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Die Beanspruchung und Entwicklung von Fórderseilen fiir hohe Fórderdichten.
Von Dr.-ing. Karl D a e v e s , Dusseldorf, und Dipl.-Ing. Philipp L inz in Gelsenkirchen.

{Ergebnisse einer Gemeinschaftsarbeit der Yereinigtćn Stahlwerke und der GelSenkirchener Bergwerks-AG.)

Veranlassung der Untersuchung.
Die Untersuchung der betriebsmafiigen l i a l t b a r k e i l  

von  F ó r d e r s e i l e n  ist schwierig, weil auCer der Werk- 
stoffzusannnensetzung, seiner Verarbeitung durch wechseln- 
des Ziehen und W arniebehandlung und den dabei erreichten 
Eigenschaften vor allem die yerwickelte praktisehe Bean
spruchung der Einzeldriilite im Fórderseil auf die Haltbar- 
keit von EinfluB ist. Die Gesamtheit dieser Einfliisse bewirkt 
eine kamn ubersehbare Streuung der Ergebnisse in der 
Aufliegezeit und der ublicherweise nach einer Bergbau- 
forniel erreclineten Leistung der Seile in tkm bzw. tkm/kg 
Seilgewicht.

In den letzten 5 Jahren war aber auf bestimmteiu 
Schachten bei Seilen der gleichen Machart aus gleicher 
W erkstoffart dic Aufliegezeit der Drahtseile bis auf Bruch- 
teile der friilier erreichten W erte heruntergęgangen, ohne 
daB die Geschwindigkeitcn und Beschleunigungen der Seil- 
ziige sowie das jeweils gezogene Gewicht merklich ver- 
anaert waren. Es handelte sich durchweg um Anlagen mil 
hoher Forderleistung. Da eine Anderung in der Bean
spruchung nicht erkennbar war, nahm man zunachst an, dali 
aus irgendwelchen Griinden sich der Seilwerkśtoff oder 
die H erstellung der hier angewendeten Seile verschlechtert 
haben muBte. Eine Nachprufung lieB aber keine Ver- 
anderung von Seilherstellung und Seilmachart erkennen. 
Auch die laufetid durchgefiihrte W erkstoffuntersuchung 
von Abhieben der neu zum Aufliegen gclangenclen Seile so
wie von gebrauchten abgelegten Seilen zeigte keine beson- 
deren Veranderungen gegeniiber friilier.

Untersuchung auf EinfluB der Beanspruchungsart..
Die mechanischen Eigenschaften der Drahte, wie sie in 

Streckgrenze, ZerreiBfestigkeit, Dehnung, Biegungen und 
Torsionen ublicherweise bestimmt werden, geben keinen 
AufschluB iiber die tatsachliche Beansprućhbarkeit der 
Drahte in Fórderseilen. H ier liegt neben VerschlęiB- und 
Korrosionsbeanspruchung eine Dauerbeanspruchung auf 
Biegungen, Torsionen oder eine Verbindung beider Arten vor.

Ein zusatzlicher Untcrschied gegeniiber dauer- 
beanspruchlen Maschinenteilen liegt bei Drahtseilen inso- 
fern vor, ais Maschinenteile im allgemeinen stets unterhalb 
der Dauerfestigkeit beansprucht werden. T ritt einmal ein 
Dauerbruch ein, so betrachtet man das ais Folgę einer 
uuzulassigen Oberbeanspruchung und sucht festzustellen, 
durch welehe Faktoren von der Beanspruchungsseite bzw. 
Gestaltung die Oberbeanspruchung hervorgerufen wurde. 
Immer aber wird bei Maschinenteilen der Dauerbruch ais 
etwas Anomales und zu Vermeidendes betrachtet. Im 
Gegensatz dazu rechnet man bei hochbeanspruchten Fórdcr- 
seilen voii vornherein mit Dauerbriichen der einzelnen 
Drahte. Die Haltbarkeit des Seiles richtet sich nacli der 
V e r m e h r u n g s g e s c h w in d ig k e i t  d ie s e r  B ru ćh e  bzw. 
der Lage des Zeitpunktes, an dem eine so  groBe Zalil von 
Einzeldraht-Dauerbriichen eingetreten ist, dafi die Sicher
heit des Seiles gefiihrdet erscheint.

Die Untersuchung einzelner gebrochener Dfiihte aus 
friihzeitig unbrauchbar gewordenen Seilen der untersućhten 
hochbeanspruchten Anlagen zeigte, dafi auf den betreffen- 
den Schachten VerschleiB und Korrosion keinen ent- 
scheidenden EinfluB ausiibten. Die Dauerbriiche traten 
praktisch im vollen erhaltenen Drahtquerschnitt ein.

Die F o r d e r l e i s t u n g  d e r  u n te r s u ć h te n  Z ech en  
war allerdings, gemessen an der monatlichen Fórderung

eines Schachts, seit 1934 . erheblich gesteigert worden. 
Seit dieser Zeit wurde auch die verringerte H altbarkeit 
beobaclitet. Die Mehrleistung war aber ohne hóhere Bean
spruchung bei den Einzelziigen nur durch rascherc Auf- 
einanderfolge der Ziige erreicht worden und stellte daher 
nach den bisherigen. Auffassungen . keine hóhere Bean
spruchung des W erkstoff es dar.
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Abb. 1. Aufliegezeit und Gesamtleistung 
in Abhangigkcit von der Fórderdichtc.

Einflu.fi der Fórderdichte. Die durch beschleunigte Auf- 
einanderfolge der Ziige erreichte M ehrleistung driickt sich 
in der Fórderdichte aus, wenn man die ubliche Leistungs- 
zahl in tkm durch die Zeit, z. B. durch den Monat teilt. 
Abb. 1 veranschaulicht am Beispiel einer Anlage, dali mit 
stcigender monatlicher Zugzahl durch raschere Zugfolge 
tlie Aufliegezeiten der Seile in Mohaten erheblich stąrkei' 
absanken, ais fiir gleiche Gesamtleistuugeu an Ziigeu zu er- 
warten war. Entsprechend zeigt Abb.2 eine starkę Senkung 
der absoluten Zali! der bis zum Ablegeu geleisteten Seilziige 
mit steigender Zalil der Ziige je Monat. Damit war wahr- 
scheinlich gemacht, dafi die beobachtete v e r r in g e r t e  
H a l tb a r k e i t  der Fórdcrseile nicht auf Veranderungen

ZaM der Ziige je  Monat * 1000 

Abb. 2. Zusammenhang zwischen monatlicher Zugzahl 
und den insgesamt von den Seilen erreichten Zugzahlen.
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voh  W erkstoff unii Seilmachart, sondern a u f  eine A nde- 
ru tig  d e r  B e a n s p r u c h u n g  selbst z u r i ic k z u f i ih re n  
sein muBte.

Untersuchung auf Schwingungen. Das Forderseil im 
Schacht stellt einen elastischen Bauteil dar, der mit einer 
Feder verglichen werden kann und auch entsprechendc 
Langssćhwingungen aufweist. Es ware denkbar gewesen, 
dali die raschcre Aufcinanderfolge der einzelnen Ziige 
wie bei Ventilfedern zu einer Oberlagerurig von Scliwin- 
gungen gefiihrt hatte. Mit Hilfe eines von der Deutschen 
Vcrsuchsanstalt fiir Luftfahrt entwickelten Dehnungsineli- 
gcriites wurde daher der Verlauf der Spannungen und 
Beanspruchungen im Forderseil wahrend der betriebs- 
miiBigen Beanspruchung ermittelt. Das Geriit wurde mit 
einer MeBlange von 200 mm auf das Seil iiber dcm 
Forderkorb (5 m iiber dcm Einband) aufgespannt. Die in
folge der Spannungen auftretenden Dehnungen werden 
durch einen Diamanten wiihrend des Betriebes auf einen 
kleinen, mit Hilfe eines Uhrwerks gleichfórmig gedrehten 
Glaszylinder ubertragen. Dic Schriebe werden m ikro
skopisch ausgcwertet. Wir setzten die Vorrichtung wahrend 
einiger Niichte und Sonntage auf einer Zeche mit elektri
scher Fórderung und einer zweiten mit Dainpffórderting 
cin und licBen die Seile abwechsclnd bei rascher und 
langsatner Aufeinanderfolge von Ziigen mit betriebs- 
miiliiger Belastung arbeiten. Die Auswertung der Schriebe 
zeigte aber, dali keine Oberlagerung von Schwingungen 
von dem einen auf den folgenden Zug eintrat. Die Liings- 
schwingungen klingen so schnell ab, daB der nachfolgende 
Zug auf ein praktisch ruhendes Seil trifft.

Abb. 3. Mit dem DVL.-McBgcrat 
aufgenommener Dehnungsscliricb.

Abb. 3 gibt einen kcnnzeichnendcn Schrieb wieder, wie 
er sich bei Hundcrtcn von Einzelziigen immer wiedcrholte. 
W ahrend der Abw'iirtsfalirt tr itt eine nicht vóllig gekliirte 
Liingung des Seiles auf, der dann, wenn der Forderkorb 
sieli etwa in der Mitte zwisehen Hiingebank und Fiillort 
befindet, die durch das abnehmende Gewicht des Unter- 
seiles zu erwartende Verkurzung folgt. Einige Zitter- 
bewegungen wiihrend des Aufsetzens der Kórbe schlielicn 
sich an. W ahrend der Aufwiirtsfahrt verhalt sich der 
Schrieb erwartungsgemiiB, indem er mit zunehmender 
Liiiigc des Unterseilcs und mit zunehmender Beschleuni- 
gung eine Langung des Seiles anzeigt.

Ein grundsatzlicher Unterschied der Schriebe bei 
rascher und langsamer Aufeinanderfolge der Ziige war 
nicht festzustellen. Die Untersuchung brachte also keine 
Erklarung fiir die Abnahme der Seilhaltbarkeit mit zu
nehmender Fórderdichtc.

Einflufi der Pausendaiier bei auf Zeit festigkeit bean- 
spruchten Teilen. Beobachtungen an anderen Bauteilen 
schienen nun darauf hinzudeuten, daB den Pausen zwisehen 
den Beanspruchungen ein erheblicher EinfluB aut die Zahl 
der im Zeitfestigkeitsgebiet crtragbaren Beanspruchungen 
zukommt. Auf Veranlassung des erstgenannten Verfasscrs 
wurde deshalb der EinfluB von Pausen auf die Zeitfestig- 
keit bei W erkstoffcn verschiedencr Art untersucht. Die 
Ergebnisse sind inzwischen veróffentlicht*.

Abb. 4 gibt einige Meflpunkte aus dieser Arbeit wieder, 
woraus man erkennt, daB zwisehen dcm Logarithmus der 
Lebensdauer der ertragenen Lastwechsel und dem 
Logarithmus der Hiiufigkeit der Pausen eine Beziehung zu 
bestehen schcint. Ein St'37 yertragt z. B. eine Wechsel- 
beanspruchung von ±  30 kg/m m 2 im Mittel 125000mal,

1 D a c v e s ,  K., E. G c r o ld  und E. H. S c h u lz :  Beeinflussung der 
Lcbuisdauer wechsclnd beanspruchter Teile durch Ruhepausen, Stalli
u. Eisen 60 (1940) S. 100/03.

wenn keine Pausen zwisehen den Beanspruchungen cin- 
geschaltet werden. Legt man aber bei der gleichen Bean
spruchung im Gebiet der Zeitfestigkeit nach je *10000 Last- 
wechseln eine Ruhcpause bei etwas erhóhter Tem peratur 
ein, so w’ird insgcsamt eine Lebensdauer von etwa 200000 
Beanspruchungen erzielt. Legt man unter sonst gleichen 
Verhaltnisscn diese Ruhepause schon nach je 5000 Be- 
lastungswechseln cin, so crtragt der gleiche W erkstoff 
iiber 400000 Beanspruchungen. Aber auch Ruhepausen bei 
Raumtemperatur, dic nach je 6500 Belastungen ein- 
geschaltet wurden, bewirkten bei im Gebiet der Zcit- 
festigkeit beanspruchtcn Seildrahten eine Erhohung der 
Zahl der ertragenen Lastwechsel um etwa 50 »/o. Andere 
Beobachtungen scheinen anzuzeigen, daB auch dic 
federnden Eigenschaften des g a n z e n  Seiles um so rascher 
veriindert werden, je weniger Gelegenheit der Scilaufbau 
hat, sich nach einer Beanspruchung wieder elastisch zu cr- 
holcn. Das Seil wird fruher »steif«.
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Abb. 4. EinfluB der Pausenhaufigkeit 
auf die Lebensdauer wrechsclbeanspruchter Priifstiibe 
bei Darstellung auf doppelt-logaritlimischem Papier 

(nach Daeves, Gcrold und Schulz).

Das negative Ergebnis der W erkstoffuntersuchung 
und der Schwingungsbeanspruchungen macht zusammen 
mit den Feststellungen iiber den EinfluB der Pausendauer 
wahrscheinlich, dali die beobachtetc starkę Vcrkiirzung 
der Lebensdauer und H altbarkeit der Seile auf hochbean- 
spruchten Schachten im wesentlichen auf dic verringerte 
Pausendauer zwisehen den einzelnen Zugcn zuriick- 
zufiihren war.

Mit dieser Feststellung w>ar aber nur die neue Aufgabe 
gegeben, Seilmacharten und W erkstoffe zu finden, die 
auch  bei den raschcn Zugfolgen und hohen Fórdęrdichten 
der untersuchten Anlagen eine wesentlich hóhere H altbar
keit, móglichst die fruher bei uiedrigerer Fórderdichte auf 
den gleichen Anlagen erreichte Aufliegezeit erreichen.

Sclnvachstellen-Untersuchung 
an beanspruchtcn Fórderseilen.

Um dazu Klarheit iiber dic wirkliche Beanspruchung 
von Fórderseilen zu bekommen, setzten wir, da die Theorie 
keine eindeutigen Aussagen machen kónnte, die Schwach- 
stellen-Untersuchung bei abgelegten Fórderseilen ein. Das 
Prinzip dieser U ntersuchung' beruht darauf, dali an 
betriebsmaBig beanspruchten und abgelegten Teilen nach- 
traglieh durch Zahlung und órtlichc Fcstlcgung ermittelt 
wird, wo besonders haufig Briichc oder VerschlciB- 
erscheinungeu aufgetreten sind. Auf Grund der Hiiufig- 
keitszahluhg der W irkungcn gewinnt man ein Bild iiber dic 
unter ycrwickelten Betriebsbedingungen fiir dic H altbar
keit entscheidenden Beanspruchungen, das entsprechendc 
Abiinderungs- und VerbesserungsmaBnahmen ermóglicht.

1 D a c v e s ,  K.. H. U. R i t t e r  und K.-F. M ew  e s :  Dic Entwicklung 
vou Teilen bester Gebrauchseignunfr durch Auswertung der Schwach- 
stellenzahlunir. Gluckauf 76 (1940) S. 37.
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Abb. 6. Suinmeiikurvcn 
fur dic Lebensdauer von Eisenbahnschwellen.

bruchcs naturlich Zufalligkciten und groBeren Streuungen 
unterworfen ist. Zum anderen finden sieli Seile, bei denen 
die Drahtbruchkurve Kiiicke aufweist, indem von einem 
bestimmten Zeitpunkt an dic Vermehrungsgesch\vindigkeit 
der Drahtbruche langfainer, immer aber wieder angenahert 
geradlinig verlauft (Kurve Z 12 S in Abb. 12). Wir fiihren 
das darauf zuriick, dafi zu diesen Zeitpunkten durch 
ruckartige Verschiebung der Litzen gegencinander dic 
Spannungsvertei!ung im Seil verandert wurde. Jedenfalls 
laBt sieli aus der allgemeinen Gesetzlichkeit entnehmen, 
daB fiir die Erreichung des Zeitpunktes, an dom etwa 250 
AuBendrahtbruęhe vorliegen und zu dem das Seil aus 
Sicherheitsgriinden abgelegt werden soli, sowohl die 
Ncigung der Drahtbruch-Geraden ais auch ihr FuBpunkt 
auf der Zeitachse (Beginn der Bruche) entscheidcnd ist. 
Ais FuBpunkt wird dabei zur Ausschaltung von Einzel- 
streuungcn die Extrapolation der Gcradcn auf dic den 
ersten Bruch kcnnzeiehnende Linie gewahlt.

700 800
AufUegezeit in Tagan

Abb. 5. KurvenmaBige Darstellung der Zunahme der auBer- 
lich iiber die ganze Seillange erkennbaren Dralitbriiche.

Halblogarithmische Drahlbruchzalill Zeit-Linien. Der- 
artige Kurven erinnerten in ihrer Form an den Anfangs- 
teil S-fórmiger Sunimenhaufigkeitskurven, wic man sie 
z. B. bei Aufzeichnung der Lebensdauer von Schwellen er
halt, wenn man von Jahr zu Jalir zahlt, wieviel Stiicke 
bis zu dem angegebenen Zcitraum zerstórt waren 
oder ersetzt werden muBten (Abb. 6). Es ergibt sich dabei 
fiir den zeitlichen Verlauf von Zcrstórungserscheinungen 
an einer groBeren Zahl gleichwertiger Einlieiten das Bild, 
daB zunachst vereinzclte Proben schadhaft werden; dann 
wird die Zahl der in der Zeitcinhcit ausfallendcn Proben 
gróBer, um nach Erreichung eines Hóchstwertcs langsam 
wieder abzunehmen, bis die letzte der beobachteten Proben 
erst in weitem Zeitabstand von dem ersten und dem 
haufigsten W ert versagt. Da Summcnhaufigkcitskurven in 
ihrem anlaufenden Teil auch im cinfach logarithmischen 
Papier praktisch geradlinig verlaufen, wurde untersucht, ob 
eine solche GesetzmaBigkeit auch bei den Seilbruch- 
Zahlungen vorlag. Es zeigte sich, daB die Auftragung des 
Logarithmus der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ins- 
gesaint an einem Seil gezahlten AuBcndrahtbruche, gegen 
die Zeit aufgetragen, in guter Annaherung eine gerade Linie 
ergibt (Abb. 7). Diese RegehnaBigkeit, dic an vielen Seilen 
nacHgepriift wurde, ist um so bem erkenswerter, ais sie sich 
auf die iiuBerlich erkennbaren, durch tagliche Obcrwachung 
der Seile festgestellten und gezahlten Drahtbruche bezieht, 
die sich in unregelmaBiger Verteilung auf dic ganze Lange 
der Seile erstreckten. Abweichungcn vom geradlinigen 
Verlauf wurden bisher nur dahin beobachtet, dali ein- 
mal der Zeitpunkt des ersten aufgefundenen Einzeldraht-

der
eine Zehnerpotenz 
Drshtóruche surtreten —

J____I____I____I____I____L _ J ____I I I
jon toa 500 eoo 700 soo 

Auftiegezeit in Tagen

Abb. 7. Darstellung der Abb. 5 
im halblogarithmischen System.

Zahlung der Au/Sendra/ubriic/ie. Ansatze zu einer der- 
artigen Schwachstellen-Zahlung an Forderseilen lagen im 
Bergbau in der Vorschrift vor, taglich die Anzahl und Lage 
der auBen erkennbaren, etwa neu hinzugckommenen 
Drahtbruche festzustellen und aufzuschreiben. Ver- 
schiedentlich wurde das Ergebnis der Zahlung auch in 
Kurven, entsprechend der Abb. 5 dargestellt. W ahrend aus 
den Aufschrcibungen nur die Lage und der Zeitpunkt des 
Auftretens der Drahtbruche zu erkennen waren, versuchte 
man bei den Kurven durch Erganzen ilires mutmaBlichen 
W citerverlaufes bereits nach 30-50  Drahtbriichen den 
Ablęgezeitpunkt zu ermitteln. Dieser wurde meist bei 
200- 300 Drahtbriichen in der AuBenlage ais erreicht an- 
genommen.

Es konnte nun getcennt untersucht werden, wic weit 
sich Beanspruchung, Seilmachart und W erkstoff auf den 
Zeitpunkt des Beginns der Bruche bzw. auf die Neigung 
der Geraden auswirken.

Damit ist die Móglichkeit gegeben, bereits lange vor 
dcm Ablcgen des Seiles seine voraussichtliche normale 
Lebensdauer und Beanspruchbarkeit geniigend genau zu 
beurtcilen. AuBerdem lassen sich auBergewóhnliche Ein- 
fliisse, die die praktische Aufliegezeit bestimmen kónnen. 
fur eine .zutreffende Beurleilung der Seilhaltbarkeit aus* 
schalten.

Verteilung der (jeśanitdrahtbriiche auf dic Seillange. 
Die Zahlung der AuBendrahtbriiche iiber das ganze 
Seil gibt aber noch keine Aufklarung dariiber, ob und 
an welchen Stellen des ganzen Seiles dic Dralitbriiche der

Seilscheibe /
Koepescheibe

Hangebank

i FuHorf
r r r r r r r ?

Seillange

Abb. 8. Vertcilung der auf je 3 m Seillange gezahlten 
Gesamtdrahtbriiehe auf die Liinge des Seils.
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AuBęiilage bevorzugt entstehen. Es wurden deshalb ab- 
gelegte Seile der untersuchten Anlagen an verschiedenen 
Stellen der Gesaintliinge zerschnitten und auf Lage und 
Anzahl der im Seilabschniit beobachteten Drahtbruche 
unffersueht. Diese Untersuchung, die bisher bei ms- 
gesaint 8 Seilen durchgefiihrt wurde, ergab mehr- 
fach den in Abb. 8 unten erkennbaren Verlauf. Im 
Gegensatz zu den erwahnten Zahlungcn der AuBen- 
drahtbriiche iiber dic gesamte Lange des Seiles sind 
hier alle beim Aufflechten erkennbar werdenden, also auch 
die inneren Briiche, gczahlt. Die Zali len der Ordinate 
geltcri fiir die auf Abschnitte von je 3 m Scillange fest- 
gestellten Briiche in allen Drahtlagen des Seiles. An den 
beiden Enden des Seiles ist die Zahl der Briiche ver- 
schwindend gering; an einer bestimmten Stelle von beiden 
Enden aus gerechnet steigen sic stark an, um dann von 
beiden Seiten lier zur Mitte wieder abzunehmen. Wie aus 
der Skiżze der Abb. 8 zu erkennen ist, lauft der grofite 
Teil des Seiles bei der Koepe-Forderung iiber drei 
Scheiben. Uber dem Korb befiiidct sich ein Seilstiick, das 
auch bei der hóchstenStellung desKorbes an derHiingebank 
n ie n ia ls  auf eine Scheibe auflauft und infolgedessen nur 
durch Zugkrafte beansprucht wird. Ein weiterer, in der Ab
bildung punktiert gezeichncter Teil des Seiles lauft nur iiber 
Seilscheibe 2, also stets nur iiber e in e  Seilscheibe. Daran 
schlielit sich ein strichpunktiert gezeichncter Teil des Seiles 
an, der nur iiber die Seilscheibe 2 und die Treibsclieibe, 
insgesamt also iiber z w e i Scheiben lauft. Es folgt dann der 
ausgezogene grofite Teil des Seiles, der iiber beide 
Seilscheiben und die Trcibschcibc, insgesamt iiber d re i  
Scheiben lauft. Aus der Kurvc l;iBt sich entnehmen, dafi 
die DrahtbruChe in erster Linie durch dic Beanspruchungen 
beim Laufen iiber die Scheiben hcrvorgerufen werden. So- 
lange die Seilenden nicht oder nur iiber e in e  Scheibe 
laufen, ist die Anzahl der Drahtbruche auch beim Ablcgei: 
des Seiles gering. Sie steigt stark an bei Zweischciben- 
Beanspruchung und erreicht ihre hóchsten W erte in dem 
Teil des Seiles, der standig iiber drei Scheiben lauft.

Die Schwachstellen-Untersuchung ergab insgesamt:
1. Dic Drahtbruche und damit die Lebensdauer des 

Seiles werden vorwiegend durch die Beanspruchung infolge 
des Laufens iiber drei Scheiben hervorgerufen. Theorctisch 
wiirde das bedeuten, dafi man am wenigsten mit Dralit- 
bruchen zu rcchnen hatte, wenn man eine Seilfiihrung 
hatte, bei der dic Seile nur iiber eine Rolle laufen. Leider 
bringen auch die Turnifórdermaschincn nach dieser 
Richtung keine wesentliche Vcrbesserung, weil hier die 
Seile aufier iiber die Scheibe der Fórdermaschine n ich  an 
1 bis 2 sogenannten Ablenkscheiben vorbeilaufen miissen.

2. Die Zahl der Drahtbriiche wird nicht allein durch 
das Biegen, sondern durch die gleichzeitig wirkenden 
Beschleunigungskrafte beeinflufit. ’ Beschleunigungsknifte 
ohne gleichzeitige Scheibcnbcanspritchung wirlcen sich, wie 
die punktierten Abschnitte zeigen, bei denen an sich die 
hóchsten Bcschleunigungcn vorliegen, praktisch wenig 
aus. Anderseits scheint der Sattel im Bereich der Drei- 
scheibeiibeanśpriichunganzudeuten, daB die Beśchleur.i^uug 
in diesem Bereich fiir schatzimgsweise ein Drittel der 
Drahtbriiche rerantw ortlich zu macheu ware.

Drakibruchformen . Es wurde auch versucht, durch 
Untersuchungen der einzelnen DrahtbruchForuien auf 
die Art der Beanspruchung zu schlieficn. Bei gróBerer. 
Mascliinenteileti kann man bei Vorliegcn entsprechendcr 
Erfahrungen, wie die Zusaniinenstellung der Allianz- 
M aschinen-Versicherung1 zeigt, mit einiger Sicherheit nach 
dem AUssehen der Briiche die Beanspruchung und Bean- 
spruchbarkeit des W crkstoffes beurteilen. Im Falle des 
Dralitseiles sind aber die einzelnen Driihte so verwickelt 
eingespannt uud beansprucht, dafi man derartige Sehiiisse 
nicht zielien kann. Abb. 0 zeigt nur, dafi nebeneinander 
Briiche auftreten, die auf vorwicgcnde Dauerbiege- 
beanspmchung und andere, die auf vorwiegende Daucr- 
Torsionsbcaiispruchung hindeuten.

Abstand der Innendralitbruche. Bei einigen Seilen 
wurde festgestellt, in welchem kurzesten Abstand an ein 
und dcmsclbcn Innendraht Dauerbruche aufeinander 
folgen. Abb. 10 zeigt in Ubereinstimmung mit H. H e r b s t 2, 
dafi mit merklicher Haufigkcit in einem inneren Draht

1 Das Gesicht des Dauerbruchs, Priifungsbericht d. Allianz und Stutt- 
garter Yerein 193S, Nr. 4.

- Zur Bewertung von Drahtbruchcn fur die Sicherheit von Forder- 
seilen, Bergbau 47 (1934) S. 215 20.

Briiche schon im Abstand von 30 cm aufeinander folgen 
kónnen. Daraus ist zu schliefien, dafi der Einzeldraht im 
Innem des Seilverbandes so sicher und kraftschliissig 
festgchalten wird, dafi selbst gebrochene Drahte schon 
nach 30 cm wieder die volle Last aufnehmen, so dafi 
ein neuer Dauerbruch an anderer Stelle erfolgen kann. 
Diese Feststellung ist wichtig, um sich ein Bild dar- 
iiber zu machen, wie die Zahl von inneren Dralit- 
briichen in abgelegten Fórderseilen zu bewerten ist. Grob 
gesprochen, konnten die einzelnen Drahte wie die Fąsern 
cines Textilfadens aus Stiickchen vón etwa 30—60 cm bei 
gleichmaBiger Verteilung bestehen, ohne dafi dadurch dic 
statische und dynamische Festigkeit des Seiles wesentlich 
becintrachtigt wird.

9 trichterformig b qoerveriaufend e mit AbsaU

d sefirag verlaufend

a - c  Wąhrscheinlich vorwiegend Da'terbiegebruch 
d Vorwiegend Datiertorsionsbruch 

Abb. 9. Drahtbruchformen in abgelegten Seilen.
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Abstand zwischen zwei Briichen
Abb. 10. Haufigkeit des Abstandes 

zwischen Briichen der Innenlage an einem Verbundseil.

Entwicklung und Erprobung von Drahtseilen 
fiir hohe, pausenarme Beanspruchungen.

Die Schwachstellen-Untersuchung bei den Seilen 
der bisher iiblichen Macharten uud W erkstoffe zeigte, 
dafi vorwiegend die Aufienlagen infolge Dauerbruches 
brcchen, wobei eine zusatzliche Beanspruchung durch 
Korrosion und VerschleiB, im besonderen bei sehr langen 
Liegezeiten, nassen Schachtcn und schlccht passenden Scil- 
scheibcn auftreten kann. Dic Seilmachart mufite also in 
einer Richtung geiindert werden, bei der die Innenlagen 
relativ zu den Aufienlagen hóhcre Beanspruchungen 
aufnehmen. H ierfur wurde die von H. H e r b s t  wiederiiolt 
in Vorschlag gebraclite1 Verbutidmachart gewahlt, wie sie 
im Prinzip aus Abb. 11 im Vergleich zur Normalmachart 
zu erkennen ist. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dafi in 
der Verbundlage abwechselnd nebeneinander dicke und 
dumie Drahte liegen, so dafi in ihr cin besonders enger 
Verband zur gegenseitigen Kraftiibertragmig erreicht wird.

AuBenlage 

Mitiellage

rjnnentage 

' Seelendraht

Nor małe ForderseiHitze

Autien/age 

Mitte//age

Drahte mit 
Jkleinerem 
) puer schnitt 
Jnnen/age

^(groG te BruchiahJ

Seetendrahte 
Verbunditłze

Abb. 11. Querschnitt durch eine normalc 
und eine Verbundiitze.

1 H e r b s t .  H .: tScdeutung und Ursachen innerer Drahlbrucht bei 
Drabt-. im besonderen Fórderseilen, Gliickauf 74 (1938) S. 819/56; Mit! 
Seilprufstelle d. W estf. BertfKewerkschaftskasse 1938,
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AuBerdem ist dic Verbundlage in einer solchen Lange ge- 
sehlagen, dafi ihre Drahte kurzęr sind ais die Drahte der 
Aufienlage; sie geben elastisch weniger nach und sind da
durch besonders willig, auftretende Beanspruchungen auf
zunehmen. SchlicBlich liegen durch die gleiche Schlag- 
liinge dic Drahte der inneren Lageri parallel zueinandci 
mul kónnen wegen des vollsfandigen Aufliegens nicht die 
gefurchtcten Verschleifikerben bilden, die meist die Aus- 
gangsstellen der Dauerbruche sind.

Gleichzeitig mit dieser Verbundseil-Maehart wurde 
fiir einen Teil der Versuchsseile cinc neue W erkstoffart, 
die auf Grund friiherer Untersuchungen eine bessere 
Erholungsfiihigkeit auch bei kiirzeren Pausen zwisehen 
den Beanspruchungen erwarten lieB, angewendet.

Versnchsplan. Fiir ein yollstandiges Ergebnis waru es 
notwendig gewesen, miteinander zu vergleichen:

a) Seile alter Machart mit altem Werkstoff 
(a. M. a. W.)

b) Seile neuer Machart mit alter W erkstoffart 
(u. M. a. W.)

c) Seile alter Machart mit neuer W erkstoffart 
(a. M. n. W.)

d) Seile neuer Machart mit neuer W erkstoffart 
(n. M. n. W.)

Da aber dic Erprobung nur an Betricbsfórderseilen 
durchgefiihrt werden kónnte und gleich bei den ersten 
Versuchcn die neue Machart schon cinc erhebliche Ver- 
langerung der Haltbarkeit ergeben hatte, wurden nur die 
drei Gruppen

alte Machart — alte W erkstoffart (a. M. a. W.) 
neue Machart — alte W erkstoffart (u. M. a. W.) 
ncuc Machart — neue W erkstoffart (n. M. u. W.) 

erprobt bzw. verglichen.
Ergebnisse der Betricbsbeanspruchu/tg. Das wichtigste 

Ergebnis dieser Arbeiten ist in Abb. 12 in Form der 
bei der praktischen Betriebsbeaiispruchung aufgetretenen, 
halblogarithmisch dargestcllten Seilbrucnlinieii wieder- 
gegeben. Man erkennt, dafi bei der in den unter-
suehten Anlagen heute voiiiegenden hohen Fórdcrdichtc 
alle untersuchten Seile den Zeitpunkt des Beginns 
der AuBendrahtbruehe nach etwa 50-100 Tagen auf-
wcisen. Im Gcgensatz dazu zeigt der Fufipunkt der 
beiden reclits dargestcllten Kurveii, dafi fruher auf
(len gleichen Schachten, aber bei geringer Fórdcrdichtc 
die Briiche erst nach etwa 450 Tagen auftratcn. Dic lióhere 
Beanspruchung durch hóhere Fórdcrdichte inaclit sich
also unabhangig von Seilmachart und Seilwerkstoff dahin 
gel.tend, dafi zu einem viel friiheren Zeitpunkt <lie Briiche 
der Auficnlagen beginnen.

Abb. 12. Zahl der aufierlich feststellbarcn Drahtbriiche 
in Abhangigkeit von der Zeit.

Vergleicht man die vcrschiedeneii Seihnacharten mul 
Werkstoffe, so zeigt die Gruppc der 5 Seile mit alter 
Machart und alter W erkstoffart (a. M. a. W.) einen unler- 
einander praktisch parallelen Verlauf der Scilbruchkurveu, 
wobei man ais Kennzahl fiir die Neigung der Kurvcn an- 
geben kami, daB die AuBendrahtbruehe sich in etwa 40 Tagen 
um eine Zehuerpotenz vermehren. Nimmt man an, ilall 
die Seile im allgemeinen bei etwa 250 Aufieudrahtbriichcn 
abgelegt werden (der genaue Zeitpunkt richtet sich nach 
den Betriebsverhaltnissen), so sieht man, dafi die unter- 
suchten Seile alter Machart und aus alter W erkstoffart 
bei den heute angewendeten hohen Fórderdichtcn Lebens- 
dauern zwisehen 150 und 250 Tagen, d. h. 3 - 5  Monaten, 
aufweisen. Auch die reclits dargestcllten alten Seile aus 
Zeiten geringer Fórdcrdichtc lassen praktisch den gleichen 
steilen Verlauf der BrućHyermehrungsgeschwindigkeit cr- 
keinien. Die liohe Lebensdauer wird hier nur durch den 
spaten Zeitpunkt des B eg inns der Briiche erreicht.

Die liiichste Gruppe der Seile, die zwar uocli ans 
der alten W erkstoffart bestehen, bei denen aber die Bean
spruchung durch Verbuudseilmachart starker von deu 
aufieren auf die inneren Lagen vcrlegtworden ist (n.M .a.W .) 
zeigt cinc erheblich flachere Neigung der Bruchverlaufs- 
kurven; im geradlinigen Teil tritt eine Vermchrung der 
AuBendrahtbruehe um eine Zehnerpotcnz erst in 185 Tagen 
ein. Dic Greuze von 250 Auficudrahtbruchen wird erst 
nacli 450—550 Tagen erreicht. Durch die neue Seilmachart 
stieg also die Haltbarkeit auf das Vicrfache.

Auftiegezeit in Tagen 
Abb. 13. Iiincndrahtbruche bei neuen und alten Seilen.

Die lctzte Gruppe umfafit Seile, die aufier in Verbund- 
machart auch aus der neuen W erkstoffart (n. M. n. W.) 
hergcstellt sind. Der Verlauf der Bruchvermehruugskurven 
ist iioch wesentlich flacher geworden, die Vermehrung der 
Briiche um eine Zehuerpotenz tritt erst in 330 Tagen ein. 
Die 250-Bruchgrenze wird erst nach einer Aufliegezeit von 
7S0 -840 Tagen, also mehr ais 2 Jahren, erreicht. Die Seile 
miissen aber nach den bisherigen Vorschriften nach
2 Jahren abgelegt werden. Gegeniiber den Seilen in Ver- 
bundmachart, aber mit alter W erkstoffart ist nahezu eine 
Verdoppelung der Lebensdauer eingetreten.

Insgesaint wurde bei den untersuchten Schachten 
durch die neue Machart allein eine Vervierfachung der 
Haltbarkeit, durch die Vereinigung vou neuer Machart mit 
neuer W erkstoffart eine Verachtfacliung der Haltbarkeit 
erreicht.

Inncndrahtbruche. Die neuen Seile wurden nach dem 
Ablegen besonders sorgfiiltig untersucht. Es bestatigte 
sich, dafi die Zahl der AuBendrahtbruehe verschwindend
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gering geworden war. Dagegen war die Zahl der Iiinen- 
drahtbriiche groli. Eine Nachrechnung ergab aber, dali sic 
immer noch erheblich geringer war, ais man bei der hohen 
Forderdichte und langen Aufliegezeit erwarten mulite.

Aus Abb. 13 ersieht man, daB dic Seile alter Machart, 
die bei den hohen Forderdichten schon nach 150 Tagen 
abgelegt werden inufiten, zu diesem Zeitpunkt etwa 
40 Innenbriiche je 3-m-Stiick an der liSchstbeanspruchtcn 
Stelle aufwiesen. Unter der wahrscheinlichen Voraus- 
setzung, dafi auch der Logarithmns der Innendrahtbruclie 
geradhnig mit der Zeit zunimmt, waren fiir diese Seile 
nach 250 Tagen etwa 300 Inncndrahtbriiche je 3-m-Stuck 
zu erwarten. Tatsachlich werden aber bei clen neuen Seilen 
300 Innendrahtbruclie erst nach etwa 700 Tagen beob- 
achtet, d. h. nach 250 Tagen sind wahrscheinlieh erst 
8 Innendrahtbruclie yorhanden gewesen. Die neuen Seile 
zeigen also auch eine wesentlich geringere Vermehrungs- 
geschwindigkeit der Innenbriiche.

In Obereinstimmung mit den Feststellungen iiber den 
geringen Bruchabsland von Dauerbriichen im Einzel-Inńen- 
draht und die daraus sich ergebende kurze Lange, die 
ztir Erzielnng der vollen T ragphigkeit bei Inneridrahten 
notwendig ist, stellte die Seilprtifstelle Bochum fest, daB 
Seilstiicke mit der hóchsten beobachteten Zahl von Innen- 
drahtbruchen nur 20°/o ihrer Tragfiihigkeit gegeniiber der 
Rechnung aus dem Gesamtquersćhnitt vcrloren haben. 
Davon gehen 10o/o auf den schon beim neuen Seile yor
handenen Verseilverlust.

Zusammenfassung.
Ais Ergebnis der sich iiber melirere Jahre erstrecken- 

den Arbeiten kann man folgendes feststellen:
1. Die verringerte H altbarkeit der Fórderseile in 

Schachten nach Erhohung der Fórderleistung war nicht 
auf eine Verschlechterung der Seile oder des Drahtwerk- 
stoffs, sondern auf die Erhohung der Forderdichte zUriick- 
zuftihren.

2. Durch Anderung der Seilmachąrt lieB sich auch bei 
hoher Forderdichte eine gegeniiber der alten Machart vier- 
fache Lebensdauer erreiclien.

3. Durch gleichzeitige Anwendung der neuen Seil- 
machart und einer neuen W erkstoffart mit yerbesserter Er- 
liolungsfahigkeit lieB sich die achtfache Lebensdauer er- 
reichen. Sie war notwendig, um bei der heutigen Fórder- 
diclite die Lebensdauer von etwa 2 Jahren, wie sie friiher

U M S
F o r d e r s e i l - E i n b i n d e v o r r i c h t u n g .

Die Verbindungsglieder zwischen Fórderkórben und 
Fórderseilen sind iiberwiegend noch einfache Laschcn, 
Bolzen und die S e i le in b i in d e ,  die neben den Seilenden 
aus herzformigen Kauschen, Klemmen und Schrauben be
stehen. Die iibliche Anfertigung von Seileinbandcn w ird ais 
bekannt vorausgesetzt; sie erfo lg t mit starken Fausten und 
groben W erkzeugen, wobei die Seilenden naturgemafi nicht 
immer schonend behandelt werden.

:n

iiblich war, auf den untersuchten Anlagen wieder zu 
erreichen.

4. Ais Ergebnis einer eingehenden Schwachstellen- 
Untersueliung beanspruchter Seile wurden Erkenntnisse 
iiber die tatsąćhlichen Bcanspruchungen der Seile 
gewonnen.

5. Die Darstellung der wahrend des Betriebes erkenn- 
baren Anficndrahtbruche iiber dic ganze Seillange im 
W ahrscheinlichkeitspapier oder in halblogaritlimischcr 
Darstellung gibt schon friihzeitig nach Einsetzen der 
ersten Drahtbriiche Kennzahlcn fiir dic tatsiich liche 
Beanspruchung und Beanspruchbarkeit der Seile. Sie er- 
móglicht eine von Zufaliigkeiten unabhangigere, zahlen- 
maBige Beurteilung der Seilgiite.

Bei welchen Forderdichten und Teufen Seile der 
gcschilderten Machart und mit erholungsfahigem Draht- 
werkstoff zweckmaBig eingesetzt werden, IaBt sieli nicht 
allgemein angeben. Nach Abb. 1 hat es den Aiischein, 
ais ob bei dieser Schachtanlage schon bei 7000—8000 
Ziigen je Monat mit steigender monatlicher Zugzahl die 
Oesamtleistung an Ziigen abnimmt. Fiir Anlagen mit 
anderen Teufen, Lasten und Beschleunigungen werden bei 
dieser Zugzahl unterBeriicksichtigung der Vorgeschriebenen 
Maximalaufliegezeit z. T. auch die bisherigen Seile aus-" 
reichen. Es wiire aber wertyoll, durch entsprechende Unter
suchungen bei anderen Seilfórderanlagen Vergleichszahlcn 
zu erhalten, um auch den EinfluB der Teufen, Lasten, Gc- 
schwindigkeiten und Beschleunigungen auf die Erholungs- 
fahigkeit uud damit die Haltbarkeit der Seile zu erkennen*. 
Voraussetzung ist dabei, daB nicht Verschleifi- und Korro- 
sionseinwirkungen von sich aus die H altbarkeit so ent- 
scheidcnd beeinflussen, dafi daneben der EinfluB der Er- 
holtmg zurijcktritt.

Der bei den untersuchten Anlagen erreichte Erfoig der 
umfangreichen Untersuchungen war nur moglich aurcli 
eine enge Zusammenarbeit der Drahtscilhersteller, des 
Drahtseile yerwendenden Bergbaues und der Werkstoff- 
Sachyerstandigen der Vereinigten Stahlw erke2.

1 Eine nach AbschluO der Arbeit durchgefiihrte Orolizahluntersuciuing 
zeigte, daB bei ahnlichen fieanspruchungen, aber versehiedener Teufe, mit 
sinkender Teufe dic VermelirunKS8:esch\vindi8:keit der Drahtbriiche zunachst 
wenig:, dann immer starker abnimmt.

" An den Untersuchungen und Auswcrtungcn waren maBgcbcnd 
beteiligt dic Merren ReKierungsbaumeister O. B o h r e s ,  Dipl.-lng.
H. Kam  p e r ,  Dipl.-lng-. K.-F. M ew e s  und J . H i l p i s c h .

C H  A U
Nachstehend wird eine von den Schmiedeyorarbeitern 

Friedrich H a l t  und Stanislaus C ie ś l ik  erfundene Fórder- 
seil-Einbindeeinrichtung beschrieben, die auf einer Ruhr- 
zeche seit einigen Jahren zum Einbinden von Fórderseilen 
fur die Hauptschachte benutzt wird. Die Vorrichtung be
steht, wie die Abbildung yeranschaulieht, aus dem drei- 
teiligen Biigel a b c, 2 Scharnieren d, 2 Laschen e, den 
Traversen f ,  der Gewindemutter g, der Spindel mit 
Handrad h und den Festhaltekeilen i. Die Herstelliuig eines 
Seileinbandes geschieht wie folgt: Das Kauschenherz wird 
in eine Bucht des Seilendes gelegt und von den Bugelteilen 
a und b umfafit. Daliach werden die Festhaltekeile i  durch 
den Biigel a und das Kauschenherz gesteckt. AnschlieBend 
preBt das noch offenstehende Biigelteil c mit Hilfe der 
Spindel das Seilende schonend um das Kauschenherz, 
worauf man die Seilklemmen zwanglos aufsetzen und den 
Seileinband fertigstellen kann.

Die beschriebene Einrichtung bietet auBer der be- 
schleunigten Herstellung von Seileinbanden den Vorteil, 
daB Fórderseile, Klemmen und Schrauben geschont werden. 
Sie kann bei Kauschenherzen yerschiedener GróBen und 
Formen yerwendet werden, da sich die Unterschiede durch 
Einlegen von Futterstucken aus Holz zwischen Biigel und 
Kauschenherz ausgleichen lassen,

B e r g v e r w a l t u n g  im  G e n e r a I g o u v e r n e m e n t .

Fiir den dcm Generalgouvernement eingegliederten 
Distrikt Galizien, welcher den gesamten óstlichen Teil des 
friiheren ósterreichischcn Kronlandes Galizien umfafit, ist 
durch Verordnung des Generalgouyerneurs vom 22. Sep
tem ber 1941 (VB1. GG Nr. 90 S. 559) das Bergamt Lemberg 
mit dcm Sitz in Lemberg und seinen Nebenstellcn in 
Drohobycz und Stanislau errichtet worden.
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Dieser gróBte der 3 Bergamtsbezirke des General- 
gouvernements umfaBt die umfangreiche Erdól- und Erd- 
gasgewinming des nordóstlichen Karpąthenrandes cin- 
schliefilich der hier gelegenen Erdwachsgruben sowie die 
Steinsalzgewinnung und den Kalibergbau im gleichen Ge
biet. Weiterhin gehoren zu diesem Bergamtsbezirk eine 
Reihe im Distrikt verstreut liegender Braunkohlengruben

und mehrere Phosphoritgewinnungsbetriebe im Siidosten 
des Bezirkes.

Das Bergamt Lemberg tritt an die Stelle des von den 
Russen aufgelosten ehemaligen polnisclien Obcrbergam ts 
Lemberg und seiner nachgeordneten Bergamter Drohobycz 
und Stanislau. Es ist der Regierung des Generalgouver- 
nements, Abteilung Bergbau, unterstellt.

I0a (2 6 0 2)* 710717, vom 19.9.37. Erteilung bekanntgemacht am 
14.8. 41. R h c i n m e t a l l - B o r s i g  AO. in B e r l in  und C a r l  G e is s e n  in 
B e r l in - S c h ó n c b c r g .  Lotrechter Schwelofeu. Erfinder: Hans Tiedemann 
in Berlin. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Dic W&nde der stehendeu, ringfór
migen Kammer des Ofens, von denen 
die innere Wand ais Hcizflache dient, 
sind, wie bekannt, in senkrechtcr Rich
tung gewellt. Damit das Schwclgut, be
sonders feinkórniges Schwelgut, nicht zu 
schnell durch die Kammern wandert, sind 
gemaB der Erfindung an den Steilen, an 
denen der Duichmcsser der inneren Hciz- 
wand a am klcinstcn ist, uber den Um- 
fang der Wand móglichst gleichinaBig 
verteilte, radial gerichtctc Schaufeln b 
angeordnet. Die Schaufeln reichen bis 
dicht an dic gegenuberliegenden Steilen 
von kleinstem Durclunesser der aulleren 
Wand c der Ofcnkammer. Dieser Durch* 
messer ist wenig gróBcr ais der gróBte 
auBerc Durclunesser der inneren Wand a 
der Kammer. Dic Schaufeln b kónnen 
entgegen der Drehrichtuug der lic i/- 
wand a kcilfórmig verbreitcrt sein, da
mit im Betrieb ein móglichst geringer 
Bewegungswidcrstand entsteht und eine 
geringe Kraft zum Drehen der inneren 
Wand a erforderlich ist.

35a (9o8). 710997, vom 15.6.39. Er
teilung bekanntgemacht am 21.8.41. 
De m ag  AO. in D u is b u r g .  Mchrseib 
fórderung.

Die Seilstrange der Fórderung laufen 
zum Ausgleich der Belastung, wie be

kannt, paarweise auf am Fórder- 
korb a frei drehbar gelagertc Trom
meln b, c  auf, die durch Ausgleich- 
mittel d e  o. dgl. miteinander ver- 
bunden sind. GemaB der Erfindung 
sind die Sciltrommcln b c zueiu- 
ander versctzt und so am Fórder- 
korb a angeordnet, daB ihre cin- 
ander benachbarten Stlrnflachen 
sich teilweise ubcrdeckcn. Um ein 
Abwickeln eines der vier Seile bis 
zu ihrer Befestigungsstclle an den 
Trommeln b c  beim Bruch eines 
der auf einer gemeinsamen Trom- 
mel befestigten beiden Seile zu ver- 
hindern, kann fiir jedes Seil ein 
Schlcppseilhebel vorgesehen wer
den. der bei Bruch eines Seiles die 
Drehung der zugehórigen Trom- 
mel, z. B. mit Hilfe von Spcrr- 
klinken, Bremsen o. dgl. vcr- 
hindert.

81 e (67), 710430, vom 10.2.40. 
Eitcilung bckanntgemacht am 31.7. 
41. M a s c h in e n f a b r ik  H a r t- 
m an n  AG. in O f f e n b a c h  (Main). 
Abschtider fur Luftfdrderanlagcn 
mit tangential cm Materialeintritt 
und auswechselbaren Schleifiplatten. 
Erfinder: Georg Klein in Offen
bach (Main).

Oberhalb der SchleiBplatten sind 
in dem Deckel des Abscheidcrs 
verschlieBbare Offnungcn vor- 
gesehen, durch die die Platten 
in den Abscheider eingefiihrt uncj

G ebrauchsm uster-E lntragungen',
bekanntgemacht im Patcntblatt vom 9. Oktober 1941.

5b. 1509122. Richard Arlt und Gerhard W alter, Ober Hartmannsdorf 
uber Sagan. Kohlen-, besonders Braunkohlengcwinnungsmaschinc. 9 .4 .4 1 .

5b . 1509163. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, 
Bochum. Schwcnkkopf fur Schrammaschinen. 26. 6 . 40. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

81 c. 1508925. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia. Luricn (W estf.). 
Bandforderer, besonders fiir den Orubenbetrieb. 12.11.37. Osterreich.

81 e. 1 508995. Ernst Naumann, Hamburg 48. Fahrbarcs Fórderband. 
23. 9. 40.

81 e. 1509082. Kattowitzcr Maschinenfabrik, Eisen- und MetallgicBcrei, 
Kattowitz-Zalenzc (O.-S.) Antriebsvorrichtung fur Fórderrinnen und Schwing- 
siebc. 2. 9. 41.

P atent-A nm eldungen1,
die voin 9. Oktober 19-11 an drei Monatc laug in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5b, 41/01. M. 145453. Erfinder: Dr.-Ing. Karl Handzik, Riesa. Ąn- 

melder: Mitteldeutsche Stahlwerke AO., Riesa. Vcrfahrcn zur Gewinnung 
stark einfallcndcr Nutzscłiichten im Tagebau. 30. 6 . 39. Protektorat Bóhmcn 
und Mahren.

lOa, 12/01. K. 149S43. Erfinder: Gustaf Edwin Solkvist, Arlington 
(V. St. A.). Anmelder: Koppers Company, a Delaware Corporation, Pitts
burgh (Pcnns., V. St. A.). Verricgchmgseinrichtung fur Koksofentiiren. 
7. 3. 38. V. St. A. 6 . 3. 37.

lÓa, 24/01. B. 1851*41. Erfinder, zugleich Anmelder: Karl Bergfeld, 
Berlin-Halcnscc. Spiilgasschwclung von backenden und blahenden Stein- 
kohlen. 5. 11. 38. Protektorat Bohmen und Mahren.

35b, 3/16. E. 52967. Erfinder, zugleich Anmelder: Wilhelm Pohlmann. 
Hamburg-Uhlenhorst. Vorrichtung ziy Vcrhindcrung der Oberlastung bei 
Seilbruch an einer Yerladeanlagc. Zus. z. Pat. 674217. 12.9.39.

D eutsche Patente.
(Von dem Tage, an dcm die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegeu 

das Patent erhoben werden kann.) 
la  (4). 711062, yom 14.6 .39 . Erteilung bekanntgemacht am 21.8 .41 . 

F r ie d . K ru p p  O r u s o n w e r k  AG. in M a g d e b u r g - B u c k a  u. Antrieb 
Itlr Sclzniaschinen mit rasch sc/iwingendem Selzsleb. Erfinder: Dipl.-lng. 
Gerhard Linke in Magdeburg. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren.

SchntttA -8

Das Sctzsieb a der Setzmaschine ist mit Hilfe starrer, durch nach'- 
Jiiebige Geleuke mit ihm vcrbundencr Stangen b an einer Achse c auf-
Kehangt, die in vom Setzkasten d getragenen Biigelfederii e gelagert und
segen Drehung gesichert ist. Die in der Schwingungsrichtung des Sicbes o 
liegenden Schenkel der Bugelfedcrn c sind zur Erzielung eines móglichst 
kleinen Winkelweges der Stangen b móglichst lang. Zur Erzeugung der
Schwingungen des, wie bekannt, von Schraubenfederu /  getragenen und durch 
Fcdcrń g gefuhrten Setzsiebes a dient, wie iiblich, eine auf der Achse c 
drehbar angeordnete, zwangsliiufig in Drehung versetzte Scheibe U mit
einer Schwungmasse l. Durch diese wird die Achse c in einer elliptischen 
Hahu bewegt und das Sieb in auf- und abwarts gerichtete Schwingungen 
versetzt.

5c (IO0 1). 7110651 vom 2. 10. 34. Erteilung bekanntgemacht am 21. 8 . 41. 
K a rl G e r la c h  in M o e rs .  Nachgiebiger ciserner bogen for miger Ausbau- 
rahmen.

Die iucinandcr verschiebbaren Teile a. b der Rahmen werden an den 
Steilen, an denen sie sich iiberlappcn, durch eine oder mehrere Klcnnmttc! c 
KegeneinanderKepreBt. Zwischen den Klcmmitteln c und dem einen, z. B. 
dem inneren Teil a, des Ausbaues ist eine Zwischenlatje d angeordnet, die 
mit einer vorspringenden Nase c hinter die Stirnflachc des anderen Tcilcs,
1. B. des Teiles b des Ausbaues, greift. Ais Klcmmittel kónnen l  -formigc

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am SchluB mit 
dem Zusatz »Osterreich« und »Protcktorat Bohmen und Mahrens vcrscheu 
sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich aut das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

Biigel dienen, dic den auBeren Teil b des Ausbaues umfasseu, d. h. deren 
Steg auf dem auBeren Teil b aufliegt und zwischcu deren uber die Schcnkel- 
endeu greifenden Druckteil /  und der inneren Flachę des inneren Teiles a 
des Ausbaues dic Zwischeulagc d eingelegt ist, deren Nase e hinter der 
Stirnflachc des auBeren Teiles b liegt.
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aus dem Abscheidcr entfernt werden kónnen/ Seitlich der Offnuńgen 
kónnen oberhalb der Ebene, in der der Lufteintrittstutzen in den 
Abscheidcr mundet, an dessen Deckel radiale Versteifungcn angebracht 
werden, dic die Wandung des Abscheiders abstutżen. Die zum Befestigen der 
SchleiBplattćn an der Wandung des Abscheiders dienenden Mittel kónnen 
in dcm Abscheidcr oberhalb der Ebene des Lufteintrittstutzens so angeordnet 
werden. daB sie sich von auBen durch die Offnungen des Deckcls des Ab- 
schciders bcdicncn (lósen und anzichcn) lassen. Zu dem Zweck kann man z.B. 
einerseits innen auf der auOeren Wandung des Abscheiders Stćhblcche vor- 
sehen, auf denen die SchlciBplattcn aufruhen, anderseits im Bereich der 
Offnungen des Deckcls des Abscheiders Klemmschraubcn anbringen, die auf 
die SchlciBplattcn wirken.

81 e (123oi). 7 JO S50, vom 23. 1. 38. Erteilung bekami tremach t am

14.8 .41 . M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g -  N i i r n b e r g  AO. in N iiru - 
b e r g .  Entladevor richtung mit einem auf einem Portal fest angeordneieti 
Wippkran. Erfinder: Gustay Schoppe in Niirnbcrg. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Osterreich.

Im Portal der Vorrichtung ist eine verschicbbare Fórdereinrichtung 
angeordnet. Die Aufgabevorrichtung dieser Einrichtung kami nahe au eine 
im Schwenkbercich des lasthakens liegende Entladestellc herangefuhrt 
werden und gibt in zuruckgezogenem Zustandc den gesamten ArbcitsbereicH 
des Kranes frei. Die Aufgabe- und Abgabcvorrichtung der Fórdereińrichtung 
kann mit einem endlosen Fórderband in einem festen Rahmen untergebracht 
werden, der zur Vcrlegung der Abgabcstclle vcrschiebbar ist. Dic Aufgabe- 
vorrichtung, das Fórderband und dic Abgabcvorrichttmg kónnen einzeln 
rerschiebbar sein.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '
iE ine Erklarung der Abkurzungen ist in N r .I  auf den Seiten 25—27 veróffentlicht. * bedeulet Texl- oder Tafelabbildungen.)

G eolog ie  und L agerstattenkunde.
Kupfererz. Quiring, H .: K u p f e r e r z l a g e r  im Bun ts a n  d s t e i n  von  

S p a n i s c h - M a r o k k o .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 18 S .397/401*, Lage, 
geologische Verhaltnissc und Erzffihrung vcrschiedencr Vorkommen. Auf- 
schlOsse aus rómischcr Zeit.

Uranpccherz. Kohl, E .: O b e r  d a s  U ra n  p e c h e r z  n e b s t  A b k o m  m- 
ł i n g e n  im B e r e ic h  d e s  M a n s f e ld e r  K u p f e r s c h i e f c r s  u n d  s e in e  
H c r k u n f t .  Z. prakt. Geol. 49 (1911) Nr. 9 S. 99/107*. Kennzeichnung der 
Frzausbiłdung an drei yerschiedenen Fundstellen. Schrifttum.

Cypcrn. Henckmann, W .: G e o lo g ie  u n d  L a g e r s t a t t e n  d e r
I n s e l  C y p e r n .  (SchluB.) Z. prakt. Geol. 49 (1911) Nr. 9 S. 107.10*. Be
schreibung der geologischen und lagerstattlichen Vcrhalinissc des Chromerz- 
yorkommens der Cyprus-Chromc-Company Ltd.

B ergtechnik.
Allgemeines. Schmid, Franz: D as  O s t r a u - K a r w i n e r  S tc  i n 

ko  h i e n r e v i e r  u n d  d a s  R u h r r e y i e r .  Oluckauf 77 (1941) Nr. 41
S. 577/85* und Nr. 42 S. 596/98. Riickblick auf die Entwicklung des Ostrau- 
Karwiner Rcyiers. Erórterung der beiden Fragen sBrisantes SchieBen oder 
Schiefien mit Sicherhcitssprengstoffen?« sowie sAbbau ins Feld oder hcim- 
w5Hs?« Tcchnisch-wirtschaftliche Betrachtungen..

Diel, Rudolf: D ie  L e ib e s e r z i c h u n g  d e s  b e r g m a n n is c h e n  
N a c h  w u.c lis e s . Gliickauf 77 (1941) Nr. 41 S. 585/87. Ais Glicd der das 
ganze VoIk umfassenden nationalsozialistischen Erzichungsordnung soli die 
bergmiinnische Bcrufserziehung dazu beitragen, den Bergmann zu einem der 
cntscheidenden und tragenden Faktoren deutscher Arbeit zu inachen.

Dohrwesen. M uller, Erich: E r f a h r u n g e n  m it  H a r t  m e t a-11-
s c h l a g b o h r e r n .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 40 S. 565/70*. Entwicklung des 
Hartmetallschlagbohrgerats. Erfahrungen mit dessen Einsatz in mehreren 
Gesteinsbetricben.: Ais Vorteile werden Stahlcrsparnis, bessere Gcstcins- 
staubbekampfung und Leistungssteigerung genannt.

Jeschke, Herbert: O b e r  d ie  V e r w e n d u n g  v o n  H a r t  m e ta l  le n  
zum  s c h la g e n d e n  G e s t c i n s b o h r e n  u n t e r t a g e .  Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 40 ,S, 570/74*. Beschreibung der yerwendeten Bohrer und Bohr- 
m aschinen.. Betriebsyerhaltnisse, unter denen sic bei dcm gegenwartigen 
Stand der Entwicklung zweckmafiigcrwelse Anwendung finden. Zahleu- 
angaben aus der Bohrpraxis. Ausblick.

Urban, A.: E l e k t r i s c h e  M c s su n g e n  w a h re n d  d e r  B o h r*
a r b e i t .  „ Ol u. Kohle 37 (1941) : Nr. 35 S. 687/92*. Grundlagen des MeB- 
\crfahrens. Stromkreisubcrprufung. Konstruktion des Bohrgcstanges. Iso- 
licrung der Schwerstange. Ausrustung der Mitnehmerstange. Der MeBwagen.

. Nebe, E. und W. H age: D a r s t e l l u n g  d e s  V c r l a u f e s  v o n  B o h r -  
l o c h e m .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 35 S. 681/86*. Darstellung in der Drci- 
tafelprojektion sowie in yerschiedeiicn Perspektiyen.

Abbau. Hochstcttcr, Karl: D ie  U m s te l lu n g  a u f  n e u e  A b b a u -  
ve r.f ah  re n  im  s u d e t e n  la n d  is c h e n ; B r a u n k o h  le n  b e r g b a u .  Z. Berg-. 
Hutt.- u, Sal.-Wes. 89 (1941) Nr. 5 S. 97/112*. Umstellung ais Folgc der 
Neuordnung. Schilderung der bisherigen Abbauycrfahrcn. Neue Vcrsuchc mit 
Strebbruchbau, Gewinnung von Rcstpfeilern und zuruckgelassencu Kohlcn- 
banken. Vergleich der einzelnen Abbauweisen im Hinblick auf ihre W irt- 
schafllichkeit.

Bauersfeld. W ilhelm: D ie  V e r w en  d u n g  vo n  S c h r a p p c  r a n l a g e  u 
iin E i s e n e r z b e r g b a u  u n t e r t a g e .  Montan. Rdsch. 33 (1941) Nr. 19 
S. 378/82*. Erfahrungen .mit dem Einsatz von Schrappern beim Kammer- 
pfeilerbau des lothringischen M inettebergbaues, in einem machtigen steil 
emfailenden Eiscncrzlagcr in Salzgitter sowie beim Abbau eines oolithischen 
1'oneiscnśteiriflózes einer westfal ischen Eisenerzgruhe.

Voit, A.: B e o b a c h tu r ig e n  i ib e r  D r u c k c r s c h e in u n g e n  b e im  
A n la u f e n  vo n  S t r e b b a u e n .  Bergbau 54 (1941) Nr. 20 S. 24-1/46*. Kenn- 
/.eichnurtg der Druckcrscheinungen beim Strebbruchbau mit Holż- oder Eisen- 
kasten sowie mit Rcihcnstempeln. SchluBfolgerungen.

Fórderung, Klein, L.: R e f b u n g  vo n  D r a h t s e i l e n  a u f  T ro m -. 
n ie tn  u n d  T r c ib s c h e ib e n .  (SchluB.) Fórdertcchn. 34 (1941) Nr. 19/20 
S. 148/55*. Bestimmung der Rcibungsziffern. Mittel zur VergróBerung der 
Reibung.

A ufbereitung und B rikettierung.
Stelnkohlenaufbereitung. Menzel, H .i O b e r  d ie  A u f b e r e i t u n g  bc- 

s o i id e r s  a s c h e n r e i c h e r  p o r t u g i c s i s c h e r  K o h le .  Bergbau 54 (19-11) 
Nr. 20 S. 241/44. Schilderung des Aufbercitungsgangcs, durch den Roh- 
stoffc noch nutzbar gemacht werden, dic im kohlcnarmen Portugal die 
Brennstoffgruudlage zu erweitern ycrmógcn.

K rafterzeugung, K raftverteflung, M aschinenw esen .
K.rafterzeugung. Hegcmann, Johann: O b e r  d ie  A u s b i ld u n g  und  

G ró B  eh  be  m e s s u n g  v o n  D am  p f k e s s e  1 b r c iin k a ra m c  r n. Warmc 6-1 
(1941) Nr. 37 S. 345 47*. Neuzeitliche Ausbildung yon Brcnnkammern fiir 
Staubfeuerung, yon zweiteiligen Bjennkammcm mit Strahlungsubcrhitzer 
sowie vbn Brcniikainmern fur Rostkesscl.

Merx, Friedrich und Paul Gerhard Ostermann: F o r t s c h r i t t e  in  d e r  
K ra m c r-M  ii h ie n  fc  u e r u n g  f u r  A b f a l l b r e n n s t o f  fe .  Fcuerungs-
* techn. 29 (1941) Nr. 9 S, 201/05*. Grunde fur scheinbarcs Vcrsagen der 
Feucruiig. Nęjje Atisfuhrungcii und ihre Erfolgc. Tcraperaturyertciliing iu der 
firennkammer. Siebkennlinien des Bretmstaubes. VerschleiB der Schlagtcilc. 
Vcrfeuerte Abfallbrennstoffe.

Gaserzcu&er. Lutz, H .: D ie  V e r b e s s e r u n g  d e s  F a h r z c u g -
H o l z g a s e r z e u g e r s  d u r c h  w a r m e te  c h n is c h e  M aB n ah m en .

1 Einseitig bedrucktc Abziige der Zeitschriftenschau fur Kartcizwrecke 
sind vom Verlag Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise yon 2,50 ŻRM, 
fur das Yierteijahr zu beziehen,

Feuerungstechn. 29 (1941) Nr. 8 S. 186/89*. Ruckgcwinnung von fiihlbarcr 
Wiirme des Gases durch Aufheizung der vom Generator angesaugtcn Luft. 
Entfernung des Wasserdampfcs aus dem Kraftstoffbunker. ZufuhrUng von 
Fremdwarme. Versuche mit einem warmctcchnisch yerbesserten Inibert- 
Generator.

Koster, K.: A u s b a u  u n d  M ó g ł i c h k  e i te  n d e s  G a s c r z e u g e r -  
b e t r i e b e s .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 36 S. 710/15*. Entwicklung des Gas- 
erzeugers. Holz und Kohle ais Kraftstoff. Technik und Arbeitsweise. Wirt
schaftlichkeit. Der Gaserzeuger im Ausland.

Tankanlagen. May, Heinrich: S i c h e r  h e i  t s e  iri r ic h  tu .ng  fiir
K r a f t s t o f f t  a n k a n ia  g e n . Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 3-1 S. 66S/72*. Gc- 
staltung yerschiedener Vcntilc, Fullstutzcn. Mannlochdcckcl usw. AnordmiiiR 
der Sicherheitsarmaturcn an einem GroBtank. Flammenschutzsichcrungeu. 
Schmutzfanger.

Mctallprufung. Glocke, R., W. Lutz und O. Schaaber: N a c h w e is  der 
E r m iid u n g  w e c h s e l  b e a n s p  ru c h  t e r  M e t a l i e  d u r c h  B e s tim m u n g  
d e r  O b c r f I a c h c n s p a n n u n g  m i t t e l s  R ó n tg e n s t r a h l e n .  Z. VDI Sd 
(1941) Nr. 39/40 S. 793/800*. Dynamische Spannungsmessung mit der Dreh- 
kammer. Statische Róntgcnprufung der Ermiidung. Erkcnntnissc aus den 
Versuchen.

Drahlseile. Meuth, H.: T e m p e r a tu r m e s s u n g e n  am  D r a h ts e i l .  
Kali 35 (1941) Nr. 10 S. 162/66*. Durchfuhrung der Vcrsuchc. Beurteilunff 
der Ergebnisse.

Hcilmann, W .: D ie  B e d e u tu n g  d e r  Sc i l p r i i f  s t e l l e n  f i i r  das 
S e i I p r u f w e s e n .  Kali 35 (1941) Nr. 10 S. 166/70*. Arbeitsvcrfahren der 
Scilpriifstellen. Beobachtung des Verhaltcns im Betriebe. .Mcchanisch-tech- 
uologische Versuchc. Obcrwachung im Betriebe.

Flugstaub. Engel, J .: F l u g s  t a u b m e ss u n g e n  z u r  F e s t s t e l l u n g  
d e s  S c h ło  t a  u s b r u c h c s  e in e r  K e s s e l  A n la g e . Braunkohle 40 (1911) 
Nr. 39 S. 533/36*. Ergebnisse von Messungcn, die zur Nachprufung der 
Gewahrleistungen fur Entstauber dicncn.

C hem ische T ech n o log ie .
Koksprufung. Macura, Heinrich: N e u e  E r k c n n t n i s s c  i ib e r  das 

V e r h a l t e n  y o n  S te in  k o h le n  b e i  d e r  E r h i  tz u n g  IV. Z u r K c n n tn is  
d e r  F e s t i g k e i t  d e s  K o k s c s  vo n  S t e in k o h le n m is c h u n g e n .  01 u. 
Kohle 37 (1941) Nr. 37 S. 727/40*. M odcllycrkokung imd Koksfestigkeits- 
bcsiimmung im Laboratorium, ycrgleich zwischen GesamtflieBycrmógen, 
Backzahl und M odcllkoksfestigkeit. Ableitung des Mischungsgcsetzcs. Ver> 
suchśergebnisse.

Vergasung. Hoffmann, W alter: G a s v c r s o  r g u n g s  w i r t s c h a f  t und 
K oh l e n y e r e d lu n g .  G as-u . Wasserfach 84 (1941) Nr. 39 S. 533/40*. Gas- 
werk und Kokcrei in der óffcntlichcn Gasversorgung, Kohlcnveredlung durch 
Hoch- und Tieftemperaturycrkokung, durch restlose Kohlenyergasung und 
Kohlenyerflussigung. Einsatz der ycrschicdencn Verfahren in die Gasversor* 
gungswirtschaft. Der deutsche Osten in der GroBraumgaswirtschaft.

Danulat, Friedrich: D ie  S a u e r s t o f f - D r u c k y c r g a s u n g  f e s te r  
B r e n n s to f f e .  Gas- u. W asserfach 84 (1941) Nr. 40 S. 549/52*. Arbeitsweise 
und Anwendung des Vcrfahrens. Betricbsergebnisse. Eignung yerschiedener 
Brennstoffe. Weitere Entwicklung. Ausblick auf kunftige Anwendungs- 
móglichkeitcn.

Gumz, W ilhelm: G r a p  h i s c h - r  e c h  n e r  i s c h e  B e h a n d lu n g  vón 
Vc r g a s u n g s y o r g a n g e n .  Feuerungstechn. 29 (1941) Nr. S S. 177/82*. 
Entwicklung eines ais Mcthodc der Spannungsgrade zu beżćichneitden Ver- 
fahrens zur Ermittlung der Gaszusammensetzung bei Vergasungsvorgiingen 
m it belicbigen Vo r ausse t z ungen. Das Ergebnis wird mit Mcssungen an Gas- 
werksgeneratoren vcrglichcn und eine Obereinstimmung zwischcn der Vor- 
ausbercchnung und dem MeBergebnis festgestellt.

Dieselole. Schmidt, A. W .: P r i i f u n g  v o n  D i e s e  1 k r a f  t s  to f  f eu.
Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 36 S. 705/10*. AnlaBverfahren, ZuudycrzuK^- 
yerfahren. Mitteilung zahlrcichcr Priifungsergebnisse. SchluBfolgerungen.

H uttenw esen .
Metalle. Tafel, V.: D as  M e ta l  1 hu  t te n  w es en  in  den  Ja h re n  

1939/40. (Forts.) Met. u. Erz 38 (1911) Nr. 17 S. 333/87. Anreicherunęs- 
yerfahren. Zinkgewinnung auf trockencm Wege. Elektrolysc und nasse 
Verfahren. Zinkfarben und -yerbindungen. Kadmium.

Chem ie und Physfk.
Zinkbestimmang. Gad, Georg und Bruno Kruger: D ie  M aB an a ly - 

t i s c h e  B e s t im m u n g  d e s  Z in k s  m it  F e r r o c y a n k a  1 i 1 o s u n g  in 
G e g e n w a r t  vo n  N i t r a t e n .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 17 S. 381/83. 
Beschreibung des vereinfachten Verfahrcns. Arbeitsyorschrift. Ausfiihrungs- 
beispiele.

W irtschaft und Statistik .
Quecksilber. Richter, Karl: Q u e c k ś i l b e r  -- n e u e  F u n d s t a t l e i :  

u n d  V c r a n d e r u n g e n  a u f  dcm  W e l tm a r k t .  Montan. Rdsch. 33 (1911) 
Nr. 18 S. 351/57. Obersicht iiber die Erzeugung in den yerschiedenen Liifi- 
dern. Umlagerung des Bedarfs. Preisbewegung. Aussichten der V e r s o r g u n g s -  
ziele der Kontincnte und GroBraumwirtschaften.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergassessor E p p in g  ist von der Regierung des General- 

gouyetncments mit der kommissarischen Leitung des Bergamts Lemberg und 
seiner Nebcnstellcn Drohobycz und Stanislau beauftragt worden.

Der Bergreferendar Dietrich P r o e m p c l e r  (Bez. Dortmund) und der 
Bergreferendar Franz-Heinrich T i 1 m ann  (Bez. Bonn) sind zu Bcrgassessoreii 
ernannt worden.


