von Massengut wie Phosphat, 
Kies, Erz, Salz und dergl., in Kübeln dadurch entstandenen 
schweren Unfälle, dass die leeren Kübel beim Hinablassen 
in den Schiffsraum aufstossen und aus den offenen W inde
haken aushaken, gaben Anregung, einige Schiffsschmiede 
zur Anfertigung von Haken zu veranlassen, die solches 
Aushaken unmöglich machen. Daraufhin sind verschiedene 
recht zweckmässige Haken angefertigt worden. Die bei
den nebenstehenden Skizzen veranschaulichen zwei dieser 
Haken, die als die zweckmässigsten seit etwa einem Jahre 
im Hamburger Hafen in Benutzung sind und sich gut be-
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währen. Bei dem Haken, den Fig. 21 zeigt, wird die 
Hülse (Rohrstück) nach oben geschoben, fällt nach Ein
legung des Bügels durch Eigengewicht hinab und schliesst 
den Haken.

Zur Besprechung des Vortrages erhält das W ort Herr 
Gu n d e r l o c h .  Er gibt Kenntnis von mehreren schweren 
Unfällen, die dadurch entstanden sind, dass die Führer 
von elektrischen Laufkranen aus Unachtsamkeit die Flasche 
oben gegen die Seiltrommel widerlaufen Hessen. In drei 
Fällen rissen die Seile ab und die Flaschen fielen her
unter. In zwei Fällen wurde jo  ein Arbeiter erschlagen.

Die Versuche, Vorrichtungen zu schaffen, den Strom
kreis zu unterbrechen, scheiterten an dem Umstande, dass 
der Laufkran fortwährend seine Stellung wechselt.

Eine einfache Vorrichtung, die geeignet ist, derartige 
Unfälle zu vermeiden, besteht in der Anbringung eines 
Holzkästchens unter der Seiltrommel. Beim Widerlaufen 
der Flasche muss erst das Kistchen zertrümmert werden, 
was ein solches Geräusch macht, dass der Kranführer auf
merksam wird, und noch Zeit hat, den Strom abzustellen.

Zur Strafe für seine Nachlässigkeit zahlt der Kran
führer das Holzkästchen von zirka 1 Mark.

Herr D e ite rs  weist auf die Notwendigkeit hin, die 
Sicherheit der Winden und Hebezeuge besonders ins Auge 
zu fassen, da wir eine richtige Sicherheitswinde noch nicht 
besitzen.

Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden und den 
Herren, die sich an der Besprechung beteiligt haben.

Punkt 2h. Papierindustrie. 1. Pap i e r mühl e n .  Herr 
H o l t z h a u s e n  führte in einer Serie von Lichtbildern 
die Fabrikation des Papieres vor, besonders auf dieje
nigen Stellen hinweisend, an welchen auch heute noch die 
meisten Unfälle Vorkommen. Die Papierfabrikation wurde 
vorgeführt von der ersten Ausübung als Handwerk an bis 
zur vollendeten Massenfabrikation.

Durch Anordnung einfachster Schutzvorichtungen in 
Gestalt von Latten sind viele Unfälle vermieden worden. 
Der Vorsitzende dankt dem Referenten.

2. P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .
Herr Hüt t  bringt die Ausstattung der Papierschneide

maschinen durch Lichtbilder zur Ansicht. Durch die Kon
struktion der modernen Maschinen sind Unfälle fast aus
geschlossen. Er zeigt in einer Reihe von Bildern, dass 
früher an Papierschneidemaschinen fast jegliche Schutz
vorrichtung gefehlt habe und Verletzungen sowie Verluste 
von Gliedmassen häufig vorkamen. (Herr v. S e e b a c h  
bestätigt das Fehlen der Schutzvorrichtungen.) An der 
Hand eines Kurvenblattes führte der Vortragende die 
Zahl der gemeldeten und entschädigten Unfälle an Papier
schneidemaschinen vor und kam zu dem Schluss, an der 
Tatsache, dass die entschädigten Unfälle im Verhältnis 
zu den gemeldeten bedeutend heruntergegangen seien, 
könne man die Erfolge der Unfallverhütung erkennen.

Herr Prof. G a ry  dankt dem Redner für seine Aus
führungen wendet sich aber gegen die Schlussfolgerung 
aus den Kurven. Man könne das Verhältnis der Zahl 
der g e m e l d e t e n  Unfälle zur Zahl der e n t s c h ä d i g 
t e n  Unfälle nicht als Massstab für die Erfolge der Mass
nahmen zur Unfallverhütung benutzen, da erfahrungs

gemäss die Zahl der gemeldeten Unfälle von Jahr zu 
Jahr wächst, weil Unternehmer und Arbeiter sich daran 
gewöhnen, möglichst alle, auch unbedeutende Verletzungen 
als Unfall zu melden.

Bessere Schlüsse würde der Vergleich zwischen der 
Zahl der an den in Frage kommenden Maschinen beschäf
tigten Arbeiter und der Zahl der entschädigten Unfälle 
zulassen.

Herr H ütt: Auf die Äusserung des Herrn Prof. G ary 
erwidere ich, dass es sich bei den Unfällen an Schneide
maschinen in fast allen Fällen nicht nur um kleine Ver
letzungen, sondern um den Verlust von Fingerteilen, 
ganzen Fingern oder gar Händen handelt.

Bezüglich der statistischen Zusammenstellung hatte 
ich einen Einwand erwartet. Ich habe aber nur angeführt, 
dass man in gewissem Masse doch wohl einen Schluss 
ziehen könne, und auch eingangs erwähnt, dass die Arbeiter- 
zalil in dem gleichen Masse gestiegen ist, wie die ange
meldeten Unfälle, während die entschädigten Unfälle sich 
nicht in demselben Masse vermehrt haben. Die Linie 
der entschädigten Unfälle durch Messerhalterschlitze usw. 
zeigt z. B., dass seit der Feststellung der Jenaer und 
Berliner Normen 1905 zum ersten Male seit Bestehen 
der Berufsgenossenschaft keine Unfälle durch Schlitze ge
meldet wurden, ebenso 1906. 1906 ist ausserdem an
Schneidemaschinen kein Zahnräderunfall vorgekommen. 
In der Hauptsache kam es mir darauf an, zu zeigen, wie 
die gesamten entschädigten Unfälle durch die vermeidbaren 
Unfälle beeinflusst werden.

Herr H o l t z h a u s e n  spricht dann noch kurz über 
Schutzvorrichtungen in der Papierindustrie.

Punkt 2i. Steinbruchindustrie. S t e i n b r e c h e r 
A n l a g e n .

Herr von Ho e s s l i n .  Der Vortragende gibt die De
finition eines Schotterwerkes und der Produkte aus sol
chen. Er bespricht die alte Methode des Schotterschlagens 
von Hand und erwähnt die grosse Zahl der hierbei vor
kommenden Augenverletzungen, trotz Vorschriften, Schutz
brillen usw. Demgegenüber zeigt er die Vorteile der 
Schotterwerke nicht allein in ökonomischer Beziehung, 
sondern vor allem auch vom Standpunkte der Unfallver
hütung, indem sich gegen die Unfälle in Schotterwerken 
ungleich leichter ankämpfen lässt, wie gegen die Unfälle 
beim Zerkleinern der Steine von Hand.

Er gibt unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder Be
schreibung der verschiedenen Systeme von Steinzerklei
nerungsmaschinen und Schutzvorrichtungen an denselben, 
zeigt Schutzvorrichtungen über den Eingabeöffnungen die
ser Maschinen und Schutzvorrichtungen an Sortiertromraein. 
Ein kleines Modell eines Steinbrechers wird unter Vor
führung der Wirkungsweise der Maschine und Besprechung 
der Schutzvorrichtungen, die hier anzubringen sind, gezeigt.

W egen der vorgeschrittenen Zeit muss der interes
sante Vortrag, ebenso wie die vorhergegangenen, sehr ge
kürzt werden.

2k . Chemische Industrie. H o l z i m p r ä g n i e r u n g  
u n d  F e u e r s i c h e r h e i t .

Herr Dr. T r z e c i o k  bespricht ein Imprägnierungs
verfahren des Holzes, durch welches auch die innersten



Fasern imprägniert werden. Es sind Proben ausgelegt, 
welche besichtigt wurden.

Der Vortragende unterscheidet zwei Arten von'Holz- 
lconservierungs- bezw. Imprägnierungsmethoden: eine phy
sikalische und eine chemische. Bei der ersteren erfolgt keine 
Strukturveränderung des Holzes, keine chemische Ver
bindung der Zellulose mit den Imprägnierungsmitteln, die 
andere Art dagegen ist eine chemische, indem, sich die 
Zellulose mit den Imprägnierungsstoifen bindet. Die frühe
ren, teilweise jetzt noch üblichen Konservierungsmethoden 
sind rein physikalische! Die Imprägnierungsstoffe sind 
organische, wie Teer- und Harzöle, welche im Laufe der 
Zeit selbst dem Zerfall unterliegen, und unorganische, 
wie Eisen-, Kupfer-, Tonerde-, Zink- und Quecksilbeisalze. 
Am besten würden sich die Salze der Edelmetalle, Gold, 
Silber und Platin eignen, um die verderbliche Wirkung 
der Fäulnispilze zu verhindern, wenn ihrer Anwendung 
nicht der Kostenpunkt entgegenstünde. Überaus gefähr
lich ist der Gebrauch der vorzüglich antiseptisch wirken
den Quecksilbersalze wegen ihrer Giftigkeit! Eine Im
prägnierung des Holzes kann nur dann ihren Zweck 
vollständig erfüllen, wenn dieselbe eine chemische ist, 
bis in den innersten Kern des Holzes eindringt, und die 
Stoife vom Wasser nicht ausgelaugt werden. Dies kann 
durch Druck von Dampf oder Wasser geschehen. Gar 
nicht geeignet zur Holzkonservierung sind jene Mittel, 
welche in Form von Anstrichen aufgetragen werden. Auf 
der Anwendung von Druck beruht das sog. Rütgerssche 
Verfahren, wobei die Imprägnierung durch Teeröle 
mit oder ohne Chlorzink geschieht; es dient besonders 
zur Konservierung von Eisenbahnschwellen, worin es noch 
heute das Monopol besitzt.

Bei allen früheren und noch gebräuchlichen Methoden 
ist lediglich der Hauptzweck, das Holz gegen Fäulnis zu 
konservieren, während es auf den Schutz der Mitmenschen, 
die Feuersicherheit, gar nicht ankam. Einen grossen tech
nischen Fortschritt für den Schutz der Arbeiter bedeutet 
das letztgenannte Verfahren von Rütgers infolge der ge
schlossenen Apparatur, hingegen erhöht die Anwendung 
von Teerölen die allgemeine Feuersgefahr. —  All die 
Übelstände beseitigt nun das neue sog. Hasselmannsche 
Imprägnierungsverfahren; dasselbe ist ein chemisches, 
denn es bilden sich im Wasser schwerlösliche Verbin
dungen der Zellulose mit den Imprägnierungssalzen; die 
Imprägnierung selbst geschieht durch Druck bis auf den 
innersten Kern des Holzes; dasselbe wird schwer ver- 
brennlich; es kohlt nur selbst in der Gebläsehitze. — Im 
Anfänge hatte dieses Verfahren durch die Anwendung 
eines hohen Dampfdruckes von 130— 140° C. den Übel
stand, die Holzstruktur zu lockern, ein Umstand, welcher 
der Einführung in die Industrie sehr entgegenstand. Das 
Verfahren wurde nun durch den Ingenieur Wolmann ver
bessert, indem dieser einen hydraulischen Druck anwendet 
und mit einer Temperatur von 103— 105° C. arbeitet; 
es beruht auf der Imprägnierung des Holzes mit Lösungen 
von schwefelsaurem Kupfer, Eisen und Tonerde unter Zu
satz von Ammoniak, Holzessig und Kainit. Die Hölzer 
werden frisch, wie sie aus dem Walde kommen, erst einem 
Vakuum unterworfen und dann in der Imprägnierlösung

durch Dampf auf die Temperatur von 103— 105° C. gebracht. 
Darauf wird nun ein hydraulischer Druck von 4 Atm. ge
setzt. Das Holz erhält ein steinhartes Aussehen, ge
winnt in der Struktur und lässt sich vorzüglich polieren. 
Dieses Imprägnierungsverfahren ist von der weittragend
sten Bedeutung für die Grubenbetriebe, das Baugewerbe, 
für die chemische Industrie usw. Die Kosten des Ver
fahrens sind geringer, als die der bisher üblichen Metho
den. Die Vorteile der Feuersicherheit veranlassten be
reits grosse schlesische Grubenverwaltungen, das neue 
Verfahren einzuführen. Die Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie verlangt in einigen ihrer besondern 
Unfallverhütungsvorschriften die Anwendung von schwer 
verbrennlichem Holzwerk! Das neue Imprägnierungsver
fahren bildet einen Markstein in den Bestrebungen der 
Industrie, den Schutz für Leben und Gesundheit der Mit
menschen zu erhöhen!

Herr Prof. G a r y  dankte dem Herrn Referenten und 
eröffnete die Besprechung.

Herr F r e u d e n b e r g  weist besonders auf die W ich
tigkeit des Imprägnierens des Holzes für die Herstellung 
von hölzernen Riemenscheiben hin.

Er führt ein Beispiel aus der Praxis an, bei welchem 
durch Schleifen eines Riemens auf einer hölzernen Rie
menscheibe diese Scheibe mit Gedankenschnelle in Brand 
geraten ist. Er erwähnt auch ein Beispiel, bei welchem 
die nähere Untersuchung ergab, dass die anfängliche An
nahme, ein Brand sei durch Kurzschluss entstanden, nicht 
die richtige war, sondern dass dieser Brand durch eine 
hölzerne Riemenscheibe entstand, die durch Schleifen des 
Riemens erhitzt wurde.

Vom Standpunkt der Unfall-Verhütung aus sind also 
Fortschritte in der Holzimprägnierung mit Freude zu be- 
grüssen.

Herr S e i d e l  meint, das Imprägnierungsverfahren 
wäre von unschätzbarem Vorteil bei Verwendung beim 
Theaterbau auf der Bühne. (Kulissen und Szenerien.)

Herr G u n d e r l o c h  spricht über Verwendung des 
imprägnierten Holzes bei elektrischen Leitungen hochge
spannter Ströme.

Demnächst wird der Punkt 6 der Tagesordnung. 
T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n  erledigt.

a) Herr K ü l p  spricht über die gemeinsame Ver
wendung der Bläserpfeifen in den Glasfabriken. Man hat 
die gemeinsame Verwendung solcher Pfeifen vom gesund
heitlichen Standpunkt verurteilt und ist zu dem Ergeb
nis gekommen, dass jeder Bläser seine eigene Bläserpfeife 
bei sich führen müsse. In Wirklichkeit war die A n
steckungsgefahr gering, denn die Übertragung von Tuber
keln trete vielmehr durch das gemeinsame Rauchen aus 
einer Tabakpfeife in die Erscheinung. Besondere Konstruk
tionen dieser Bläserpfeifen zum Schutz der Gesundheit be
einträchtigen nur die Leistungsfähigkeit des Bläsers.

b) Herr H o l t z h a u s e n  spricht über Kreissägen.
c) Herr B r a u n e  ist erkrankt. Sein Vortrag fällt 

daher aus.
Ein Verriegelungsapparat für Zentrifugen ist im Neben

zimmer zur Ansicht ausgestellt und wird von Herrn O t t o  
einer Besichtigung empfohlen.
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V e r r i e g e 1 u n g s v o r r i c h t u 11 g fü r  Z e n t r i 
f u g e n d e c k e l  g e g e n  Ö f f n u n g  d e r s e l b e n  
w ä h r e n d  d e s  B e t r i e b e s .

Die Zentrifugen bergen bekanntlich eine ständige 
Unfallgefahr in sich dadurch, dass die Arbeiter zur Ent
fernung der geschleuderten Produkte aus der Zentrifuge 
in die Trommel hineingreifen, ehe die letztere eine solche 
Unfallgeschwindigkeit angenommen hat, dass Unglücks
fälle nicht mehr eintreten könnten, oder die Zentri
fuge zum Stillstand gekommen ist. Man suchte deshalb 
schon lange nach einer sicherwirkenden Schutzvorrichtung, 
welche diese U11 glücksfälle verhindern sollte.

Die P r i n z  C a r l s h ü t t e ,  Eisengiesserei und Ma
schinenbau - Gesellschaft m. b. H. in R o t h e n b u r g  
a. S a a l e  stellt jetzt einen Verriegelungsapparat für 
Zentrifugendeckel her, welcher das Offnen der Zentri-

riegelungsapparat unmöglich gemacht, den Deckel früher 
au öffnen, als bis die Zentrifuge so langsam geht (also 
etwa 10 Touren macht), dass kein Unglücksfall mehr Vor
kommen kann. Dieser Verschluss ist also als unfall
sicher auszusprechen.

In der Zuckerfabrik Wegeleben ist die Vorrichtung 
in Betrieb genommen worden, und der Kgl. Gewerbe
inspektor Dr. V o l t m e r  in Halberstadt hat der Firma 
mitgeteilt, dass der automatisch wirkende Zentrifugen
verschluss zur Zeit der Besichtigung durch ihn durchaus 
sicher und zweckentsprechend arbeitete und sich bei guter 
Ausführung voraussichtlich im Betriebe dauernd bewähren 
wird.

d) Herr Prof. M. G a r y  weist auf eine von dem tech
nischen Aufsichtsbeamten der Steinbruchs-Berufsgenossen- 
schaft Bischoff erfundene Neuerung hin, um einen am

Fig. 23.

Fig. 25. Deckel geöffnet. Fig. 26. Deckel geschlossen. Fig. 27. Automatische Verriegelung,

fuge, bevor dieselbe eine ganz geringe Umfangsgeschwin
digkeit erreicht hat, ganz sicher ausschliesst.

Die Anordnung der Verriegelungsvorrichtung ist aus 
anliegenden Zeichnungen (Fig. 23 bis 27) zu ersehen. 
Der Schiebedeckel, welcher die Zentrifugenöffnung ver- 
schliesst, ist zum Teil mit der Ausrückerstange verbun
den. Als Vermittelungsglied dieser beiden Teile dient 
die Verriegelungsvorrichtung. Soll die Zentrifuge aus dem 
Stillstand in die Bewegung gesetzt werden, so bedient 
man sich bekanntermassen der Einrückerstange; durch 
die Verriegelungsvorrichtung ist der Einrücker aber nun 
derart verriegelt, dass ein Einrücken erst möglich ist, 
wenn der Deckel die Zentrifuge ganz verschlossen hat. 
Ist das Produkt in der Zentrifuge fertig geschleudert 
oder soll die Zentrifuge zum Stillstand kommen, so kann 
man ohne weiteres den Riemen ausrücken und die 
Zentrifuge bremsen; dann aber ist es durch den Ver-

Sicherheitsseil befestigten Arbeiter gegen Absturz zu 
sichern und um ihm die Auf- und Abwärtsbewegung am 
Seil zu ermöglichen. Mit dem Apparat kann der Mann 
seinen Arbeitsplatz durch Auf- oder Abstieg verändern, 
ohne sich vom Seil lösen zu müssen und in Absturzge
fahr zu geraten.

Der Apparat wird von der Firma Ot t o  Sc hmi dt ,  
L o s c h w i t z  -Dresden, vertrieben.

Herr B i s c h o f f  erläutert den Apparat und zeigt 
seine Anwendung.

B i s c h o f f s  S i c h e r h e i t s - S e i l g r e i f e r .  So 
wohl durch gesetzliche Bestimmungen als auch aus mora
lischen Verpflichtungen sind alle diejenigen, welche an 
absturzgefährlichen Standorten beschäftigt werden müssen, 
durch geeignete Vorkehrungen gegen Absturz zu sichern.

Diesen Bestimmungen wird in der Praxis dadurch zu 
entsprechen gesucht, dass der betreffenden Person ein Seil

L>c-_a  o .

Fig. 24.
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zur Verfügung gestellt wird, das entweder direkt um den 
Leib geschlungen oder mit einem Leibgütel verbunden 
wird. Dies verbürgt jedoch keine vollkommene Sicherung, 
denn abgesehen von der an und für sich an der abschüssi
gen Arbeitsstelle vorzunehmenden schwierigen Befestigung, 
muss der Mann, wenn er seinen Arbeitsplatz durch Auf
oder Abstieg verändern will, sich wieder von neuem vom 
Seile lösen und wieder befestigen, sodass er bei dieser 
Manipulation der Gefahr des Absturzes fortgesetzt preis
gegeben ist. Dieser Ubelstand wird durch den Apparat 
beseitigt. (Fig. 28.)

Fig. 28.

Die Verwendung desselben geschieht auf folgende 
W eise: ■

Nachdem das befestigte Seil mit dem unteren Ende 
durch die Klemmbacken des Greifers hindurchgesteckt 
ist, wird der Seilgreifer am Seil entlang geschoben. Der 
Mann verbindet sich dann mittelst eines durch eine Zwi
schenleine am umgeschnallten Leibgurt befestigten Kara
binerhakens am Seilgreifer. Nun kann der Auf- und Ab
stieg beginnen, ohne dass er sich auch nur einen Augen
blick vom Seile zu lösen braucht, er kann also nie mehr 
abstürzen. Die exzentrische Anordnung der Klemmhaken 
ermöglicht es, dass der Seilgreifer ohne weiteres in die 
Höhe zu schieben ist und nach Beendigung des Hubes 
sofort automatisch eingreift, sodass also im Falle eines 
Ausgleitens die Person unbedingt hängen bleiben muss, 
weil der Seilgreifer unter keinen Umständen nach ab
wärts gleitet, so lange die Klemmhaken nicht auseinander 
gehalten werden.

Damit man nun auch nach Wunsch mit dem Seil
greifer seilabwärts zu gehen vermag, ist zum Zwecke des 
Auseinanderhaltens der Klemmbacken mit dem Daumen 
auf einen Hebel zu drücken. Lässt der Daumendruck 
absichtlich oder unabsichtlich nach, so hört die Sperr
wirkung auf und der Seilgreifer tritt seine Funktion wie
der an, d. li.; derselbe bleibt an der Stelle hängen, an 
welcher der Druck auf den Hebel nachlässt.

Diese Soilgreifer sind namentlich in Steinbrüchen seit 
Jahresfrist erprobt und haben sich durchaus bewährt.

c) Herr Prof. M. G ary  weist auf eine neue Schiebe
bühne „Pferd“  System Wiegand hin, die mit zuverlässig 
wirkender Bremse versehen ist. Eine Sperrklink-Vor
richtung schliesst das selbsttätige Auslösen der Bremse

Fig. 29 bis 32.

aus, wodurch das Abgleiten der Schiebebühne verhindert 
wird, während sonst durch das unvermutete Abrollen der 
Schiebebühne leicht Unfälle entstehen.
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Die Einrichtung wird von H e r m a n n  W i e g a n d ,  
D r e s d e n  -A ., Borsbergstrasse 83 b hergestellt.

f) Herr Z a c h a r i a s :  In der Sozial - Technik ist 
bereits eine neue Sicherheitsleiter abgebildet, welche von 
der Firma E u g e n  B l a s b e r g  & Co. in Düsseldorf an
gefertigt wird. Ein Muster dieser Leiter ist hier im Saale 
ausgestellt. Die Leiter scheint mir im allgemeinen prak
tisch zu sein, ob und wie sie sich in den Betrieben be
währen wird, muss der Zukunft überlassen werden.

g) Herr Ro t t s i e p e r :  D u rch  A u f w i c k l u n g  h e r 
b e i g e f ü h r t e r  R i e m e n s c h i  a g  - U nf al l .  Meine Her
ren! In unserer Unfall-Literatur begegnet man vielfach 
Transmissions-Unfällen, die durch Riemen veranlasst wer
den. Ihre Ursachen und der Hergang sind leicht erkennt
lich. In gleicher Weise bieten die Riemenbruch-Unfälle, 
die durch zu starke Spannung bei normaler Arbeit sich 
ereignen, keine bemerkenswerten Momente, während ich 
über Riemenbruch - Unfälle, die durch Aufwicklung ent
standen sind, in der mir bekannten Literatur keine Er
klärung des Vorgangs zu finden vermochte. Aus diesem 
Grunde dürfte eine Darstellung eines solchen Vorganges 
und seine mutmassliche Ursache von Interesse sein; selbst
verständlich gebe ich diese Erklärung unter üblichem 
Vorbehalt und würde es mir angenehm sein, zu erfahren, 
ob vielleicht der Hergang auf Grund sonstiger Erfah
rungen anders erklärt werden kann.

Durch den Umstand, dass ich mit den Herren der 
Kgl. Gewerbe-Inspektion in Berlin C. eine gemeinsame 
Besichtigung einer Grossbuchdruckerei verabredet hatte, 
in welcher zufällig tags zuvor sich jener tödliche Unfall 
zugetragen hatte, war es möglich, die Gegenstände noch 
so vorzufinden, wie sie sich direkt nach dem Unfall vor
gefunden hatten. Aus dem gesunden geleimten Doppel
riemen (180 X  10 mm) war ein 2 m langes Stück heraus
gerissen, ein anderer Teil des Riemens war in eigenarti
ger Weise auf der Motorscheibe aufgewickelt, wovon auf 
dem Ihnen übergebenen Skizzenblatt Fig. 29—32 Kenntnis 
gibt. Besonders war die Faltung und deren Überwicklung 
beachtenswert; behufs besseren Erkennens ist ein Riemen
trum punktiert angedeutet. Als weiterer Umstand wurde 
festgestellt, dass die bestaubte Transmissionswelle auf 
einer Seite der grossen Riemenscheibe blank war, weshalb 
hier der Riemen vor dem Zerreissen gelegen und geschliffen 
haben musste; jedoch gaben diese Momente für die Ursache 
des Riemenbruches zunächst keinen Aufschluss, weil der 
tödliche Schlag eines Riemenendes gewissermassen ent
gegengesetzt zu der Laufrichtung des Riemens erfolgt sein 
musste, und habe ich mir den Vorgang erst später so 
zurechtgelegt, wie Fig. 31 und 32 ihn darstellen. Der 
in grösserer Entfernung befindliche Unfallzeuge hat nur 
ein starkes Krachen wahrgenommen und den Erschlagenen 
hinstürzen sehen; da nicht mehr gearbeitet wurde, so 
nimmt der Zeuge an, dass der letztere den Motor hat aus
schalten wollen, —  das Schaltbrett befindet sich neben 
der Umfriedigung — , und dass während des Ausschaltens 
ein Rutschen und Abfallen des Riemens von der Trans
mission-Scheibe stattgefunden hat. Dies dürfte als richtig 
vorausgesetzt werden können, wie ja  mancher Riemen bei 
plötzlicher Geschwindigkeitsänderung von der Scheibe

fällt; zur Aufwicklung und zur Zerreissung des Riemens 
wird jedoch eine wesentlich grössere Arbeit erforderlich 
gewesen sein, als das in dem abgefallenen Riemen be
findliche Arbeitsvermögen, weshalb angenommen werden 
muss, dass der Motor bis zur vollzogenen Zerreissung 
noch nicht ganz ausgeschaltet gewesen sein wird. Es 
wird dies nur ein kurzer Moment gewesen sein, bei der 
grossen Geschwindigkeit des Riemens konnte das Auf
wickeln und Zerreissen in wenigen Sekunden erfolgen. 
Nach dem Abfallen von der Scheibe wurde das obere 
Trum nicht mehr nach oben befördert, musste sich viel
mehr dem unteren Trum näheren, weil dieses sich auch 
gleichzeitig nach oben straffte ; sobald beide sich berührten, 
musste das obere Trum vom unteren mitgerissen werden, 
die Faltung des oberen Trums war fertig und die Über
wicklung vom unteren Trum erfolgte momentan. Da bei 
der jetzt immer fester werdenden Umschlingung ein Schlei
fen auf der Motorscheibe ausgeschlossen war, so musste 
nach dem Straffen des Riemens entweder ein Brechen 
der einen oder anderen Achse bezw. W elle, oder des Rie
mens erfolgen. Es ist nun zu beachten, dass beim Straffen 
der beiden Riemenstränge die Bewegungsrichtung des 
oberen Trums der früheren Laufrichtung entgegengesetzt 
wurde, hieraus erklärt es sieb, dass das zerrissene Ober
trum über den vorderen Teil der Umfriedigung hinweg 
schlagen und dem Erschlagenen einen doppelten Schädel
bruch und sofortigen Tod bringen konnte.

Wenn meine Schlüsse richtig sein sollten, so erkennen 
wir hieraus, dass unsere bisherigen Schutzmittel, — die 
Umfriedigung des Motorriemens, — noch nicht ausreichen, 
da ein derartiges Ereignis in allen denjenigen Fällen sich 
wiederholen kann, wo beim Elektromotor-Antrieb von einer 
kleinen Scheibe auf eine grosse hochliegende Scheibe von 
dieser ein Abfallen des Riemens stattfindet, und wird es 
anzuraten sein, dieses Abfallen durch Anordnung bekannter 
Mittel (Gabel oder sonstige Leitstücke) zu verhindern.

Herr Präs. Dr. K a u f m a n n :  M. H. Ich will nicht 
auf den soeben geschilderten, bemerkenswerten Unfall 
eingehen, die Erörterungen darüber überlasse ich Ihnen 
als Techniker, aber ich will mich von Ihnen verabschieden.

Ich danke Ihnen für die empfangenen Anregungen. 
Sie haben hier ein sehr schätzbares Material zusammen
getragen, welches Sie mit Ihren übrigen Erfahrungen 
sammeln und bei Gelegenheit der Feier des 25 jährigen 
Bestehens der Berufsgenossenschaften weiteren Kreisen 
zugänglich machen sollten.

Ich wünsche Ihrer weiteren gemeinsamen Arbeit ein 
stetes Vorwärtskommen.

Nachdem sich der Herr Präsident verabschiedet hatte 
erhielt das W ort

Herr S t ö p e l :  Auf eine grosse Gefahr, welche in 
denjenigen Betrieben besteht, die als Kraftwelle Schieber
dampfmaschinen verwenden, wurde ich durch drei Schwung
radexplosionen hingewiesen, die sich im Laufe eines 
Jahres in verschiedenen Betrieben ereigneten. In allen 
drei Fällen handelte es sich um ein Durchgehen der 
Maschinen infolge Nichtfunktionieren des Regulators, es 
waren stets Schieberdampfmaschinen mit Grund- und Ex
pansionsschieber (Meyer-Rider-Steuerung und dergl.). Der



Regulator wurde in allen drei Fällen durch einen ein
fachen Riemen von der Hauptwelle angetrieben. Dieser 
Riemen bewirkte durch Gleiten oder Reissen den Stillstand 
des Regulators, damit völliges Öffnen der Dampfeinströ
mung und eine so hohe Vermehrung der Umdrehungszahl, 
dass die Explosion die Folge war.

Im ersten Falle handelte es sich um einen verhält
nismässig kleinen Luftkompressor in einer grossen Säure
fabrik. Grund: Abgleiten des Regulatorriemens infolge 
Darauftropfens von ÖL Das sehr geräumige Maschinen
haus wurde grösstenteils zerstört, der anstossende Schwefel
kiesofen schwer beschädigt, während nach der anderen 
Seite die Sprengstücke ca. 60 m weit in den glücklicher
weise zu der Zeit (morgens vor 6 Uhr) menschenleeren 
Hof hinausgeschleudert wurden. Im Machinenliaus selbst 
befanden sich zur Zeit der Explosion 4 Personen, die 
wie durch ein Wunder unverletzt blieben. Ein grosses 
Sprengstück fiel direkt zwischen zwei vor der Maschine 
stehende Maschinisten nieder, ein Kupferschmied wurde 
durch einen herabfallenden Backstein leicht an der Nase 
geritzt.

Im zweiten Falle war es das Schwungrad der Ma
schine einer Weinsäurefabrik, welches explodierte. Grund: 
Gleiten des Regulatorriemens. Derselbe lief sogar über 
eine Rolle mit Kette, welche durch Aufschnellen bei 
Riemenbruch den Dampf abstellen sollte, aber nicht in 
Funktion trat, da der Riemen ganz blieb. Nach der Ex
plosion zeigte sich besagte Kette zerrissen. Das Maschinen
haus, sowie das daneben liegende Kesselhaus wurden zer
stört, die benachbarten Fabrikgebäude erheblich beschä
digt. Auch hier war kein Menschenleben zu beklagen.

Der dritte Fall, welcher den Tod eines Menschen 
herbeiführte, ereignete sich in einer grossen Teerproduk- 
tenfabrik an der 70pferdigen Antriebmaschine einer Dy
namo, welch beide Maschinen zusammen in einem W ell
blechhause auf dem Fabrikhof untergebracht waren. 
Grund: Reissen des Regulatorriemens. Das Schwungrad 
von 3,5 m Durchmesser wurde in 21 Teile zei rissen, das 
Mascliinenhaus war seiner Längsrichtung nach beiderseitig 
durchschlagen, das Dach zum Teil fortgerissen, die Fa
brikgebäude sahen aus, als ob sie mit schwerem Geschütz 
beschossen worden waren. Von der Gewalt der Explo
sion gibt die Tatsache einen Begriff, dass ein Stück von 
292 kg Gewicht 280 m weit in einen nahen Park flog, 
glücklicherweise ohne einen der dort spazierengehenden 
Passanten zu treffen. Ein Stück von 355 kg Gewicht 
war ca. 180 m weit weggeflogen und hatte sich 3,5 m 
tief in den schweren Tonboden eingewühlt. Ein Stück 
von 29 kg Gewicht wurde über die Fabrikgebäude und 
zwei Höfe hinweggeschleudert und erschlug auf dem 
dritten Hof, ca. 100 m vom Maschinenhause, den nichts
ahnend daherkommenden Betriebschemiker der Firma.

Nach den angestellten Berechnungen des Dampfkessel
überwachungsvereins betrug die Umdrehungszahl der nor
mal 110 Umdrehungen machenden Maschine zur Zeit der 
Explosion 288.

Mit der Frage der Schwungradexplosionen, allerdings 
unter besonderer Berücksichtigung der Walzenzugmaschi
nen, beschäftigte sich die westliche Gruppe des Vereins

deutscher Revisionsingenieure in ihrer diesjährigen Sitzung 
in Trier und empfahl Panzerung und Drahtumwicklung 
der Schwungräder als geeignete Vorbeugungsmittel. Die
ser Ansicht kann ich mich nicht ansehliessen und eben
sowenig die Konferenz unserer technischen Aufsicbtsbe- 
amten, welcher ich diese Fälle unterbreitete. Es heisst 
hier ,,tolle causam“ , und da ist kein Zweifel darüber, dass 
der einfache Riemen für den Antrieb des Regulators ein 
viel zu unsicherer Kraftüberträger ist. Hier ist einzig und 
allein, wenn man von der Anbringung von Achsregula- 
toren absehen will, zwangläufige Übertragung durch Zahn
räder und Übertragungswelle am Platze. Auch Ketten
triebe dürften mehr als Riemen zu empfehlen sein, kön
nen aber auch nicht als absolut sicher gelten. Ich war 
bisher der Meinung, dass neue Maschinen nicht mehr in 
dieser alten gefährlichen Weise geliefert würden, wurde 
aber durch die Kataloge bedeutender Dampfmaschinen
firmen eines anderen belehrt. Es ist daher die ernste 
Mahnung an die Maschinenfabriken zu richten, ihre alten 
Modelle abzuändern und derartige Maschinen mit Riemen
übertragung, die immer eine hohe Gefahr für den Betrieb 
bilden, nicht mehr zu liefern, wie auch den Betriebsin
habern dringend zu empfehlen ist, solche Maschinen nicht 
zu kaufen.

Nun sind aber unzählige alte Maschinen dieser Kon
struktion noch in den Betrieben vorhanden, deren Um
änderung gar nicht oder nur mit unverhältnismässig hohen 
Kosten bewirkt werden kann. Für diese empfiehlt sich, 
um derartige Explosionen zu vermeiden:

1. eine tägliche genaue Untersuchung des Regulator
riemens auf Festigkeit (Riemenverschlüsse mit Krallen 
sind unbedingt zu verwerfen, sondern nur genähte Riemen 
anzuwenden!) und auf Reinlichkeit, namentlich von Öl 
sind dieselben völlig frei zu halten.

2. Die Einstellung des Dampfeinströmungsventils in 
der Art, dass es nur die nötige Dampfmenge für die 
höchste im Betriebe geforderte Belastung der Maschine 
zulässt, sodass also auch im Falle des Stillstehens des 
Regulators kein erheblich grösseres Dampfquantum ein
strömen kann.

3. Anbringung eines zweiten vom ersten unabhängi
gen Sicherheitsriemens, welcher sich ohne grosse Kosten 
meist auch an alten Maschinen anbringen lassen wird, in 
der W eise, wie es die Maschinenfabrik von G e b r ü d e r  
S u l z  e r  in Winterthur und Ludwigshafen an ihren Ma
schinen vorsieht (siehe Abbildung 33). Schliesslich soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass die Firma M eyer & R i c h e -  
m o n d in Paris eine vom Ingenieur D a v i d  erfundene 
Vorrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Dampfma
schinen herstellt, welche in einer in die Dampfzuführung 
eingebauten Drosselklappe besteht, die von dem Regler 
beeinflusst wird und sich bei Stillstand des letzteren oder 
irgend einer anderen Störung selbsttätig schliesst. Die 
Vorrichtung erscheint wegen der Einfachheit ihrer Kon
struktion sehr empfehlenswert; dieselbe ist abgebildet und 
beschrieben im Gewerblich-Technischen Ratgeber, Berlin, 
S e y d e l ,  Heft 13 vom 1. Januar 1907, S. 250 und fol
gende.



Fig. 33.

Herr E l t e n  führt den Riemenaufleger Fix vor, der 
bei Ingebrauchnahme biegsam und infolgedessen verwend
bar bei jeder Riemscheibe bis zum Durchmesser von 
2 Meter ist. Die Biegsamkeit ist erreicht durch die im 
oberen Teil des Riemenauflegers „F ix “  befindliche Gall’sche 
Gelenkkette, deren biegsame Gliederteilungen aus acht
zehn einzelnen, viereckigen Gliedern von Stahlguss um
schlossen sind. Nach Benutzung tritt der Riemenauf
leger durch die Feder, welche sich im Schaftrohr befindet, 
in seine ursprüngliche starre Lage zurück.

Herr Prof. G a r y  schliesst mit Dank für die Vortragen
den Punkt 6 der Tagesordnung und erteilt für Punkt 7, 
A n t r ä g e  der  M i t g l i e d e r ,  das W ort Herrn S p ech t.

Herr Sp e c ht :  Auf Wunsch unseres Kollegen Sc h l i e p -  
h a c kc  stelle ich in dessen Namen den Antrag:

D e r  V o r s t a n d  w o l l e  f ür  di e nä c hs t e  H a u p t 
v e r s a m m l u n g  e i n e n  V o r t r a g  v o r b e r e i t e n  
ü b e r  d i e  L e g i e r u n g e n  d e s  E i s e n s  m i t  d e m  
K o h l e n s t o f f ,  e r l ä u t e r t  d u r c h  B i l d e r  v o n  
S c h l i f f ä t z u n g e n .  •

Herr S c h l i e p h a c k e  motiviert seinen Antrag da
mit, dass durch die verschiedenen Bezeichnungen der ge
nannten Legierungen eine gewisse Unsicherheit in der 
Beurteilung derselben bezw. in der Auswahl des für einen 
bestimmten Zweck geeignetsten Materials eingetreten ist, 
dass es daher für den technischen Aufsichtsbeamten, der

doch auch als Berater, besonders der kleineren Betriebs
unternehmer, die nicht die Zeit und die nötige Vorbildung 
haben, wissenschaftliche Abhandlungen zu studieren, wich
tig ist, über diese Legierungen und deren Bezeichnungen 
unterrichtet zu sein. •

Durch Abdruck dieses Vortrages in der Vereinsschrift 
würde eine gedrängte Zusammenstellung der einschlä
gigen Fragen gegeben sein. Der Vortrag könnte wohl 
nur durch ein Mitglied des Material-Prüfungsamtes in ge
wünschter Vollständigkeit gehalten werden.

Herr N o t t e b o h m  ist gegen den Antrag, als nicht 
in den Rahmen des Vereins gehörig. Eventuell wäre der 
Vortag auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Herr S p e c h t  tritt nochmals für den Antrag 
S c h l i e p h a c k e  ein.

Bei der darauffolgenden Abstimmung wird der An
trag abgelehnt.

Herr Prof. G a r y  eröffnet die Besprechung über 
Punkt 8 der Tagesordnung: W a h l  v o n  Or t  u n d  Z e i t  
d e r  n ä c h s t e n  H a u p t v e r s a m m l u n g .

Als Orte werden vorgeschlagen: Braunschweig, Goslar 
und Stuttgart.

Für Braunschweig werden 27 Stimmen,
,, Goslar „  10 ,,
„  Stuttgart ' „  15 „

abgegeben.
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Mithin ist Braunschweig als nächster Versammlungs
ort gewählt.

Einem Wunsche der süddeutschen Herren Kollegen 
entsprechend soll die Versammlung in der zweiten Woche 
des September abgehalten werden. .

D i e  n ä c h s t e  H a u p t v e r s a m m l u n g  f i n 
d e t  a l s o  i n  B r a u n s c h w e i g  i n  d e r  z w e i t e n  
W o c h e  d e s  S e p t e m b e r  s t a t t .

Die technische Tagesordnung ist damit erledigt; es 
erhält zum Schluss Herr Marinestabsingenieur H o f f -  
m a n n  das W ort zum Vortrage

U n s e r e  M a r i n e .
Herr Ho f f ma n n  bedauerte, dass die vorgeschrittene 

Zeit ein näheres Eingehen auf sein Thema nicht zulasse. 
An der Hand von Lichtbildern sprach der Redner zu
nächst über die Einteilung der Kriegsschiffe und den 
Zweck der verschiedenen Schiffsklassen. Dann wurde der 
Bau der Kriegsschiffe und die Fertigstellung, sowie die 
Indienststellung behandelt, wobei auch der Marineteile am 
Lande gedacht wurde. Nun erfolgte die Besichtigung 
eines modernen Linienschiffes, wobei zahlreiche Licht
bilder die verschiedenen Schiffsklassen zeigten und auch 
das Leben an Bord illustrierten. Die Bilder waren vom 
deutschen Flottenverein in liebenswürdigster Weise zur 
Verfügung gestellt.

Reicher Beifall lohnte den Redner.
Herr Prof. G a r y  dankte dem Redner, sowie allen, 

welche durch Vorträge gewirkt haben, er dankte auch 
den Erschienenen für das Interesse, welches sie den Ver
handlungen entgegengebracht haben und schloss um 2 Uhr 
50 Minuten die 14. Hauptversammlung des Vereins deut
scher Revisions-Ingenieure in Kiel mit einem „A uf W ie
dersehen in Braunschweig“ .

A n h a n g .
Am 25. August 1907 fand abends die erste Zusammen

kunft der bis dahin angekommenen Mitglieder im Restau
rant Bellevue in Duesternbrook statt, die sehr gut besucht 
war und zu der bereits mehrere Gäste, an ihrer Spitze Herr 
Präsident Dr. K a u f m a n n  und Herr Geh. Regierungsrat 
Prof C. H a r t m a n n  erschienen waren. Da aber alle Teil
nehmer sich nach den Strapazen der Reise für die kommen
den Sitzungen ausruhen wollten, so trennte sich gegen 11 Uhr 
abends die Gesellschaft, nachdem man noch von der Bellevue- 
terasse aus im Schein der Positionslaternen und der Signal
lichter das gesamte Geschwader vor sich im Hafen 
liegen sah. Am Montag früh dampfte das Geschwader 
zur Übung ab. Den Damen der Teilnehmer war die Ge
legenheit gegeben, das gesamte-Geschwader in See gehen 
zu sehen. Verschiedene der Zuschauer waren noch nach 
Stunden begeistert über den fast überwältigenden Eindruck, 
den dieses herrliche Schauspiel auf sie ausgeübt hatte. 
Am zweiten Sitzungstage unternahmen die Damen morgens 
einen Ausflug in das Swentinetal.

Am Nachmittage des ersten Sitzungstages fand für 
die Herren die Besichtigung der Germania-W erft statt.

Leider konnte der Besuch dort wegen der lange dauern
den Vormittagssitzung und da es anfing zu dunkeln, nicht 
so lange ausgedehnt werden, wie es erwünscht gewesen 
wäre. Doch bot für den Fachmann die Werft sehr viel 
des Interessanten. Die Werft ist unter allen Werften 
die einzige, welche überdeckte Heilige hat, sodass die 
an dem Schiffskörper Arbeitenden gegen Regen und Wind 
einigermassen geschützt sind. Allerdings sollen die Ar
beiter trotzdem etwas unter Zugluft zu leiden haben. In 
offenen Heiligen lagen die Gerippe von zwei im Bau be
griffenen Unterseebooten, zu denen der Zutritt aber nicht 
gestattet wurde. Abends vereinigte eine zwanglose Zu
sammenkunft die Teilnehmer im Restaurant Seegarten.

Hatten die Mitglieder bislang vom Hafen und der 
Kaiserlichen Marine noch wenig oder gar nichts gesehen, 
so wurden sie am Nachmittag des zweiten Sitzungstages 
in dieser Hinsicht etwas entschädigt. Nach dem Mittag
essen, das allerdings in forcierter Fahrt eingenommen 
werden musste, erwartete die Teilnehmer an der See
gartenbrücke ein Dampfer, der vorbei am Königl. Schloss, 
der Kaiserlichen Werft und der Mündung des Kaiser 
Wilhelm-Kanals nach Friedrichsort dampfte. Hier stoppte 
der Dampfer vor der Torpedoversuchsstation und durch 
das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Kapitän 
zur See Stromeyer bot sich Gelegenheit, einen Torpedo
schuss anzusehen. Für die Binnenländer war es jeden
falls ein neuartiger Anblick, als der Torpedo, durch 
Luftdruck fortgeschnellt, in weitem Bogen in die See 
schoss, wo nur noch ein kleiner Wellenstrich auf der 
Oberfläche des Wassers den Nachblickenden den W eg 
des Projektiles anzeigte. Bei herrlichem Sonnenschein 
fuhr das Schiff darauf noch bis an die Hafenmündung 
und wendete dann am Feuerschiff, um den Kurs auf die 
Kaiserliche Werft zu nehmen. Dort wurde der neueste 
Panzer der Kaiserl. Marine, „die Pommerania“ , die in 
den nächsten Tagen in Dienst gestellt werden sollte, be
sichtigt. Hier bot sich viel des Interessanten. Die Unter
kunftsräume der Mannschaften, die Wallgänge und die 
riesigen Geschütze wurden genau in Augenschein genom
men. Der Rückweg zu dem Dampfer wurde über die 
Kaiserl. Werft angetreten, wo namentlich noch die grossen 
Trockendocks besichtigt wurden. Es war fast dunkel ge
worden, als der Dampfer, von der Kaiserl. Werft ausgehend, 
in Möltenort eintraf. Hier war in dem schönen, am Strande 
gelegenen Restaurant Konzertmusik. Für die Vereinsmit
glieder war ein besonderer Teil in den grossen Räumen 
reserviert worden. Die frische Seeluft hatte bei allen den 
nötigen Appetit entwickelt und in heiterem Geplauder 
wurden die letzten Stunden des Beisammenseins verbracht. 
Gleich nach neun Uhr brachte der Dampfer die Teilneh
mer nach Kiel zurück, wo man mit dem Wunsche auf 
ein frohes und gesundes Wiedersehen im nächsten Jahre 
in Braunschweig voneinander Abschied nahm.

Ein Teil der Vereinsmitglieder verblieb noch in Kiel 
zu Sondersitzungen, die anderen wandten sich auf ver
schiedenen W egen der Heimat zu.

Buchdruckerei K oitzsch , A lbert S chu lze, K oitzsch .
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