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In den letzten Jahren hat man der Erfolgsberech- 
nung in der Aufbereitung lebhafte Aufmerksamkeit 
zugewandt und daher die Arbeitsweise und den 
Wirkungsgrad der Aufbereitungsmaschinen zu er- 
forschen gesucht. Die Windsichter, die in den Stein- 
kohlenaufbereitungen eine betrachtliche Verbreitung 
haben, sind bisher unseres Wissens in den Kreis dieser 
Forschungen noch nicht einbezogen worden. Der 
groBe EinfluB, den der Windsichter bei wirid- 
gesichteten Miihlen auf den Ablauf des Mahlyorgangs 
und die Wirtschaftlichkeit der Zerkleinerung austibt, 
veranlaBte uns vor einigen Jahren, der Arbeitsweise 
und dem Wirkungsgrad der Windsichter in Ver- 
bindung mit der Kohlenmahlung umfangreichere 
Untersuchungen zu widmen1. Von hier war es ein 
naheliegender Schritt zur selbstandigen Sichtung in 
Aufbereitungen; sie stellt schon heute ein wichtiges 
Anwendungsfeld der Windsichter dar und wird es&in 
Zukunft in noch hóherm Mafie sein2.

Zweck der Sichtung ist, aus einem Gekorne, das 
v°n einer untersten KorngroBe — gewóhnlich Nuli 
oder praktisch verschwindend klein — bis zu einer 
obern Grenze alle KorngróBen enthalt, den Anteil 
abzuscheiden, der unterhalb einer gewunschten 
KorngroBe liegt. Der Schnitt durch die Korn-
verteilungskurve des Rohgutes soli so erfolgen, daB 
das darin enthaltene Fertiggut moglichst restlos ab- 
geschieden wird, also die Ausbeute daran moglichst 
100o/o erreicht. Dabei sollen aber moglichst wenig 
gróBere Kórner — Uberkorn — in das Fertiggut 
geraten. Anders ausgedriickt: Das Unterkorn-
ausbringen im Feinen soli moglichst hocli, der Uber- 
kornverbleib im Feinen dagegen moglichst klein oder 
zahlenmaBig begrenzt sein.

Die Windsichtung ist somit eine Fortsetzung des 
Siebens mit andern Mitteln und hat die Aufgabe, die 
KorngróBen von 0 -2  mm abzuscheiden, wobei ihr 
indessen neuerdings der obere Anteil dieses Be-
reiches bis zu 1 mm von den Zittersieben streitig 
gemacht wird. Uber die wirtschaftliche Grenze 
zwischen Sieben und Windsichtern soli in einer 
spatern Arbeit berichtet werden.

Grundl agen  der Wi nds i cht ung .
Das »Sieben mit Luft« beruht darauf, daB Luft von 

gegebener Geschwindigkeit und Temperatur bei eiti- 
heitlichem spezifischem Gewicht und gleicher Form 
der Teilchen nur Kórner bis zu einer von diesen
raktoren abhiingenden HóchstkorngróBe zu tragen

' R o s i n  und R a m m l e r :  O ber Arbeitsw eise und W irkungsgrad  von
S o s j ICi ltern T  W inds!chler‘U n,ersuchunKen> Zement 1929, S. 804, und 1930,

• VS4; 24. Berichtsfolge des Kohlenstaubausscliusses des Reichskohlenrates.

k-nhi D'e nachs!ehend behandelten U ntersuchungen sind mit Mitteln des 
enstaubausschusses' des Reichskohlenrates durchgefiihrt w orden.

vermag. Diese ergibt sich aus der Gleichsetzung von 
ReibungswiderstancI W und Teilchengewicht G nach 
der Wieselsbergerschen Formel:

W = G = c- F- q =  c F •v2 (kg),

worin c die dimensionslose Widerstandszahl, F den 
Angriffsąuerschnitt, d. h. die Projektionsflache in m- 
des Teilchens auf eine Ebene senkrecht zur Be- 
wegungsrichtung, und ci den Staudruck in kg/m2 be
deutet. Wie aus der Gleichung hervorgeht,' ist der 
Staudruck q dem Quadrat der Strómungsgeschwindig- 
keit v verhaltnisgleich; der Proportionalitatsfaktor

g ’ tiie Einheitsmasse der Luft, ist der Quotient aus

dem spezifischen Gewicht der Luft und der Erd- 
beschleunigung. Der Widerstandsbeiwert c ist leider 
nicht konstant, sondern selbst wieder eine verwickeite, 
nicht allgemein mathematisch ausdruckbare Funktion

der Reynoldsschen Zahl, c f (Re) = f (i worin
d eine kennzeichnende Abmessung des Teilchens und 
v die kinematische Zahigkeit der Tragerluft bedeutet. 
Die Strómungsgeschwindigkeit der Luft, bei der ein 
Korn noch schwebt. die Schwebegeschwindigkeit, laBt 
sich daher aus dem Ansatz W - G lediglich auf schau- 
bildlichem Wege ableiten. Die Widerstandsbeiwerte 
sind bekannt fur glatte Kugeln aus den Góttinger Ver- 
suchen und fur Salz- und Kohlenkórner in dem fur 
die Windsichtung in Betracht kommenden Bereich 
aus neuen Yersuchen1. Abb. 1 zeigt die Schwebe
geschwindigkeit fiir Kohlenkórner von 0 ,2 -2  mm.
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Abb. 1. Schwebegeschwindigkeit und KorngroBe.

Der angestrebte Zweck der Windsichtung — einen 
senkrechten Schnitt bei einer gewunschten KorngroBe 
durch die Kornverteilungskurve zu legen — laBt sich 
in erster Anmiherung nur im senkrecht aufsteigenden 
Stroni verwirklichen. Hierauf beruhen denn auch die 
Laboratoriumswindsichter wie der von G o n e l l 2 und

J R o s in  und K a y s e r :  Z ur Physik der V erbrennung fester Brenn
stoffe, Z. V. d. I. 1931, S. 849.

- G o n e l l :  Ein W indsichtverfahren zur Bestimmung der Korn-
zusam m ensetzung staubform iger Stoffe, Z. V. d. i. 1928, S. 945.
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die bekannten W indsichter Pfeifferscher Bauart sowie 
die Kaskadensichter. Sie sind die eigentlichen Schwer- 
kraftsichter.

Ein groBer Teil der W indsichter benutzt aber zur 
Sonderung von Mehl und GrieBen neben der Schwer- 
kraft noch andere Krafte, im besondern die Fliehkraft. 
Bei ihnen wird die Sichtung von der Abscheidung, 
d. h. der in der Entstaubungstechnik gewunschten 
Wirkung, iiberlagert. Die Abscheidung ist dadurch 
gekennzeichnet, daB mit den gróBern Teilchen stets 
auch kleine bis zum allerfeinsten Korn abgeschieden 
werden, denn sie ist einfach eine Funktion der Lage 
der Teilchen im umgelenkten Luftstrom. Anders aus- 
gedruckt: Nur dem senkrecht aufsteigenden Wind 
kommt bei gleichem spezifischem Gewicht und 
gleicher Kornform aller Teile eine theoretische Trenn- 
fąhigkeit von 100°/o zu; wo aber Abscheidewirkungen 
ausgenutzt werden, da ist die Trennungsmoglichkeit 
schon theoretisch klciner, ganz abgesehen von den 
praktischen Storungen, die sie in allen Fallen noch 
weiter herabsetzen. Schon bei der Absichtung im 
waagrechten Strom scheiden sich, gemaB dem Staub- 
kammergrundsatz, feinste Teilchen aus den untersten 
Schichten unerwunscht mit ab, wahrend grofie 
Teilchen aus der obersten Schicht dann nicht aus- 
fallen, wenn der Sichtweg nicht lang genug ist. In 
ahnlicher Weise werden bei einer Umlenkung auf 
Grund der Fliehkraft stets feinste Teilchen von der 
Auflenseite, die nur einen kleinen Weg aus dem Gas- 
strom heraus zurucklegen brauchen, zuśammen mit 
gróBern abgeschieden, wahrend es einem an sich ab- 
zuscheidenden GrieBteilchen an der Innenseite des 
Stromes vielleicht in der verfugbaren Zeit nicht 
gelingt, die ganze Breite des Stromes zu durch- 
wandern. Trotzdem kann natiirlich ein gut durch- 
gebildeter Fliehkraftsichter einen bessern W irkungs
grad haben als ein schlechter Schwerkraftsichter.

E in te i lu n g  d e r W in d s ic h ty e r fa h re n .
Nachdem die Grundgesetze der Windsichtung 

gestreift worden sind, sei kurz auf die Einteilung der 
Verfahren eingegangen. Man kann bei allen folgende

lich auch mechanische Windsichter genaunt. Ihr 
Urbilcl ist der bekannte Pfeiffer-Windsichter (Abb. 3). 
Er wird in ahnlicher Form auch von andern Firmen, 
wie z. B. Polysius, Miag, Alpine Maschinen A.G., 
C. von Grueber usw., hergestellt. Bei diesen Umluft- 
sichtern sind die ersten drei Abschnitte des Sicht- 
vorganges im Innentrichter (GrieBtrichter) des Wind- 
sichters vereint. Streicht der Wind dagegen durch die 
Vorrichtung hindurch und fuhrt das Mehl mit sich 
heraus, so liegt ein Sichter mit offenem Luftstrom

F einm eh/

Abb. 3. Pfeiffer-Sichter. Abb. 4. Raymond-Sichter.

oder Stromsichter vor, gewohnlich als pneumatischer 
Windsichter bezeichnet. Hier muB man einen Zyklon 
nachschalten, um die vierte Phase der Abscheidung 
des Mehles aus der Luft zu verwirklichen. Zur Be
wegung des Windes ist immer ein besonderer Liifter 
erforderlich, den man bei den Uinluftsichtern in die 
Vorrichtung selbst einbaut. Die Bezeichnung »Wind- 
sichter mit offenem Luftstrom« schlieBt nicht aus, daB 
der Fórderwind, nachdem er Zyklon und Venti’lator
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Abb. 2. Phasen des Sichtvorganges.

Arbeitsabschnitte unterscheiden (Abb. 2 ): 1. Gemisch- 
bildung des aus GrieBen und Mehl bestehenden Sicht- 
gutes mit einem Gas, gewohnlich Luft; 2. Einbringung 
des Gemisches in einen Fallraum ; 3. Ausfallung der 
GrieBe unter Ausnutzung der Schwerkraft, Fliehkraft, 
I riigheit und Reibung; 4. Trennung von Mehl und 
Luft.

Erfolgen alle vier Arbeitsvorgange in derselben 
Vorrichtung und kehrt der Wind in geschlossenem 
Kreislauf im Sichter selbst wieder zur ersten Phase 
zuriick, so handelt es sich um Umluftsichter, gewóhn-

<S c h /e u se

Abb. 5. Daąua-Kaskadensichter.
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durchlaufen hat, zum W indsichter zuriickgefiihrt wird; 
sie bezieht sich nicht auf die W indsichtanlage im 
ganzen, sondern nur auf den eigentlichen Windsichter. 
Das Urbild der Stromsicliter ist der Raymond-Wind- 
sichter (Abb. 4). Zu dieser Gruppe gehóren ferner 
die Kaskadensichter (Abb. 5). W ahrend aber bei den 
W indsichtern nach der Raymond-Bauart die Gemisch- 
bildung (1. Arbeitsvorgang) in der Regel schon vor 
dem W indsichter vorgenommen wird, sind bei den 
Kaskadensichtern die ersten drei Arbeitsabschnitte im 
Windsichter yereint.

in den Zyklon zur Abscheidung driickt. Beim Hum- 
boldt-Sichter (Abb. 9) wird die Rohkohle von einer 
Schleuderwalze in feinem Schleier auf die gegeniiber- 
liegende Stabwand geworfen. Die durch den Schleier 
stromende Luft nimmt den groBten Teil des Staubes 
heraus. Beim Abgleiten der Kohle iiber die Stabwand 
findet eine Nachentstaubung statt.

Abb. 8. Hildebrandt-Sichter.

Abb. 6. Rema-Sichter.

Einige weitere Stromsicliter veranschaulichen die 
Abb. 6 (Rema-Windsichter) und 7 (Babcock-Wind- 
sichter). Eine bemerkenswerte neue Bauart ist der

R e g lu n g  d e r  F e in h e it .
Die praktischen Hilfsmittel zur Ausfallung der 

GrieBe sind Geschwindigkeits- und Richtungsande- 
i ung, manchmal unterstutzt durch Prallvorrichtungen 
(Prallplatten, Prallteller), welche die lebendige Kraft 
der Teilchen aufheben, sowie schlieBIich die Erteilung 
eines Dralls. Ein fur die Erzielung von Richtungs- 
anderungen beliebtes Mittel, das bei fast allen Strom- 
sichtern angewendet wird, besteht aus einer Schar 
kreisfórmig angeordneter drehbarer Klappen (Deflek- 
to ren ); werden diese radial gestellt, so erfolgt die Aus- 
scheidung lediglich durch Richtungswechsel, wahrend 
bei tangentialer Einstellung das Ausfallen der GrieBe 
nach dem Zyklonprinzip stattfindet.

Da die Sonderung von Mehl und GrieBen haupt
sachlich auf Geschwindigkeits- und Richtungswechsel 
zuruckzufuhren ist, beruht die Reglung der Feinheit 
ebenfalis auf Anderung der W indgeschwindigkeit oder

Abb. 7. Babcock-Sichter.

Hildebrandt-Windsichter (Abb. 8). Er beruht auf der 
Differentialwirkung zweier VentiIatoren, namlich des 
sichtrades, das die GrieBe durch Fliehkraft aus- 
schleudert, und des auch sonst erforderlichen Geblases, 
"  elches das Feinmehl durch das Sichtrad absaugt und

Abb. 9. Humboldt-Doppelwindsichter.

der Lfmlenkung oder beider zugleich. Die W ind
geschwindigkeit wird dadurch geregelt, daB man die 
Drehzahl des Ventilators andert oder if]n drosselt. Bei 
den Stromsichtern treten zur Drehzahf- oder Drossel-



532 G l u c k a u f Nr. 24

reglung des Ventilators vor allem die Deflektoren ais 
Regler hinzu. Demselben Zweck dienen hcb- und 
senkbare Prallplatten sowie in der Tauchtiefe verstell- 
bare Stutzen fur den Austritt aus dem Windsichter.

R e c h n u n g sm a fiig e  B ez ie h u n g en  
f iir  A u s b r in g e n  u nd  T re n n u n g s g ra d .

Der Windsichter spaltet das Aufgabegut qa (kg) 
in das Grobkorn (die GrieBe) qi, und das Feinkorn 
(M ehl) qc. Die Unterkorngehalte (Siebdurchgahge) 
der drei Gekorne, festgestellt durch Absieben auf 
demselben Bezugssieb, sind a, b und c <yb, die Ober- 
korngehalte (Siebriickstande) entsprechend (100 a), 
(100- b) und (100 c) o/o. Dann ist

1. das Mehlausbringen, das ist das Gewichtsverhalt- 
nis des abgesichteten Feinkorns zum Aufgabegut.

va -  (]c ■ 100 =  a “ ^-100 0/0) 
qa c -  b

2. das Unterkbrnausbringen im Mehl oder dic Aus- 
beute

m ,  • ICO . ° . < J L - _ g . i o o %  
a -q a a ( c - b )

3. der Uberkornverbleib im Mehl 
(100 c) qc _  100 - c  
(100 —a) qa “  1 0 0 -  a V
(100 — c) ( a - b )
(100 — a) (c — b) /0‘

1. der Trennungsgrad, gekennzeichnet ais Unter
schied vori Unterkornausbringen (2) und Uber- 
kornausbringen (3) im Feinen

(c — a ) •100 (a -  b ) ( c - a ) ■100 
a (100 a)

w =

m w •100 o/0.
" ( c - b ) .  a (100 aj 

Diese Formeln entsprechen weitgehend den fiir die 
Erfolgsberechnung in der Aufbereitung allgemein 
giiltigen Beziehungen1. Hiernach kann man alle fur 
die Beurteilung der Arbeitsweise des Windsichters 
wichtigen GroBen aus 3 Siebanalysen, namlich des 
Aufgabegutes, des Mehles und der GrieBe berechnen, 
wobei naturlich alle Siebungen auf dem gleichen 
Sieb vorzunehmen sind. Die Kenntnis einer der drei 
Gewichtgrofien q,1; qh, qc ist nur zur Beurteilung des 
Durchsatzes oder der W indsichterbelastung nótig. 
Aus diesem Grunde kann die Probenahme von 
Aufgabegut, Griefi und Mehl nicht sorgfiiltig genug 
erfolgen, will man einwandfreie Ergebnisse erzielen.

Die Formeln gelten genau nur fur den Fali, dafi 
keine Zerkleinerung im Windsichter erfolgt. Ist starkę 
Zerkleinerung zu befurchten, so mufi man zwei der 
drei Gewichte q,, qi,. qc messen, woraus sich das dritte 
ais Unterschied oder Summę ergibt. Dann errechnet 
man zunachst den Unterkorngehalt des Aufgabegutes, 
wie er sich ergeben wiirde, wenn die Zerkleinerung 
nicht wahrend des Sichtens, sondern in gleichem Aus^ 
mafie schon vorher vor sich ginge: 

i qb • b + qc ■ c
a  — -------- ------— ....... .

q.i
Man kann mm wiederum alle Windsichterformeln 
benutzen, wenn man statt a liberałI a' einfuhrt. Das 
im W indsichter neugebildete Feinmehl ergibt sich zu

v =  _9iL_ qb b +  qe c - q a .a
100“ ( a) 100 kg-

1 Ma d e i ,  Zement 1030, S. 953. Der Anregung Maflels folgend, haben 
wir die friiher von uns benutzten Bezeichmmgen S, O, D nnd s, g, d durch 
4a ' tlb. fle und a>b . e ersetzt, um die Einheitlichkeit mit den vom Facli- 
ausschuB fiir Erzaufbereitung der Gesellschaft Deutscher Metallhatten- und 
Bergleute festgesetiten Bezeichnungcn zu wahren.

W in d s ic h te r -D ia g ra m  me.
Naturgemafi erhalt man je nach dem Bezugssieb 

ganz Yerschiedene Werte fiir Ausbringen, Ausbeute 
usw. Zur richtigen Beurteilung ist daher das Sieb 
zu wąhlen, fiir das der Windsichter einen moglichst 
scharfen Schnitt machen soli, das also der Maschen- 
weite entspricht, bei der das Mehl moglichst kein Ober
kom und die GrieBe moglichst kein Unterkorn fiihren 
sollen; oder aber man mufi das Sieb nehmen, auf dem 
ein zahlenmiifiig festgelegter Ruckstand des Mehles 
zugelassen oder gewiinscht wird.
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Abb. 10. Siebanalysen von Bóhlener Trockenkohle.

Empfehlenswert ist es, stets die vóllstandige Sieb- 
analyse y o h  Aufgabegut, Griefien und Mehl aufzu- 
nehmen. Berechnet man dann namlich Ausbeute, Uber- 
kornverbleib und Trennungsgrad fiir alle Siebe und 
tragt diese Werte in Abhangigkeit von der Maschen- 
weite auf, so entsteht ein sehr anschauliches Sicht- 
diagramm. Abb. 10 zeigt die Siebanalysen eines Wind- 
sichtversuches, ausgewertet ais Durchgangśkennlinien, 
und Abb. 11 das daraus berechnete Sichtdiagramm.

Die Kurve der A u sb e u te  (des Unterkorn- 
ausbringens) steigt mit abnehmender Maschenweite 
und erreicht theoretisch die Ordinatenachse bei 100 o/0, 
wahrend sie nach der andern Seite, d. Ii. in Richtung 
wacHsender Maschenweite, dem Mehlausbringen ais 
unterm Grenzwert zustrebt, der bei der Maschenweite 
des Siebes erreicht wird, durch welches das Aufgabe
gut eben restlos hindurchgeht. Dies bedeutet, dafi die 
feinern Kornklassen vollstandiger in das Mehl iiber- 
gehen ais die gróbern.

Der Uberkornverbleib nimmt selbstverstandlich 
auf den feinern Sieben zu. Der auf der Ordinatenachse 
ei leichte obere Grenzwert ist das Mehlausbringen, 
wahrend der untere Grenzwert 0 bei der Maschen
weite des Siebes auftritt, welches das Mehl gerade 
Yollstandig durchgehen laBt.

Der ais Unterschied zwischen Unter- und Uber- 
kornausbringen gebildete T r e n n u n g s g ra d  ist eine 
Kurve mit einem im allgemeinen nach links steiler und 
nach rechts flacher abfallenden Ast, zwischen denen 
ein Hóchstwert liegt. Somit gibt es bei jedem Wind-
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Abb. 11. Sichtdiagramm von Bohlener Trockenkohle.

Soweit unsere bisherigen Beobachtungen reichen, 
scheint die theoretische Kornscheide stets bei der 
KorngróBe zu liegen, bei welcher der Uberkornverbleib 
im Mehl gleich dem Unterkornverbleib in den GrieGen 
ist. Die theoretisch giinstigsten Verhaltnisse brauchen 
keineswegs immer die praktisch erwiinschten zu sein, 
wenn z. B. ein gewisser anteilmaBiger Fehlkorngehalt 
im Mehl nicht uberschritten werden soli usw. Man 
ermittelt daher die zweckmaBigste Einstellung des

n o r n g r c /ś e

Abb. 12. Kornverteilungskurven.

7 m/77 <3
/forrrgrcj/se

Abb. 13. Trennkurve des Windsichters.

Die Flachę unter der Trennkurve (I +  IV) stellt 
das Mehlausbringen und die Flachę zwischen Trenn- 
kurve und Kornverteilungskurve (II +  III) das 
GrieBausbringen dar. T rag t man die theoretische 
oder gewunschte Kornscheide ais Senkrechte ein, so 
stellt der Flacheninhalt des . Zwickels II zwischen 
Trennkurve, Kornverteilungskurve und dieser Korn
scheide das in den GrieBen verbleibende Unterkorn 
dar, wahrend der Zwickel IV zwischen Trennkurve, 
Abszissenachse und Kornscheide dem in das Mehl 
wandernden Uberkorn entspricht (geschraffteFlachen). 
Das Verhaltnis der weiBen Flachę I zur Gesamtflache
I +  II links von der Kornscheide bezeichnet das Unter- 
kornausbringen oder die Ausbeute. Das Verhiiltnis 
der geschrafften Fliiche II zur Gesamtflache I -f II links 
von der Kornscheide veranschaulicht den Unterkorn- 
verbleib in den Griefien. Rechts von der Kornscheide 
kennzeichnet das Verhaltnis der geschrafften Flachę IV 
zur gesamten Flachę III +  IV das Uberkornausbringen 
im Mehl, wahrend das Verhaltnis der weiBen Flachę III 
zur gesamten III +  IV das Uberkornausbringen in den

sichtvorgang eine bevorzugte KorngroBe, bei welcher 
der Trennungsgrad ein Hochstwert wird. Diese Korn- 
grGBe ist ais die eigentliche Grenzscheide zu be- 
trachten, bei welcher der W indsichter seinen Schnitt 
zwischen Unter- und uberkorn vollzieht. Sie sei daher 
die »theoretische Kornscheide« genannt. Fiillt sie mit 
der gewiinschten SchnittkorngroBe nicht zusammen 
so bedeutet dies, daB der W indsichter noch nicht 
nchtig eingestellt ist. Ist die theoretische Kornscheide 
kleiner ais die gewollte, so muB man ihn gróber ist 
sie groBer, feiner stellen.

Windsichters, indem man mehrere Versuche mit ver- 
schiedener Einstellung macht und sie ais Windsichter- 
Charakteristik auswertet.

Ein besonders anschauliches Bild der Arbeitsweise 
des W indsichters bietet sich, wenn man die Korn- 
verteilungskurven des Aufgabegutes und des Mehles 
oder der GrieBe auftragt und die Trennkurve zeichnet 
nach welcher der W indsichter das Aufgabegut in Mehl 
und GrieBe scheidet. Die Kornverteilungskurven erhalt 
man durch graphische Differentiation der Durchgangs- 
kennlinien; so ist Abb. 12 aus Abb. 10 entstanden. Ver- 
vielfacht man die Ordinaten der Korn\rerteilungskurve 
des Mehles mit dem Mehlausbringen und trag t die so 
erhaltenen W erte in die Kornverteilungskurve des 
Aufgabegutes ein, so erhalt man die Trennkurve des 
W indsichters (Abb. 13). Sie ist also der Korn- 
verteilungskurve des Mehles ahnlich, hat daher seibst 
die kennzeichnende Form einer Verteilungskurve und 
reicht bis zur Kantenliinge Nuli herunter oder nahe 
an sie heran. Dies entspricht der Tatsache, daB die 
GrieBe auch bei guter Aussichtung stets noch einen 
wenn auch ganz geringfugigen Anteil an allerfeinstem 
Staub enthalten.

7 /T7/77
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Griefien darstellt. Der Trennungsgrad ist gegeben 
durch

I IV I • I I I - I I  - I V
Y| I +  11 III +  IV '  (I +  I I ) .  (III +  IV) ’

V e rs u c h s e rg e b n is s e .
Man kann folgende Anwendungsfalle unter- 

scheiden: 1. Absonderung von Feinkohle von 0 -1  oder 
0 -2  mm, 2. Abscheidung von Staubkohle von 0 -0 ,3  
bis 0-0 ,5  mm, 3. Absichtung blasfertigen Kohlen- 
staubes aus Fein- oder Staubkohle. Der zweite Fali 
ist in den Steinkohlenaufbereitungen iiblich; Fali 3 
findet sich in einer Anzahl von Mahlanlagen, die staub- 
reiche Kohle vor der Vennahlung aussichten, und in 
einigen Braunkohlenbrikettfabriken verwirklicht; Fali 1 
betrifft das um strittene Grenzgebiet zwischen Wind- 
sichtern und Sieben. Fiir jedes der drei Anwendungs- 
gebiete werden einige Versuchsergebnisse angefiihrt.

Abscheidung von Feinkohle.
In Abb. 14 sind fiir drei mit Bóhlener Trocken- 

braunkohle auf einem Pfeiffer-W indsichter von 
1500 mm Gehausedurchmesser ausgefiihrte Versuche 
Unterkornausbringen und Trennungsgrad jeweils fiir 
die Siebe mit 1 und 2 mm Maschenweite berechnet 
und in Abhangigkeit vom M ehlausbringen aufgetragen.
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Abb. 14. Windsichter-Charakteristik 
von Bohlener Trockenbraunkohle.

Die Kurven des Trennungsgrades verlaufen nach Art 
einer Dampfkessel-W irkungsgradkurve. Soli die Ab
sichtung bei einer Kornscheide von 1 mm erfolgen, so 
gipfelt der flachę Scheitel der Trennungsgradkurve mit 
70 o/o bei einem Mehlausbringen von 40-45 o/0. Bei 
einem Mehlausbringen von 43o/0 bleiben gerade 15 o/0 
vom gesamten Oberkom des Aufgabegutes im Mehl, 
und es wandern anderseits 15 o/o vom gesamten Unter- 
korn des Aufgabegutes in die GrieBe (Schnittpunkt 
der Kurven des Oberkornausbringens im Mehl und des 
Unterkornausbringens in den GrieBen). Die Ausbeute 
betragt dabei S5 o/o, d h. v0n dem gesamten Unter-

korn unter 1 mm, das im Aufgabegut vorhanden ist, 
werden 85 o/o abgeschieden.

Soli die Kornscheide 2 mm sein, so liegt der 
Schnittpunkt des Unterkornausbringens in den GrieBen 
und des Oberkornausbringens im Mehl, dem der 
Hóchstwert des Trennungsgrades zugeordnet ist, bei 
54 o/o Mehlausbringen. Der zugehórige Trennungs
grad ist 67,5 o/o, das Unterkornausbringen 84o/0. Diese 
Zahlen weichen also nur wenig von denen fur 1 mm 
Kornscheide ab.

Die in Abb. 14 dargestellten Zusammenhange 
werden im Rahmen einer spatern Arbeit uber die 
Theorie der Windsichtung noch formelmafiig aus- 
gewertet. Hier sei schon bemerkt, daB fiir die Kurve 
des Unterkornausbringens im Mehl die von H a n c o c k 1 
angegebene Formel fiir das Metallausbringen bei der 
Erzaufbereitung anwendbar ist, woraus sich weitere 
Formeln fiir die Berechnung des hóchsten Trennungs
grades durch zwei Windsichtversuche ergeben.

Da die vergleichenden Trennungsversuche mit 
Zittersieben noch nicht abgeschlossen sind, konnen 
iiber die Lage der Wirtschaftlichkeitsgrenze zwischen 
Windsichter und Sieb noch keine nahern Angaben 
gemacht werden.

Abscheidung von Staubkohle.
Die Abb. 15 und 16 zeigen das Sichtdiagramm 

fiir einen Pfeiffer-W indsichter im Steinkohlenwerk 
Zauckerode, der aus einer Feinkohle von 0 -4  mm bei 
einem Mehlausbringen von 25 o/0 stiindlich etwa 3,5 t 
Staubkohle absichtet. Bezweckt wird die Aussichtung 
des Kornes 0-0 ,3  mm. Das Diagramm gibt fiir diese 
Kornscheide eine Ausbeute von 75,5 o/0 und einen 
Trennungsgrad von 68,5o/0 an; das Mehl hat dabei 
noch 18 o/o Riickstand auf dem 0,3-mm-Sieb. Der

|
f

/

( / 1eM y  /  //
Aufgabi

>■

L
/

" ęr/ę/śt.>
/

/
/

/
/

/ /
1 / 

/
/

/
/

/
/

/

l 1 < 
/  I
i //

/for/7grq/se
Abb. 15. Siebanalysen (Zauckerode).

Hóchstwert des Trennungsgrades liegt erst bei 
0,175 mm mit 77 o/o, die zugehórige Ausbeute betragt 
88 o/o. Der Windsichter ist also gróber zu steilen.

Die Abb. 17 und 18 veranschaulichen die Ergeb
nisse dnes Sichtversuches an einem Daąua-Kaskaden-

> H a n c o c k ,  Min. M ąg. 1930, S. 16; M a d e i ,  Metali Erz 1930, S. 235.
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sichter m it Feinkohle von 0 - 3  m m  des G abrie len- 
schachtes. D as  M eh lausbr ingen  b e t ru g  32 o/o. Auf 
0,5 m m  bezogen  ist das  U n te rk o rn au sb r in g e n  75o/0 bei

68°/o T re n n u n g sg ra d ,  w obei das  M ehl noch 10,5 o/o 
Riickstand au f  d iesem  Sieb hat.  Bei d ieser  W indsich ter-  
einstellung l ieg t  der  H ó c h s tw e r t  des  T re n n u n g s g ra d e s  
mit 77 o/o bei 0,25 m m , w obei die A usbeu te  8 9 %  e r 
reicht; das M ehl w e is t  ab e r  au f  d iesem  Sieb noch
28,5 o/o Riickstand auf.
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Abb. 17. Siebanalysen, Daqua-Sichter.

Aussichtung blasfertigen Staubes.
Fiir  S te inkoh le  liegen zwei Versuche an dem  

Urnlufts ichter einer Z em en tfab r ik  vor, in d e r  d ie  Fein- 
Kohle vor  d e r  M a h lan lag e  e r s t  abgesich te t  w ird  (N r.  4 
und 5 d e r  neb e n s te h en d e n  Z ah len ta fe l) .  D as  A ufgabe-  
gut bes tand  bere its  aus dem  von e iner  R uhrzeche

bezogenem  S ich te rs taub  von  0 - 1  mm  Korn. G e a rb e i te t  
w u rd e  m it zwei versch iedenen  B e las tungen ,  u n d  zw ar  
b e t ru g  d e r  Atifall an F e r t ig s ta u b  beim e rs ten  Ver- 
such 1,43 t /h ,  beim zwęiten  V ersuch 2,33 t/h . D as 
M e h lau sb r in g e n  schw ank te  n u r  w en ig  (14,4  und  
1 4 ,8 o/o). Die F e inhe i t  des  F e r t ig s ta u b e s  w ar  bei der
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Abb. 18. Sichtdiagramm, Daqua-Sichter.

k le inen B e las tung  17, bei d e r  g róB ern  11 o/0/N r .  70. 
Das e n tsp r ich t  d e r  schon  fr i iher  von uns bei M ahl-  
versuchen  fes tg e s te l l te n  T atsache ,  daB die Feinhe it  
bei U m lu f ts ic h te rn  m it w ac h sen d e r  B e la s tu n g  zu- 
n im m t,  weil die W ind g esch w in d ig k e i t  w egen  d e r  Ver- 
g ró B eru n g  des spezif ischen  G ew ich tes  u n d  der  Zahig- 
keit  d e r  Luft  zu r i ic k g e h t1.

A u s s ic h tu n g  v o n  b l a s f e r t ig e m  K o h le n s ta u b .

Versuch Nr...................... 1 I 2 3 4 5
K ohlensorte ..................... Trockenbraunkohle Oasflammkohle

Bdhlen Ruhrbezirk

Durchsatzan Aufgabegut t/h 3,33 3,85 3,20 9,93 15,70
Durchsatzan Fertigstaub t/h 0,56 0,485 0,40 1,43 2,33
Mehlausbringen . . . . % 16,8 12,6 11,8 14,4 14,8
Unterkorngehalt des Auf

gabegutes unter Sieb
Nr. 7 0 ............................. °/o 20,3 15,1 11,0 26,15 34,6

Unterkorngehalt der
GrieBe unter Sieb Nr. 70 °/o 8,6 6,3 1,3 17,3 23,2

Unterkorngehalt desStau-
bes unter Sieb Nr. 70 °/o 85,6 85,7 70,1 83,1 88,8

Riickstand des Staubes
auf Sieb Nr. 70 . . . . % 14,4 14,3 29,9 16,9 11,2

Unterkornausbringen im
Mehl (Ausbeute) . . . °/o 70,8 70,7 75,2 45,7 38,1

Die M eh lau sb e u te ,  bezogen  a u f  Sieb Nr. 70, 
b e t ru g  in d iesen F a l len  n u r  45 .7  und  38,1 o/0j was' 
zw eife llos  au f  die hohe  F euch t igke i t  von 6o/0 im Auf- 
g a b e g u t  zuriickzufiihren  ist. Bei feuch te r  K ohle  ha f ten  
leicht die fe in e rn  Teilchen des  A u fg a b eg u te s  an den 
g ro b e rn ,  so daB sie m it  ihnen  in d ie G rieBe fallen . 
F euchte  Kohle b i ld e t  fe rn e r  leicht K lum pen, die

1 R o s i n  und R a m m l e r :  K raftbedarf vcm Kohlenstaubm uhlen in Ab
hangigkeit von Belastung, M ahlbarkeit und M ahlfeinheit, I. A b t.; 3. Berichts- 
folge des Koblenstaubausschusses des R eichskolilenrates, Arch. W arm ewirtsch. 
1926, S. 54; Richtlinien fur M iihlenuntersuchungen, .16. Berichtsfolge des 
Kohlenstaubausschusses des Reichslęphlenrites, S. 33.
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g e sch lo ssen  a m  S treu te l le r  abgesch leudert  w erd en  und  
in den  G rieB trich te r  fallen, ohne  dafi sie sich auf- 
lósen, o b w o h l  sie viel M ehl en th a l ten  konnen ,  das  
durch  die F eucht igkei t  verf ilz t  und  verk leb t  ist. O f t  
b r ingen  kle ine A b an d e ru n g e n  am  S treu te l le r  usw. h ier  
w esen tl iche  V erbesserungen . Bei A nlagen  m it  S trom - 
s ich tern ,  die an sich w egen  der  A uf  lo su n g  d e r  einen 
V o rr ic h tu n g  in drei (W inds ich te r ,  Zyklon und  
V en ti la to r)  m ehr P la tz  fo rd e rn ,  sow ie bei K askaden- 
s ich te fn  kann m an  durch  T ro c k n u n g  d e r  se h r  nassen  
K ohle  m it Abgasen  die S ich tverha ltn isse  verbessern .

Ober die A uss ich tung  von b la s fe r t igem  Braun- 
koh lenstaub  aus  B oh lener  T rockenkoh le  a u f  einem 
P fe if fe r-W inds ich te r  geben  die Versuche 1 - 3  der  
Zah len ta fe l  AufschluB. Bei den V ersuchen 1 und  2 
so ll te  K oh lens taub  von  15 o/o/Nr. 70 ausges ich te t  
w erden, d a  d iese F e in h e i t  noch yie lfach von den 
Brike ttfabriken ,  dic B renns taub  verkaufen , g e fo rd e r t  
wird. Die A usbeu te  b e t ru g  71 o/o, bezogen  au f  Sieb 
Nr. 70. Beim V ersuch 3 w u rd e  a u f  30<>/o/Nr. 70 a u s 
ges ich te t,  weil d iese F e inhe i t  fiir B raunkoh lens taub -  
feu e ru n g e n  d u rch a u s  aus re ichend  ist. Die Ausbeute  
b e t ru g  h ie r  75,2 o/o, eb en fa l ls  bezogen  au f  Sieb Nr. 70. 
Sie s te ig t  a lso  m it ab n e h m e n d e r  Feinheit.

Abb. 19. Gegenuberstellung der Kennlinien eines Sicht- 
und eines Mahlstaubes.

Die S ich te rs taube  w eisen  bei g le ichem  Riickstand 
a u f  Sieb Nr. 70 o f t  e inen  erheb lich  s te i le rn  Kenn- 
l in ienverlau f  ais  die M ahls t i iube auf. B esonders  Iehr- 
reich ist Abb. 19, in w elcher  der  S ich ts taub  vom 
Versuch 4 e inem  M a h ls ta u b  g e g e n i ib e rg e s te l l t  ist, wie 
e r  im G ro B k ra f tw erk  B ohlen  betriebsm aB ig  e rzeug t  
wird. Bei an n a h e rn d  g le ichem  Riickstand au f  Sieb 
Nr. 70 h a t  der  S ich te rs taub  einen viel k le inern  Riick- 
s ta n d  au f  Sieb Nr. 30  a is  der  M iih len s tau b  (2 ,6  gegen  
120/0), is t  a lso  m it  Riicksicht au f  schnellen und°voll-  
s ta n d ig e n  A usb rand  g i in s t ige r  zusam inengese tz t .  
A nderse i ts  h a t  d e r  W in d s ic h te r s ta u b  hohere  Riick- 
s tande  au f  den  fe inern  Sieben. D er  D u rc h g an g  d u rch  
Sieb Nr. 70 ist a lso  in sich w en ig e r  fein ais bei dem  
M iih lens taub ,  ohne  daB dies fiir  die Z iindfah igkeit  viel 
au sm achen  wird . A us diesem  ste i le rn  Kennlinien- 
Y-erlauf des  S ich te rs taubes  e rk la r t  es sich w ahrsche in -  
lich, daB m an S ich te rs taub  in F lam m ro h rk es se ln  noch 
bei 40  o/o/Nr. 70 ohne  N a c h m a h lu n g  m it  befr ied igen- 
dem  W irk u n g sg ra d  zu v er feu e rn  verm ag.

A n w e n d u n g s g e b i e t e  
d e r  s e l b s t a n d i g e n  S i c h t u n g .

In de n  S t e i n k o h l e n w a s c h e n  h a t  sich die 
W in d s ic h tu n g  se it  langem  ein w ich t iges  A nw endungs-

fe ld  erobert ,  denn  die Vorabscheidung des  Kohlen- 
s taubes  sc h ra n k t  die B ildung von schw er  verarbeit-  
b a ren  u n d  den W asc h v o rg a n g  beeintrachtigenden 
Schla inm en ein und  er le ich ter t  die E n tw asse ru n g  der 
au fbe re i te ten  Kohle. DaB sich im W in d s ic h te r s ta u b  
eine A nre icherung  des leicht zerreiblichen F u s i ts  voll- 
zieht, is t  bekannt.  S ofern  diese S taubkohle nicht 
w iede r  der  K okskohle  zugesetzt,  sondern anderw eit ig  
v e rw ende t  w ird , ist diese Erscheiniing d u rchaus  er- 
wiinscht. Is t  d e r  A schengeha lt  im A u fg a b eg u t  
an n a h e rn d  gleichmaBig, so w ird  die abgesich te te  
S taubkoh le  w en ige r  Asche ais  das  Aufgabegut haben, 
weil die W in d s ic h te r  nach Korngrófle und  spezifi
schem  G ew icht t rennen . Ist  aber  von vo rn h e re in  im 
A u fg a b eg u t  der  A schengeha lt  in den feinsten  
F ra k t io n e n  s ta rk  angereicher t ,  so  ist es um g e k eh r t  
moglich , daB d e r  abgesich te te  S taub  mehr Asche ais 
die au fg egebene  Fe inkoh le  enthalt .  Auch bei der  
S ta u b h e rs te l lu n g  w ird  von einigen V erbrauchern, die 
S taub- o d e r  F e inkoh le  m it  hohem  M ehlgehalt  ’ver- 
m ahlen ,  heute  schon die Kohle vor  der V erinah lung  
ges ich te t.  Die Zahl der  Fiille, in denen d ieses  Ver- 
fah ren  lohnt,  d iirfte  noch erheblich groBer sein. Man 
en t la s te t  durch  die V orabsche idung  des bereits fer t ig  
in d e r  Kohle en th a l ten en  S taubes die Miihlen, s te ige rt  
ih ren  D urchsa tz  und  se tz t  den A rbeitsbedarf  herab, 
Vorteile, w elche die zusatzlichen A nlagekosten des 
W inds ich te rs ,  besonders  bei s ich terlosen  Miihlen oder 
bei S iebsichtung, m eis t  w eit  i iberwiegen.

In der  B r a u n k o h l e n i n d u s t r i e  spielt dagegen  
die W in d s ic h tu n g  heu te  noch eine bescheidene Rolle. 
Teils  w ird  sie m eis t  in F o rm  von Kaskaden- 
sichtern  — in T rocknereien ,  d ie den Schwelanlagen 
vorgescha l te t  sind, dazu  benutzt,  die T rockenkohle 
m óg lichs t  w eitgehend  zu en ts tauben ,  d am it  der Staub- 
g e h a l t  des T ee re s  n ied rig  bleibt. F e rn e r  haben einige 
B rike ttfabriken  W in d s ic h te r  e ingebau t,  um  aus der 
T ro c k en b rau n k o h le  b la s fe r t igen  K ohlens taub  fur den 
V erkauf o d er  fiir d ie e igene V erfeuerung  aus- 
zuscheiden. D ieses  A nw en d u n g sg e b ie t  ist, wie friihere 
U n te rsuchungen  ergeben  haben  1, zw eife llos  noch aus- 
d eh nungs fah ig .  S o llte  das  unverkennbare  Bestreben, 
die Z erk le ine rung  d e r  B r ike ttkoh le  vor  d e r  Ver- 
p re ssu n g  im m er w eite r  zu treiben, ohne  dabei iiber- 
mafiig viel S taub zu erzeugen , noch m ehr  Raum 
gew innen ,  so kann  sich hier im W e ttb e w erb  m it dem 
Zittersieb  dem  W in d s ic h te r  ein w eite res  Anwendun<rs- 
fe ld  óffnen. 0

Ahnliche M aB nahm en  erscheinen  in d e r  Auf- 
bere i tung  der  K okskoh len  fu r  die Z ukunft  nicht ais  
ausgesch lossen ,  so daB d e r  W in d s ic h te r  auch hier 
g u te  D ienste  zu le isten  v e rm a g ;  a l le rd ings  n u r  dann , 
w enn  m an die G ese tzm aB igkeiten  d ieses auBerlich so 
einfachen, innerl ich  aber  doch rech t  yerw ickelten  
ae ro d ynam ischen  V erfah rens  kennt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Die W in d s ic h te r  g ew in n e n  in d e r  Kohlen- 

au fb e re i tu n g  ein sich im m er  m ehr  ausdehnendes  
A nw endungsgeb ie t .  N ach  D a rs te l lu n g  d e r  a e ro 
dynam ischen  G ru n d la g e n  d e r  W in d s ic h tu n g  w erd en  
die w ich t igs ten  d e r  zah lre ichen  B auar ten  u n te r  ein- 
heitlichen G es ich tspunk ten  ku rz  besprochen. Die fu r  
dic rechnungsm aB ige  E r fa s su n g  des S ich tvorgangs  
m aB gebenden  F o rm e ln  w erd en  angegeben  und  die

1 R o s i n  und R a m m l e r :  Brennstaubgew innung in B rikettfabriken im 
Zusam nienhang mit Brikettbeschaffenheit, Betrieb und m aschineller Ein- 
richtung, Braunkohle 1927, S. 1117.
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Ableitungen von Windsichter-Diagrammen erlautert. 
An Hand von Versuchsergebnissen finden diese Be- 
ziehungen Anwendung auf die drei Gebiete der 
Abscheidung von Feinkohle von 0 -2 , Staubkohle von

0 -0 ,3  oder 0,5 mm und von blasfertigem Kohlen- 
staub. Schliefilich wird das gegenwartige und zu- 
kunftige Anwendungsfeld der" W indsichtung in der 
Stein- und Braunkohlenindustrie umrissen.

Regler fiir Druckluftmotoren.
V °n Dipl.-lng. A. S a u e r m a n n ,  Ingenieur des Yereins zur Uberwachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen m E sse n .

N o tw e n d ig k e it  d e r  D re h z a h lr e g lu n g .
Die Reglung der Drehzahl an Druckluftmotoren ist 

notwendig, damit diese bei Leerlauf oder zu geringer 
Arbeitsbelastung nicht durchgehen und schliefilich 
unter der W irkung der Fliehkraft zerspringen, und 
ferner, damit die fiir den Betrieb giinstigste Dreh
zahl gewahrleistet wird. Die hierbei an die Reglung 
zu stellenden Anforderungen sind je nach Bauart und 
Ver\vendungszweck des Motors verschieden. Einige 
Ungliicksfalle, die sich infolge des Fehlens geeigneter 
Sicherheitsmafiregeln kiirzlich ereignet haben, und die 
Notwendigkeit einer zweckmafiigen Durchbildung der 
im Bergbau verwendeten Maschinen lassen die nahere 
Untersuchung dieses Gegenstandes ais zweckmaBig 
erscheinen.

Der erstangefiihrte Grund fur die Anbringung 
eines Drehzahlreglers, die Verhiitung des Durch- 
geliens, gilt fiir alle Druckluftmotoren. Es gibt aller- 
dings Ausfiihrungen, bei denen die Uberschreitung der 
angemessenen Drehzahl nicht so groB werden kann, 
dafi eine Zersprengung erfolgt. Dabei handelt es sich 
um solche Motoren, bei denen die Druckluft in den 
Zuleitungen oder Steuerkanalen mit der Zunahme der 
Drehzahl schliefilich so stark gedrosselt wird, dafi der 
verbleibende Arbeitsdruck nicht mehr geniigt, um die 
Getriebeteile weiter zu beschleunigen. Dazu diirften 
die meisten Zylinderkolbenmaschinen gehóren, bei 
denen die Druckluft in den engen Steuerkanalen und 
namentlich an den scharfen Schieberkanten erheblich 
gedrosselt wird. Von einer Firma sind an einem von 
ihr gebauten Pfeilradm otor Versuche iiber die 
Móglichkeit des Zerspringens angestellt worden. Der 
Motor wurde, natiirlich unter W ahrung der erforder- 
lichen Sicherheitsmafinahmen, ohne Last unter vollen 
Luftdruck gesetzt, wodurch er zwar eine sehr hohe 
Drehzahl erreichte, die aber nicht geniigte, um die 
Laufer zu sprengen. In diesem Falle diirften jedoch 
die Luftzufiihrungsleitungen an einer Stelle so eng 
gewesen sein, daB schon bei normalem Betriebe eine 
erhebliche Drosselung stattfand. Ein solcher Zustand 
laBt sich auch kiinstlich herbeifiihren, indem man in 
der Luftzuleitung eine Drosselscheibe anbringt. Diese 
bewahrt allerdings den M otor nur vor dem Z er
springen, verhindert aber nicht die Erreichung einer 
Drehzahl, bei der die Getriebeteile schliefilich be- 
schadigt werden. Immerhin kann man diese An
ordnung, so unwirtschaftlich sie wegen der hohen 
Drosselverluste ist, ais die einfachste Reglung be- 
zeichnen.

F l ie h k ra f t r e g ie r .
Im allgemeinen werden an die Reglung jedoch 

hóhere Anforderungen gesteilt werden mussen. Die 
Aufgabe, eine bestimmte, nur in engen Grenzen 
schwankende Drehzahl einzuhalten, erfiillt am ein- 
fachsten und besten der beim Bau von Dampf- und Ver- 
brennungsmaschinen schon seit langem verwendete

Fliehkraftregier. Den scharfen Bedingungen, die dort 
im allgemeinen fiir ihn gelten, braucht er jedoch 
nicht unterworfen zu werden. Denn wahrend der 
Regler z. B. bei Dampfmaschinen mit dem Schwungrad 
unter Berucksichtigung der wechselnden Kraftwirkung 
der Kolben und des Nutzwiderstandes zusammen- 
arbeiten mufi, hat er bei einem Druckluftmotor 
gewóhnlich nur die Uberschreitung einer gewissen 
Drehzahl zu verhindern und zu diesem Zweck einen 
Drosselschieber zu betatigen. Es geniigt also, wenn 
man von ihm verlangt, dafi er stabil ist, d. h. daB 
mit zunehmendem Ausschlag der Reglergewichte eine 
gróBere Drosselwirkung bis zum ganzlichen SchluB 
des Drosselschiebers stattfindet. Dabei sei jedoch 
bemerkt, dafi ein yollstandiger AbschluB gewóhnlich 
nicht eintritt, weil der Drosselschieber mit einem 
gewissen Spiel eingebaut werden mufi und daher 
eine gewisse Undichtheit verbleibt. Diese ist 
jedoch nicht von Belang, da die Luftmenge nicht 
mehr geniigt, um die Laufer durchgehen zu lassen. 
Aufier einer in allen Lagen der Ausschlaggewichte 
gewahrleisteten Stabilitat muB fiir Bergwerks- 
maschinen eine moglichst groBe Betriebssicherheit 
des Reglers verlangt werden, da er gewóhnlich inner
halb des Maschinengehauses angebracht und so der 
Beobachtung entzogen ist. Auf kriiftige Ausfuhrung 
der beweglichen Teile und gute Schmierung ist daher 
besonderer W ert zu legen.

Abb. 1. Fliehkraftregier von Eickhoff.

Abb. 1 gibt die Ausfuhrung des Reglers der Firma 
Eickhoff in Bochum wieder. Auf der von dem Stirn- 
rad a angetriebenen W elle b sitzt der Fliehkraft
regier c. Dieser ist dem aus dem Kraftmaschinenbau 
bekannten Federregler von H artung nachgebildet, der 
sich durch vorziigIiche Eigenschaften, namentlich 
durch seine in allen Lagen der Gewichte gleich- 
bleibende Stabilitat und entlastete Gelenke aus- 
zeichnet. Die Gewichte gehen radial auseinander und 
werden durch die aufien angebrachten Schrauben- 
federn im Gleichgewicht gehalten. Die Spannmuttern 
der Federn sind von aufien durch Splinte gesichert. 
Eine Anderung der Drehzahl laBt sich daher bei 
diesem Regler nicht ohne weiteres vornehmen, zumal 
weil er wegen der dadurch bewirkten Veranderung 
der M assenschwerpunkte sehr sorgfaltig ausgewuchtet 
werden muB. Die Bewegung der Reglergewichte iiber-
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tragen die beiden Hebel d  auf den in der hohlen 
Welle b befindliehen yerschiebbaren Zapfen e. Dessen 
Drehbewegung wird von dem Kugellager /  auf- 
genommen, so dafi nur seine Verschiebung auf die 
Schieberstange g  und den Schieber h  ubertragen wird.
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Abb. 2. Regelkrafte eines Eickhoff-FIiehkraftreglers 

am Pfeilradmotor.

Dieser drosselt den Luftdurchgangsquerschnitt ent
sprechend der Drehzahl ab. Da die Drehzahl dieser 
Motoren hoch ist, hat eine Zunahme der Drehzahl 
eine schnelle Steigerung der Regelkrafte zur Folgę, 
so daB ein AbschluB der Drosselorgane auch bei 
einem gewissen VerschleiB der beweglichen Teile 
noch gewahrleistet ist. Die bei einem Regler dieser 
Bauart festgestellten Regelkrafte veranschaulicht 
Abb. 2. Der Ausschlag begann bei 1950 Uml./min; 
die Regelkraft stieg mit zunehmender Drehzahl 
schnell an und betrug bei 2600 Uml. etwa 45 kg.

/ uf/drucM

Abb. 3. Drehzahlreglung eines unbelasteten Eickhoff- 
Motors mit Fliehkraftregler bei langsamer Steigerung 

des Luftdruckes von 0 auf 6 atu.

Der Drehzahlbereich, innerhalb dessen der Regler 
arbeitet, ist durch die Ausfuhrung des Reglers und 
die Spannung der Reglerfedern gegeben. Man kann 
ihn nachtraglich nur durch Verartderung der Feder- 
spannung oder Auswechslung der Federn andern. 
Im allgemeinen wird es sich empfehlen, im normalen 
Betriebe eine Drehzahlschwankung von etwa 10 o/o 
zuzulassen. Setzt man sie erheblich weiter herab, was 
man z. B. durch VergroBerung der Zahl der Feder- 
windungen erreichen kann, so lauft man Gefahr, daB 
der Regler labil wird, also nicht mehr regelt. Seibst 
bei Forderbandern diirfte eine Geschwindigkeits- 
schwankung innerhalb 10 o/o nirgends stóren. Bei 
einem zu empfindlichen Regler kommen auBerdem die 
Beschleunigungskrafte der Reglermassen stórend zur 
Geltung, indem sie beim Anfahren gróBere Pendel- 
schwingungen hervorrufen. Diese treten seibst bei 
einem verwendbaren Regler auf, wie aus den Abb. 3 
und 4 heryorgeht. Im Falle der Abb. 3 wurde der

20 JO 
dnf&fyrze/f
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Abb. 4. Drehzahlreglung wie in Abb. 3, 
jedoch bei plótzlichem Anlassen mit 6 atu.

unbelastete M otor langsam angelassen. Er erreichte 
dann bei 1,5 atu seine hochste Drehzahl mit 1610 Uml. 
je min, wobei der Drosselschieber schloB. Dadurch 
fiel die Drehzahl auf 1350, worauf der Schieber wieder 
óffnete und die Drehzahl wiederum stieg, um mit zu
nehmendem Luftdruck langsam pendelnd bis auf etwa 
1550 zu steigen. Diese Steigerung tritt auf, weil mit 
zunehmendem Luftdruck die Schieberundichtheiten 
mehr Luft durchlassen. In Abb. 4 ist die Drehzahl- 
steigerung bei plótzlichem Anlassen desselben Motors 
mit 6 atu dargestellt. Der Motor erreichte nach 15 s 
bereits seine hochste Drehzahl mit 1840 Uml./min, 
also 230 mehr ais bei langsamem Anlassen, und 
pendelte dann aus.

Einfacher ais der beschriebene Regler ist die in 
Abb. 5 wiedergegebene Ausfuhrung der Demag. Hier 
ist der Regler unmittelbar auf einer Lauferwelle an
gebracht. Die Fliehgewichte a wirken iiber Kugel- 
gelenkbolzen auf die sich drehende Welle b, die ihre 
Verschiebung uber das Kugellager c auf den Drossel
schieber d  iibertragt. Den Fliehkraften entgegen wirkt 
die durch die Kopfschraube e gespannte Feder /. Man
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hat diese Spannsehraube absichtlich als Kopfschraube 
ausgefiihrt, um ein unbefugtęs Nachspannen zu ver- 
hindern. Die Erscheinung, daB die Drehzahl bei plotz- 
lichem Anlassen weit iiber die Normaldrehzahl stieg,

Abb. 5. Fliehkraftregler der Demag.

zeigte sich auch bei diesem Regler. W ahrend die 
Drehzahl bei langsamer Offnung 800 betrug, schofi 
sie bei plótzlicher Offnung mit 2 atu auf 980, mit 3 atu 
auf 1050, mit 4 atu auf 1080, mit 5 atii auf 1100 Uml., 
um dann allmahlich bis auf die Normaldrehzahl zu 
pendeln. Die Ausfiihrungen anderer Firmen sind 
ahnlich.

S e lb st sch lu fiy en tile .
Die geschilderten Fliehkraftregler regeln die 

Drehzahl des Motors unter allen Belastungs- 
schwankungen von Leerlauf bis Vollast. Es gibt 
jedoch Motoren, bei denen kein Leerlauf eintreten 
soli. Beispielsweise ist der Leerlauf bei dem neuer- 
dings yielfach eingefuhrten unmittelbaren Antrieb 
von Kreiselpumpen durch Zahnrad- und andere 
Motoren ein Zeichen dafiir, daB der Saugfaden ab- 
gerissen ist. Die Saugleitung muB dann erst aufgefiillt 
werden, bevor der M otor wieder anlaufen kann.

Abb. 6. SelbstschluBventil fiir Pumpenantrieb der Demag.

Wurde ein Fliehkraftregler der beschriebenen Arten 
angebracht, so wiirde der M otor bei abgerissenem 
Saugfaden standig leer weiterlaufen. Man bringt in 
diesem Falle statt dessen zweckmaBig ein Selbśt- 
schluByentil an. Ein solches von der Demag her- 
gestelltes Yentil zeigt Abb. 6. In dem Drehkórper a

befinden sich die Schwunggewichte b mit den Nasen c, 
auf die sich das Kugellager d abstiitzt. Dieses ist 
mit dem Drosselschieber e yerbunden und zwischen 
diesem und dem Deckel f  die Spannfederg- angebracht, 
die bei ihrer Auslósung den Lufteintrittskanal h  zum 
M otor absperren soli. Sobald der M otor, z. B. bei 
einer Pumpe durch AbreiBen des Saugfadens, plótzlich 
entlastet wird und daher durchgehen will,, schlagen 
die Gewichte aus, bis ihre Nasen die Feder auslosen 
und der Luftkanal abgesperrt wird. Will man den 
M otor wieder anlassen, so zieht man mit dem Hand- 
griff i die Feder an, bis die Nasen einklinken. Zu 
diesem Zweck ist um die Schwunggewichte noch die 
Spannfeder k  gelegt.

In manchen Fallen, z. B. bei Schlepperhaspeln, • 
wird auch ein SaugschluByentil geniigen. Ein von der 
Demag hergestelltes derartiges Ventil, das in der 
Luftzuleitung untergebracht wird, zeigt Abb. 7. Das 
Ventil a wird durch die Feder b, die sich einerseits 
auf das in den Yentilkorper eingesetzte Quersttick c,

Abb. 7. SaugschluByentil der Demag.

anderseits auf den Federteller d  abstiitzt, von seiner 
Sitzflache abgehalten. Lauft nun der M otor zu schnell 
und nimmt demzufolge die durch das Ventil strómende 
Luftmenge zu, so wachst der Druckunterschied vor 
und hinter dem Ventil, bis es sich schlieBt; es wird 
gewissermaBen angesaugt. Da nun auf der einen Seite 
des Ventils der volle Luftdruck, auf der andern mit 
auslaufendem M otor Atmospharenspannung herrscht, 
so bleibt das Ventil fest gesćhlossen. Es wird dadurch 
wieder geoffnet, dafi man ein kurz davor befindliches 
Absperryentil schliefit, worauf die Luft, die sich 
zwischen diesem und dem SaugschluByentil befindet, 
durch die in dem Ventilteller a angebrachten feinen 
Offnungen entweicht. Noch einfacher bildet man das 
Absperrventil als Dreiwegehahn aus, der die in dem 
SaugschluByentil befindliche Luft ins Freie laBt. 
Sobald der Druck daraus entwrichen ist, óffnet sich 
das Ventil wieder infolge der Federspannung, und 
der M otor kann weiterlaufen. Diese Vorrichtung 
zeichnet sich durch besondere Einfachheit und Billig- 
keit sowie dadurch aus, dafi sie keine bewegten 
Teile aufweist. Erforderlich ist hier, dafi sich der 
Bedienungsmann stets am M otor befindet. Der 
geringe Druckverlust im Ventil wahrend des Betriebes 
betragt nur etwa 0,2 atii.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Es hat sich ais notwendig herausgestellt, die im 

Bergbau yerwendeten Druckluftmotoren mit einer
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Regelvorrichtung zu versehen, damit unzulassig hohe 
Drehzahlen vermieden werden. Die fur diesen 
Zweck bisher entwickelten Grundformen werden

beschrieben und besprochen. Die zweckmaBige Wahl 
der Ausfuhrung hangt von dem Verwendungszweck 
des Motors ab.

U M  S C  H A U.
Erdoltagung der Deutschen Geologischen  

Gesellschaft.
Die aufierordentlich zahlreich besuchte Tagung, die 

vom 5. bis 7. Mai 1932 in Hannover stattfand, wurde mit 
Begriifiungsworten von Geh. Bergrat Rauff eróffnet. Nach- 
dem die Versammlung Professor S tille , Góttingen, und 
Professor Born, Berlin, zu Leitern der Sitzuugen gewahlt 
hatte, wurde eine Reihe von Vortragen gehalten, die sich 
mit dem E rdól in D eutsch land  beschaftigjten.

Dr. B entz, Berlin, sprach iiber g eo log ische Vor- 
au sse tzu n g en  fiir das A uftre ten  von E rd ó llag e r- 
s ta tten  in D eutschland . Bei der Prufung der Erdól- 
hófflichkeit eines Oebietes hat der Geologe folgende 
Grundfragen zu beantworten: Sind Sedimentgesteine vor- 
handen, die ais Erdólrnuttergesteine gelten konnen? Sind 
Speichergesteine mit giinstigem Porenvolumen und einer 
abschlieGenden Decke zu erwarten, und ist der tektonische 
Bau einer Erdólanreicherung giinstig? Von diesen Gesichts- 
punkten betrachtete der Vortragende die vier deutschen 
Erdólprovinzen. 1. Subalpitie H ochebene. Hier sind die 
stratigraphischen und tektonischen Voraussetzungen noch 
reichlich ungeklart. Sowohl in der Flyschzone ais auch im 
Molassetrog ist mit Speichergesteinen zu rechnen, jedoch 
bedarf die Tektonik noch weiterer Klarung. Neben dem 
Tegernseer Vorkommen finden sich verschiedentlich Hin- 
weise auf Ol; zur Beurteilung der Aussichten dieses 
Oebietes sind noch umfassende Tiefbohrungen nótig.
2. R heintalgraben.'A uB er dem jetzt franzósischen Vor- 
kommen von Pechelbronn hat man bei Bruchsal durch
9 Bohrungen ein neues Olgebiet aufgeschlossen. Am West- 
rande des Grabens sind ahnliche monoklinale Schenkel- 
lager wie bei Pechelbronn moglich, in der Grabenmitte ist 
eine Art von Mittelsattel oder -horst vorhanden; auch im 
OberelsaB sind neuerdings an Salzstócke erinnernde Ge- 
bilde festgestellt worden. In dem mehr ais 2000 m machti- 
gen Oligozan liegen in sandigen Einlagerungen Speicher
gesteine vor; auch mit einer abschlieBenden Decke kann 
gerechnet werden. Fiir den siidlichen Teil dieser Provinz 
ist jedoch die Frage eines guten Speichergesteins noch 
ungekliirt, 3. T h iirin g er Muldę. Hier bildet der Haupt- 
dolomit des mittlern Zechsteins ein giinstiges Speicher- 
gestein, das durch das iiberlagernde Salz auch gut ab- 
gedeckt ist. Die Lagerungsverhaltnisse sind ebenfalls viel- 
fach giinstig. Die Herkunft des Oles ist noch umstritten. 
Die Randgebietc der Muldę kommen wegen der Ver- 
wasserung des Zechsteins kaum fiir eine Gewinnung in 
Frage. Diese Provinz ist ais aussichtsreich zu bezeichnen.
4. N o rd d eu tsch e  T iefebene. Erdól ist in verschiedenen, 
besonders mesozoischen Schichten am Rande einiger Salz
stócke aufgespeichert, jedoch muB man mit einer wechseln- 
den Fazies des Mesozoikums in dem groBen Gebiet 
rechnen, so daB man die an den hannoverschen Salzstócken 
gewonnenen Erfahrungen nicht schematisch ubertragen 
darf. Auch der tiefere Zechstein kann in einem Teile des 
Gebietes ais erdólhófflich gelten; seine ErschlieBung er- 
fordert aber ziemlich tiefe Bohrungen. fiir die vielleicht in 
der subherzynen Muldę ein giinstiges Gebiet liegt.

Auf einer Kartę Deutschlands hat der Vortragende 
die nicht ais erdólhófflich anzusehenden Gebiete (Harz. 
Schiefergebirge, Schwarzwald, Odenwald, Erzgebirge’ 
Riesengebirge und vulkanische Gebiete), die Gebiete,'in 
denen die tektonischen Verhaltnisse fiir eine Anreicherung 
ungunstig sind (siiddeutsches Triasgebiet. Munstersches 
Becken, Schlesien, russische Tafel, Pompeckjsche Schwelle

und gewisse Horstgebiete in Schleswig-Holstein), und die 
erdolhófflichen Gebiete (dic vier genannten Ólprovinzcn 
sowie Leinetal, Werragebiet und hollandisches Grenz- 
gebiet) gekennzeichnet.

Generaldirektor Bergassessor A lbrecht, Volprie- 
hausen, behandelte die E rd ó IIag e rs ta tte  von V olken- 
roda (T hiiringen). Das 01 stammt aus den Kliiften 
des Hauptdolomits, in die es seitlich eingewandert ist. 
Genaue Aufnahmen haben ergeben, daB die Schichten 
WNW--OSO streichen und mehrfach aufgesattelt sind. 
Die ólfiihrenden Kliifte fallen senkrecht ein und streichen 
SSW- NNO, also in rheinischer Richtung. Eine altere 
und eine neuere Tiefbohrung geben ein Schichtenprofil 
bis in das Hangende des Rotliegenden. Die neuere 
Bohrung von der Sohle der Kaligrube aus zeigt 34 m 
alteres Steinsalz und 18 m Basalanhydrit. Der mittlere 
Zechstein weist 60 m Hauptdolomit und 172 m Anhydrit 
auf, der untere Zechstein 2,50 m tonigen dolomitischen 
Kalk, 0,175 m Kupferschiefer mit Kupferspuren und 0,8 m 
Zechsteinkonglomerat. Man hat die Bohrung noch fast 
30 in in den roten Sandstein des Rotliegenden getrieben. 
Wichtig ist das Fehlen des altesten Steinsalzes in der 
Bohrung und die geringe Machtigkeit des untern Zech
steins. Der Oasgehalt in den Spalten ist sehr bedeutend, auf
1 m3 Ol entfallen 200—250 m3 Gas. Infolgedessen warfen 
samtliche Bohrungen aus. Ein besonderes Verfahren ver- 
hutet jeden Austritt von Olgas in die Grubenbaue des Kali- 
werkes. Das Ol wird aus Bohrlóchern unter 45o Neigung 
gewonnen. Die von einzelnen Bohrungen gelieferten sehr 
grofien Olmengen machen es wahrscheinlich, daB der 
Dolomit in gewissen Teilen porig und daher besonders er- 
giebig ist. Das Ol enthalt 25 o/o Benzin und wird in den 
Leunawerken weiter verarbeitet.

Uber die O lhófflichkeit T h iirin g en s auBerte sich 
Dr. D eubel, Jena. Unter Hinweis auf das Vorkommen von 
Erdól im Hauptdolomit des Kaliwerkes Volkenroda wies 
der Vortragende an Hand von Bohrergebnissen und dereń 
palaogeographischer Auswertung nach, daB groBe Teile 
des Thiiringer Beckens nórdlich des Thiiringer \VaIdes und 
siidlich einer Linie etwa von Nordhausen iiber Sonders- 
hausen nach Weimar ais erdólhófflich gelten konnen. 
Tektonisch giinstig sind die ruhig gebauten Sattel (Etters- 
berg, Tennstedter Sattel), weniger giinstig die Bruchzonen 
und die Oebirgsrander. Andere Horizonte ais der Haupt
dolomit miissen yorlaufig ais wenig hófflich angesehen 
werden. Hinsichtlich der Herkunft des Erdóls sei seine Ein- 
wanderung von der Seite her ais wahrscheinlicher zu be- 
trachten. Eine besondere Bedeutung der Thiiringer Vor- 
kommen Iiege darin, dafi durch sie ein gróBer Teil Nord- 
deutschlands mit unterlagernden Zechsteinschichten fiir die 
Erdólindustrie in Frage komme und daB sich auch das
01 an den Salzstócken Hannovers nunmehr mit dem Zech
stein in Zusammenhang bringen lasse.

Professor G rupę, Berlin, bot mit seinem Vortrag iiber 
die b itum enhaltigen  H orizon te  des nordw est- 
deu tschen  WeiBen Ju ras einen Beitrag zum Problem 
der Bitumenfiihrung der Gesteine. Er beschiiftigte sich mit 
der Frage des primaren oder sekundaren Charakters der in 
den Gesteinarten vorkommenden bituminósen Stoffe und 
kam hinsichtlich der bitumenfiihrenden Schichten der 
Portlandbildungen im WeiBjura Nordwestdeutschlands zu 
dem Ergebnis, daB das Bitumen ein urspriinglicher Bestand- 
teil nicht nur der Tone, sondern auch der Kalkę und Gipse 
sei. Die primare Natur des Bitumens wird durch seine 
gleichmafiige diffuse Verteilung und durch seine Ver-
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kniipfung mit fein verteiltem Schwefelkies bewiesen. 
Infolge dieser gleichmafligen Verteilung kann clas Bitumen 
auf Kliiften zu asplialtartigen Mąssen angereichert sein. 
Auch palaogeographisch ist die Bituininierung der Portland- 
schichten nach ihrer Bildung bedingt ais litorale Flach- 
wassersedimente am Rande der mitteldeutschen Festland- 
schwelle. AbschlieBend wurden die den verschiedenen 
Stufen des Weifien Juras angehorenden Asphalte von 
Limmer und Vorwohle erwahnt, dereń hóherer Bitumen- 
gehalt sich durch sekundare Entstehung erklart. Es ist noch 
fraglich, ob es sich . dabei um eine Konzentration des 
urspriinglichen Bitumengehaltes handelt, oder ob der 
Ursprung des Bitumens in tiefern Zechsteinschichten ge- 
sucht werden muB.

Dr. W eller, Hannover, erórterte m oderne Ver- 
a rb e itu n g sm e th o d en  fiir E rdóle und schilderte ent- 
wicklungsgeschichtlich die mit der Art des Rohóles und 
mit dem Verwendungszweck des Erzeugnisses wechselnden 
Verfahren. Das erste Produkt war das Petroleum, die erste 
Raffinerie eine Destillation, die neben Petroleum Schweróle 
lieferte. Aus der Blasendestillation entwickelte sich die 
Destillation im Róhrenofen, der erst die getrennte Haltung 
der Feuerraume ermóglichte. Eingehend wurde das Krack- 
verfahren besprochen, das die groBen Olmolekiile bei einer 
Temperatur zwischen 400 und 500° und unter hohem 
Atmospharendruck in kleinere mit niedrigerm Siedepunkt 
zerlegt. Ruckstande werden nach Móglichkeit vermieden. 
Die \Veiterverarbeitung richtet sich nach den Bediirfnissen 
des Marktes. Eine Reihe von Lichtbildern erlauterten die 
technischen Anlagen.

In seinem Vortrag iiber E rdól und S alzw asser in 
den hannoverschen  Ó lfe ldern  zeigte Privatdozent 
Dr. KraiB. Berlin, eine die Verteilung der bisher 
gefórderten Olmengen auf die einzelnen geologischen 
Horizonte veranschaulichende Tafel. Die untere Kreide hat 
allein 45,3 o/o der Leicht- und Schweróle geliefert. Wie in 
andern Ólgebieten, so sind auch in Hannover die benzin- 
und paraffinreichen Leichtóle an besonders geschiitzte 
Lagerstiitten gebunden, z. B. an Sandsteine, die in Form 
v°n Linsen oder unter diskordant auflagerndem tonreichem 
Deckgebirge von gróBerer Miichtigkeit auftreten. Die 
paraffinarmen Schweróle sind Hutóle und aus den Leicht- 
ólen hervorgegangen. Das Wasser der Lagerstatten ist ein- 
gedrungenes Oberflachenwasser. Der Salzgehait stammt in 
der Hauptsache von den Salzstócken (chloridische Wasser, 
Zunahme des Konzentrationsgrades nach der Tiefe' 
starkerer Salzgehait am Wietzer Salzstock). Nach Angabe 
des Vortragenden, der Aufzeichnungen von Salzwasser- 
analysen erlauterte, durfte auch in Hannover die Sulfat- 
armut vieler Wasser auf Reduktionswirkung der Kohlen- 
wasserstoffe zuriickzufuhren sein. Im iibrigen machen 
sich zahlreiche Beeinflussungen durch Minerallósungen 
mesozoischer Gesteine bemerkbar. Die Wietzer Óllager- 
statten sind priieozanen, vielleicht sogar interkretazischen 
Alters (wurzellose Lager, starker Asphaltgehalt). Die Lager
statten von Obershagen-Dannhorst-Nienhagen haben sehr 
wahrscheinlieh, diejenigen von ólheim ' wahrscheinlieh 
mindestens pratertiares Alter (starker Randwasserdruck, 
Asphaltspuren oder Asphaltfreiheit der Hutóle).

Zur M ik roskop ie  der B itum ina fiihrte Professor 
Potonie , Berlin, aus, daB vor allem die Mikroskopie 
der Sapropelite von Bedeutung fiir Fragen der Erdól- 
geologie sei. Eine mikroskopische Untersuchung von 
Kaustobiolithen sollte z. B. folgendermaBen verlaufen:
L Untersuchung der frischen, nicht polierten Bruchflache 
bei geringerer VergróBerung im auffallenden Licht. 2. Unter
suchung des Anschliffes im auffallenden und schrag ein- 
fallenden Licht. Nur mit Hilfe des auffallenden Lichtes 
kann man sich z. B. iiber die Schneiderhóhnschen Punkt- 
haufchen aus Pyrit usw. klar werden. 3. Untersuchung des 
Dunnschliffes im durchfallenden Licht. Auch hier sind 
einige neuere Gesichtspunkte zu erwahnen, z. B. die Unter- 
scheidung humolithischer und sapropelitischer Substanz 
sowie gewisse noch nicht ausgenutzte Yerfahren zur

Auswertung von feingeschichteten Ka,stobioJith 
mikrochemische Untersuchung der frtcj1en R 
des Anschliffes sowie des bei Kaustobioithen „i? ! 
zudeckenden Dunnschliffes. 5. Die ubIioPn ,zu'
Vcrfahren lassen sich durch einige Untei,._hlI emisc,1cn 
kleinsten Substanzmengen vermehren. Hiu,„ n^ e” 
z. B. Untersuchungen von Hand aufbereitt^ £ ° r.en 
bestandteile, Schmelzpunktbestimmungen us , 
Untersuchung im mikroskopischen Ofen. Ein— ' .. 
Zwecke geeignetes Gerat hat der Vortragende u 'e.se 
wirkung von Stockfisch zusainmengestellt. Datm, 
sich die bei den abgelesenen Temperaturen an best, *en 
Gesteinbestandteilen vor sich gehenden Verander en 
mikroskopisch beobachten. Ferner ist es moglich, diTei! 
diesen Temperaturen entstehenden Schwelerzeugnissee* 
Hilfe auswechselbarer Deckglaser zu gewinnen. 7. ń  
kolorimetrische Verfahren, das auf der Lóslichkeit dt 
Huminsauren in Kalilauge beruht. Nach bestimmter Vor- 
schrift gewonnene Extrakte der Huminsauren werden im 
Kolorimeter mit einer Standardlósung von Huminsaure 
verglichen. Ahnlich ist mit der Donathschen Salpeter- 
saurereaktion zu verfahren, bei der eine bestimmte Kalium- 
bichromatlósung ais StancTardlósung benutzt wird.

Professor Barsch, Berlin, erklarte es in seinen Aus- 
fiihrungen iiber E rdól und G eophysik  in N ordw est- 
deu tsch land  fiir wiinschenswert, das norddeutsche Tief- 
land planmafiig auf Erdóllagerstatten zu untersuchen. Da 
es unmóglich sei, dies durch Tiefbohrungen zu erreichen, 
miisse man durch grofiziigige geophysikalische Unter
suchungen die groBen Strukturelemente des altern Unter- 
grundes festzulegen suchen; man kann dann einerseits die 
Gebiete ausscheiden, die fiir Erdóllagerstatten nicht in 
Frage kommen und anderseits die' gunstigen Zonen 
angeben, in denen eingehendere Untersuchungen vor- 
zunehmen sind. Diese ebenfalls mit Hilfe geophysikalischer 
Verfahren durchzufiihrenden Sonderforschungen haben 
zunachst den Zweck, die Salzhorste nach Lage und Er- 
streckung festzustellen, Danach sollen die eigentlichen 
Erdólbohrungen an den Salzhorstflanken niedergebracht 
werden. Der Vortragende erlauterte die einzelnen geophysi- 
kalischen Verfahren und ihre Anwendungsmóglichkeiten. 
Fiir regionale Zwecke benutzt man andere' Verfahren 
(Pendelmessungen und magnetische Untersuchungen) ais 
fiir die spatern Sonderuntersuchungen (Drehwaagen- 
messung, seismische, elektrische und' radioaktive Unter
suchungen). Die Wahl des jeweiligen Verfahrens erfolgt 
nach wirtschaftlichen und geologischen Gesichtspunkten. 
An einer Reihe von Lichtbildern wurden Ergebnisse der 
verschiedenen Untersuchungsarten vorgefuhrt.

Professor Schuh, Rostock, berichtete iiber g e o p h y s i
kalische U n tersuchungen  und B o h rerg eb n isse  in 
M ecklenburg. An Hand eines Lichtbildes erlauterte er 
die Ergebnisse der inagnetischen Vermessung des Landes, 
die man in den letzten Jahren durchgefiihrt und fast zum 
AbschluB gebracht hat. Ungefahr entsprechend der 
mecklenburgischen Seenplatte ist quer durch das Land eine 
herzynisch streichende positive Stórungszone zu erkennen. 
Schon auf Grund geologischer Daten (Kreidevorkommen 
am Hang und Lias auf der Mitte des Riickens) kann diese 
Stórungszone ais schmaler Horst gedeutet werden. In siid- 
óstlicher Richtung geht der Riicken in die bekannte 
Priegnitz-Anomalie iiber. Die inagnetischen Stórungswerte 
betragen auf dem Riicken 40 y, auf der Stórung am 
Schwerin-See 120 Y- Die Deutung ais Horst erlangt noch 
eine besondere Bestatigung durch die Ergebnisse von 
Pendelmessungen in Nordwestdeutschland, die K ossm at 
unlangst veróffentlicht hat. Der magnetisehen Stórung 
entspricht auch eine positive Schwerestórung, ahnlich wie 
bei den ebenfalls herzynisch streichenden Horstgebieten 
des Magdeburger Ruckens und des Harzes. Die hóchsten 
Schwerewerte liegen auf dem magnetisehen Riicken. Dieser 
sMecklenburgische Hauptriicken« endet im NW zwischen 
der Wismarschen Bucht und dem Schweriner See an einer 
Stórungslinie. die, nach SSW verlangert, mit dem West-
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abbruch des Magd-burger Riickens und des Harzes zu- 
s a m m e n f a lit. Die 4'orddstliche Verlangerung der Stórung 
liiuft siidostlich f  Riigen vorbei. Der Vortragende deutet 
diese bedeutsą46 Storungslinie ais den Ostrand des 
RheintalgrabetA'sfems- Auf der Kossinatschen Schwere- 
karte findet 7e Storungszone keinen Ausdruck, was sich 
aus der ger‘Śen Stationsdichte der Schweremessungen in 
diesem Ge:C* erklart.

Das 'd o i in H annover und seine A ufsuchung 
behandfćn am zwe‘*en Tage Vortrage, in denen iiber die 
g eo lo g ^ 11 Vei'haltnisse manche bisher der Allgemein- 
heit r 7llgangliche oder unbekannte Angaben gemacht 
wur/1’ .

A seinem Vortrag iiber die E rd ó lla g e rs ta tte  von 
Q * ' r g  erliiuterte Dr. Fr. Schleli, Peine. an der Hand 
Cr Kartę von Beck und zweier Profile, von denen das 

At in WO-Richtung iiber Olsburg und Oberg durch den 
/alzsfock von Olsburg und das andere in NS-Richtung 
durch den Oberger Sattel fiihrte, die Tektonik um Oberg. 
Der Salzstock streicht SW—NO. Die westliche Kreide- 
scholle tragt die GroR-Bultener Eisenerze; ostlich des 
Salzstockes schliefien sich zwei Quersattel an. Der Oberger 
Quersattel stófit nicht unmittelbar an den Salzstock, von 
dem ihn eine Kreidescholie trennt. Der Sattel ist ein 
typischer, durch eine Reihe von Verwerfungen zergliederter 
Breitsattel. Hervorgehoben wurde die jungkimmerische 
Gebirgsbildung. Daran schloB sich eine Besprecliung der 
Stratigraphie, wobei nur die Schichten des Hauterive bis 
zum mittlern Keuper Berucksichtigung fanden. Sehr ein
gehend wurde der Malm behandelt. von dem bislang in der 
Umgebung yon Oberg nur wenig bekannt war. Olspuren 
finden sich im Valendis, in den Kalken der Humeralis- 
Schichten, im Korallenoolith und in den Heersumer 
Schichten. Der obere Dogger liefert Ol, dessen Gewinnung 
aber wie die des Ratóles nicht wirtschaftlich ist. Das 01 
wird in Oberg aus einem in den untern Dogger zu stellen- 
den, in einem sehr flachen Meeresbecken entstandenen 
Sandsteinhorizont (Polyplocus-Horizont) gewonnen. Das
01 ist erst nach Ablagerung des Sandsteins auf Kliiften 
und Spalten darin eingewandert. Es handelt sich also um 
einen sekundaren Horizont, der sein 01 entweder von den 
polybituminosen Sćhiefern des Mesozoikums oder von den 
polybituminosen prasalinaren Horizonten oder von beiden 
bezogen hat. Wanderwege vom Rat bis in die marinę 
Kreide lassen sich nachweisen. Das 01 wird haiiptsachiich 
durch Pumpen, nur untergeordnet im Schopfbetriebe ge
wonnen.

Dr. M oos, Oedesse, behandelte die E rd ó lla g e r
s ta tte  am Salzstock  von O edesse. Fiir die Aufpressung 
des Salzstockes waren die Osterwaldphase sowie die 
subherzynische und larainische Faltung von besonderer 
Bedeutung; die Hilsphase scheint zu fehlen. Der Salzstock 
liegt an der Nordostecke einer ausgedehnten Kreideplatte, 
ferner gehort er der nordsiidlich gerichteten Storungszone 
Grofi-Ilsede-Peine-Eddesse an. Der Salzstock ist steil 
aufgeprefit, Langsstorungen haben Schichtenausfalle bis zu 
800 m bewirkt. Durch Querstorungen wird die Mantelzone 
in eine Reihe von Sektoren zerlegt. Im NO ist eine Kappe 
von Gips und Einsturzbildungen weit auf das Mesozoikutn 
aufgeschoben. Produktive Ollagerstatten finden sich in den 
Sandsteinen des Oligozans, des Valendis-Wealden, der 
Parkinsoni- und Polyplocus-Schichten und besonders in 
denen des untern Lias und des mittlern Rats. Olspuren sind 
in allen durchteuften Schichten bis zum obern Muschelkalk 
hinab angetroffen worden. Diskordanzen haben ais ól- 
stauende Strukturen nur bei Olheim Bedeutung. Im Forst 
Berkhópen werden die Olfallen durch tektonische Aus- 
blatterungen der Sandsteine in der Mantelzone gebildet. 
Wahrscheinlich handelt es sich bei samtlichen 01- 
vorkommen am Oedesser Salzstock um sekundare Lager- 
statten, dereń Bildungsherd wohl im tiefern Zechstein zu 
suchen ist. Die gegen diese Ansicht vorgebrachten Ein- 
wendungen lehnte der Vortragende ab. Die Oleinwanderun- 
gen haben im Tertiar und noch spater stattgefunden,

tektonische Zufiihrungsspalten sind geniigend vorhanden. 
Das 01 ist ein griines, benzinreiches, paraffinhaltiges Erdol 
vom spezifischen Gewicht 0,85.

Dr. S trobel, Hannover, sprach iiber das E rd o lg eb ie t 
von N ienhagen , das an der Nordwestflanki: des Salz
stockes Hanigsen-Wathlingen liegt. Es setzt sich aus dem 
von 1922 bis 1928 abgebolirten Olfeld im Forstort Brand und 
dem 1928 erschlossenen Nordfeld zusammen. Bis heute sind 
hier etwa 45 Bohrungen niedergebracht worden. Tektonisch 
ist das Gebiet ein herzynisch verlaufender, mit einem vor- 
kretazischen Sattel vergitterter Neokomsattel. Seine Achse 
ist noch nicht niiher bekannt. Wahrend im Forstort Brand 
nur Valendisólsande yorhanden sind, hat man im Nord
feld mehrere Olhorizonte erschlossen. Ais Speichergesteine 
kommen im Nordfeld feinkórnige, tonige Valendisolsande, 
mittelkórriige, tonfreie Wealdensande und -sandsteine und 
der kalkige, teils dichte, teils porige, gut gekliiftete Makro- 
zcphalensandstein in Betracht. Verwerfungen von mafiiger 
Sprunghohe zerteilen das Gebiet in einzelne Schollen, die 
eine wesentliche Rolle fiir die Absperrung und Ansammlung 
des Oles in den Speichergesteinen spielen. Das Rohol hat 
Paraffinbasis und ist etwas leichter ais das des Forstortes 
Brand. Die Rohóle samtlicher Olhorizonte sind bei geringen 
Schwankungen im Gehalt an Benzin und Paraffin und im 
spezifischen Gewicht von gleicher Beschaffenheit. Ais 
Erdolmuttergestein ist kciner der drei Olhorizonte an- 
zusehen; die Stollersche Transgressionstheorie lehnte der 
Vortragende ab. Die Bildung der Lagerstatte erfolgte ver- 
mutlich erst nach den grofien tertiaren Bewegungen. Der 
L ehrausfług  am dritten Tage bot Gelegenheit, die neuen 
Bohrungen im Nordfeld eingehend zu besichtigen, von 
denen z. B. die auswerfende Sondę E 26 zurzeit taglich 
100 m3 Ol bringt.

Der folgende Vortrag von Dr. Kraifi, Berlin, er- 
orterte die geo log ischen  V erh altn isse  von Dann- 
horst bei N ienhagen. Dannhorst ist ein Teilgebiet des 
Olfeldes von Obershagen-Nienhagen, das in tektonischer 
Beziehung von zwei Elementen beherrscht wird, 1. von einer 
herzynisch streichenden, sattelartigen Aufwolbung am 
Westrand des Salzstockes, der eine rheinische Richtung hat, 
und 2. von Staffelbriichen, die wohl ais Begleiterscheinung 
des Salzabbruches in diesen Sattel eingreifen und dabei in 
die Ostrichtung abgelenkt werden. Da"s Feld liegt auf der 
Siidflanke des Sattels und auf dem zentralen, grabenartig 
versenkten Schollenkorper. Der Einbruch hat das Salz im 
Untergrunde verdrangt und in das Gebiet des heutigen 
Salzstockes gepreBt. An den Salzhorst schlieBt sich nach 
Westen steil aufgerichtete Trias an, auf die Kreide folgt. In 
abgeschwachtem Mafie laBt sich die Sattelstruktur noch 
im Deckgebirge nachweisen. In Dannhorst sind olfiihrend 
der Unterliassandstein, der Mittelratsandstein und der 
Schilfsandstein. Die nur geringe Machtigkeit des Mittel- 
ratsandsteins von etwa 2 m deutet in palaogeographischer 
Hinsicht auf eine rheinisch gerichtete Quersenke hin (Fort
setzung des Góttinger Grabens), die in das nórdliche Hoch- 
gebiet (Flechtinger Hohenzug, Gebiet nordlich von Wietze; 
in Wietze bereits wieder 28 m Mittelratsandstein) eingreift! 
Bituminóse Oberriitschiefer, wie sie in Wietze auftreten, 
sind in Dannhorst scheinbar kaum mehr entwickelt. Die 
Lagerstatten haben pratertiares Alter.

Vor dem L ehrausflug  nach Wietze. wo die Bohrun
gen und Tagesanlagen des Olbergbaus gezeigt wurden, er- 
lauterte Dr. H offm ann, Wietze, das E rdólvorkom m en 
v ° n W ietze-S te in fo rde . Die Ollagerstatte liegt an einer 
nach Nordwesten vorspringenden Zunge des Wietzer Salz
stockes. Hier hat man, abgesehen von den Teerkuhlen in 
diluvialem Sand, 6 produktive Olhorizonte erbohrt: Schwer- 
ól in senonen, groben und porenreichen mergeligen Sand
steinen (Anteil an der Wietzer Gesamtfórderung bis Ende 
1931 etwa 9°/o), in vier Olsandlagern des Wealden, die zahl- 
reiche Kalksandsteinkonkretionen fuhren (Ausbeutung 
durch Bergbau, Anteil bisher 39°;'o), in Olsandsteinen des 
Purbecks und Korallenooliths (3 o/o), in den Sandsteinen des 
obern Doggers (32 o/o) und Leichtoi in den Ratsandsteinen.
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Die neuern Aufschlusse des Bergbaus zeigen, daB keine 
Valendistransgression vorliegt. In der Trias sind keine 
Ólspuren gefunden worden; Buntsandstein hat man bisher 
nicht sicher nachgewiesen. Der tektonische Aufbau der 
Lagerstiitte ist sehr yerwickelt. Das Senon transgrediert 
iiber die altern Schichten, die durch eine flachę Gleitflache 
in eine Ober- und Unterscholle getrennt werden. Diese 
Gleitflache ist bisher nach Norden in 1,3 km Lange nacli- 
gewieseń, ihre tektonische Natur jedoch noch fraglich; 
vielleicht handelt es sich um eine Oberschiebung. In der 
Unterscholle tritt nur das Riitlager auf.

An diese Vortrage schlofi sich eine langere A us
sprache. S tille  bezeichnete die zurzeit stark betonte An- 
sicht von der Herkunft auch des hannoverschen Óles aus 
dem Zechstein als dine Art von RastvorsteIlung auf dem 
Wege unserer Erkeiintnis. Die weitere palaogeographische 
Erforschung des Zfechsteins, besonders hinsichtlich der 
Verbreitung von StHjksćhiefer und Dolomit, werde uns 
hier weiter bringen und vielleicht auch erklaren, warum 
nur an manchen Salzstócken 01 auftritt. RaBmus 
schilderte eingeliend die Verhaltnisse in Siidamerika, wo in 
den verschiedensten Horizonten der grofien subandinen 
S}'nklinale 01 yorkommt, das man nicht auf ein einziges 
primares Lager zuruckfiihren kann. Bentz betonte, daB 
man sich die Salzlinien nicht als weithin durchgehende 
Salzhebungslinien vorstelIen darf, sondern daB auf diesen 
haufig Hochpressungen und Tiefenlagen abwechseln. 
Schultze, Hannover, wies nachdriicklich darauf hin, daB 
die Frage der primaren oder sekundaren Natur von Ollager- 
statten erst nach eingehender chemischer Untersuchung der 
Bildungsbedingungen von Erdól entschieden werden konne.

Dr. E ichenberg , Freiberg, berichtete sodann iiber 
die M ikroorganism en in sb eso n d ere  der F oram ini- 
feren der U n te rk re id e  im n o rd w estd eu tsch en  
Erdólbecken. Die seit 1917 in Amerika vorgenommenen 
Erforschungen der Fóraminiferen haben fiir die Ólindustrie 
gróBere Bedeutung erlangt. Mehrere Ólgesellschaften be- 
schaftigen Foraminiferenforscher in eigenen Laboratorien 
und geben auch eine eigene Foraminiferen-Zeitschrift 
heraus. Der Vortragende hat die eintónigen, mehr ais 
1000 m machtigen Unterkreide-Deckgebirgsschichten der 
norddeutschen Ólfelder untersucht, die sehr makrofossil- 
arm sind. Ais palaontologische Unterlagen haben die aus- 
gezeichneten Aufschliisse von Wenden am Mittellandkanal 
gedient, wo die gut gegliederten Tone durch ^ahlreiche 
Belemniten und Ammoniten belegt sind. Nach dem 
Schlammen mit einer besondern SchIammvorrichtung ist 
versucht worden, die einzelnen Neokomhorizonte durch die 
Mikroorganismen zu kennzeichnen, wobei man aus- 
gezeichnete Ergebnisse erzielt und nur den Typus der 
Gesamtfauna der Fóraminiferen einerseits und der Ostra- 
koden, Ophiuren, Bryozoen und Serpeln anderseits, also 
die Faunengesellschaft beriicksichtigt hat. Dank dem 
umfangreichen Materiał ist es moglich gewesen, horizont- 
besfandige Faunengesellschaften festzustellen. Der Ver- 
gleich mit gleichaltrigen Horizonten in gróBerer Entfernung

hat die Richtigkeit der Ergebnisse besfitigf. Man 
die stratigraphischen Horizonte allein mi. Hilfe der 
fauna anzugeben. Zum SchluB wurden liLichłhiM* ’ 
Faunengesellschaften aus der Unterkre-[e m . v°n 
deutschlands gezeigt. awest-

Dr. W ager, Freiberg (Sa.), sprach iiber d. Sćhwer> 
M ineralien  in ju rassischen  und k re ta z .t j]C( ,, 11 
san d ste in en  H annoyers. Sande aus drei lian., ! 
Olbohrungen wurden auf ihren Bestand an s'alZsa-efe ,̂ n 
schweren Mineralien untersucht, den eine zeici0 • ,n’ 
Darstellung yeranschaulichte. Die bearbeiteten 14'^ , c 
yon Oberdogger-, Wealden- und Valendissanden ° 
in ilirem Bestand an schweren Mineralien keine qualit<fCn 
Unterschiede, wohl aber ergeben sich quantitative UiC" 
schiede fiir die einzelnen Proben, die wahrscheinlich 
kennzeichnend gewertet werden diirfen. Die als hjiui 
festgestellten Mineralien Zirkon, Rutil, Turmalin, Granai 
Disthen und Staurolith weisen auf eine Herkunft des 
Materials aus metamorphen Gesteinen oder dereń Deriyaten 
hin. |

Den letzten Vortrag hielt Dr. W asm und, Plon, iiber 
die B ildung von anab itum inósem  Leichenw achs. Er 
legte an den Ergebnissen der bekannten Leichenunter- 
suchungen bei Friedhofsumlegungen dar, daB weit ófter, 
als gemeńihin bekannt ist, die gesamte organische Substanz 
in Leichenwachs iibergefuhrt wird. Dieses anabituminóse 
Leichenwachs (Ester der Stearin- und Palmitinsaure) Jst 
kein Umwandlungsprodukt der urspriinglichen Kórperfette, 
sondern entsteht aus dem KórpereiweiB durch biologische 
Prozesse. Nahere chemische Untersuchungen wurden nicht 
erórtert, dagegen erwahnte der Vortragende Versuche mit 
magern Fischen (Stichlingen), die nach etwa einem Jahr 
ebenfalls in Leichenwachs iibergegangen seien. Bemerkens- 
wert ist dabei, daB Sauerstoffabwesenheit nicht nótig żu 
sein scheint, wohl aber die Abwfisenheit von Licht. Als 
Leichenwachsbildung im marinen Grundwasser erwahnte 
der Vortragende einen im Watt der Jade yergraben 
gewesenen Hai, der zurzeit yon anderer Seite eingehend 
untersucht wird. F. D ienem ann und A. Ebert. -

AusschuB fiir Bergtechnlk, Warme- 
und Kraftwirtschaft fiir den niederrheinisch- 

westfalischen Steinkohlenbergbau.
In der 91. Sitzung des Ausschusses, die am 25. Mai 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Roelen 
vor einem gróBern Kreise im Gebaude des Kohlen-Syndikats 
in Essen stattfand, berichtete Chefarzt Dr. med. Koch,  
Buer, iiber t echni sche  E i n r i ch t ungen  im Diens t e  
der  Ers t en  Hi l f e l e i s t ung  bei Unfal len im Berg-  
werksbe t r i eb .  Darauf erórterte Bergassessor W. Hof-  
mann,  Duisburg, den EinfluB der  Fe l dbre i t e  auf 
die Abbau l e i s t ung  und zuletzt Dr.-Ing. L u e t k e n s ,  
Dortmund, die S i cherung  von N e u b a u t e n  g e g e n  
Bergschaden.

Die Yortrage werden demnachst hier yeróffentlicht.

W I R T S C H A F T L I C H E  S.
BrennstoffauBenhandel der Tschechoslowakei

1. Yierteljahr ± 1932
1930 1931 1932 gegen 1931

t t t t
Einfuhr

Steinkohle . . . . 438 212 441 915 426 022 I -  15 893Koks . . . . 47 340 53 255 63 578 f +  10 323Braunkohle . . . 29147 31 682 32 481 4- 709
PreBkohle . . . . 4 166 6 994 10 224 | i +  3 230

Aus fuhr
Steinkohle . . . . 373 701 416 758 350 951 -  65 807
Braunkohle . . . 599 833 488 911 405 903 -  83 008K o k s ............... 159 596 95 043 77 824 i -  17219PreBkohle . . . . 16 652 21 622 15 822 -  5 800

BrennstoffauBenhandel Frankreichs 
im I. Yierteljahr 1932.

Zeit
Einfuhr Ausfuhr

Kohle
t

Koks
t

PreB
kohle

t
Kohle

t
Koks

t

PreB
kohle

t
1930. . .  . 
Monats- 

durchschn. 
1931 . . . .  
Monats- 
durchschn. 

1932: Jan. 
Febr. 
Marz

24766746

2063896
23086035

1923 836 
1480478 
1489921 
1520250

4565507

380459
3397581

283132
192292
176455
189342

1380331

115028 
1 571242

130937
98793
92179
92299

4066927

338911
3526524

293877
239517
244344
257542

351749

29312
424466

35372
29710
31790
33145

239659

19972
206145

17179
12731
13928
14304

ZUS.
M onats-

4490649 558089 283271 741403 94645 40963

durchscbn. 1496883 186030 94424 247134 31548 13654
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Deutschlands AuBenhandel in Kohle im April 1932"

Zeit
Stein

Einfuhr
t

kohle
Ausfuhr

t

K(
Einfuhr

t

)ks
Ausfuhr

t

PreBst
Einfuhr

t

sinkohle
Ausfuhr

t

Brau
Einfuhr

t

nkohle
Ausfuhi

t

PreBbra
Einfuhr

t

unkohle
Ausfuhr

t
1930 . . ■ / •  .• • 
Monatsdurnsc'ln-
1931 . • 
Monatsr'rchschn-

1932: ebruar .’ ! 
Marz . . . 
April . . .

6 933 446 
577 787 

5 772 469 
481 039 
435 575 
421 897 
393 830 
402 896

24 383 315 
2 031 943 

23 122 976 
1 926 915 
1 659 712 
1 413 653 
1 285 373 
1 517 659

424 829 
35 402 

658 994 
54 916 
75 157 
61 430 
67 309 
72 542

7 970 891 
664 241 

6 341 370 
528 448 
451 641 
405 548 
389 290 
329 219

32 490 
2 708 

59 654
4 971
5 355 
5 822 
7 675 
4 709

897 261 
74 772 

899 406 
74 951 
70 674 
67 600 
70 535 

112 253

2 216 532 
184 711 

1 796 312 
149 693 
116 831 
123 849 
134 667 
100 300

19 933 
1 661

28 963 
2 414 
1 462 
1 269 
1 542 
1 352

91 493 
7 624 

84 358 
7 030
3 114
4 231 
4 640 
4 640

1 705 443
142 120 

1 952 524
162 710 
106 594 
113 280 
88 103

143 183, ar-April:
Menge (m 2  nge \1931
W ertin /1932
1000 J t \1931

1 654 198 
1 793 372 

24 150 
33 889

5 876 397 
7 969 684 

77 076 
159 487

276 438 
165 815 

4 831 
3 952

1 575 698
2 146 865

28 808 
51 373

23 561 
12 123 

430 
267

321 062 
286 217

4 630
5 645

475 647 
617 380 

5 618 
9 099

5 625 
10 539 

99 
238

16 625 
29 311 

256 
505

451 160 
557 335 

7 845 
12417

O ber die Entwickiung des AuGenhandels in friihern Jahren siehe Gluckauf 1931, S. 240, in den einzelnen M onaten 1931 siehe 1932, S. 173.

Einfuhr  
Steinkohle insges. . 

d a v o n :  
G ro B b r ita n n ie n  . 
S a a rg e b ie t  . . . 
N ie d e r la n d e . . . 

Koks insges. . . . 
d a v o rt: 

G ro f ib r ita n n ie n  . 
N ie d e r la n d e . . . 

PreBsteinkohle insges 
Braunkohle insges. 

d a v o n :  
T s c h e c h o s lo w a k e i  

PreBbraunkohle insges 
d a v o n :  

T s c h e c h o s lo w a k e i .
Ausfuhr  

Steinkohle insges. . . 
d a v o n :  

N ie d e r la n d e . . . .
B e l g ie n ...................
F ra n k re ic h  . . . .
I t a l i e n ...................
T s c h e c h o s lo w a k e i . 
sk a n d in a v . L a n d e r  . 

Koks insges. 
d a v o n :

F ra n k re ic h  . . . .  
L u x e m b u r g  . . . .  
s k a n d in a v . L a n d e r  .
S c h w e iz ...................

PreBsteinkohle insges. 
d a v o n :  

N ie d e r la n d e . . . .
B e l g ie n ...................
S c h w e iz ...................

Braunkohle insges. . 
d a v o n :

O s te r r e ic h ................
PreBbraunkohle insges. 

d a v o n :  
s k a n d in a v . L a n d e r  .

261250 
70107 
44530 
35 374

11154\ 
22286 

1 546 
154 049

154032 
6 826

6710

1 849 934

459981 
380438 
389893 
251816 

73421 
45311 

438 450

172773 
127057 
50616 
13182 
88 711

34606 
9091 

11605 
2 195

1680 
172 104

233117 
77407 
62153\ 
72 542

10583 
51284 

4 709 
100 300

100273 
4 640

4599

1 517 659

386 799 
350489 
342328 
131227 
93521 
33917 

329 219

107016 
101547 
23608 
24449 

112 253

60766 
4461 
8066 
1 352

965 
143183

Kohlengewinnung Deutschlands im April 1932.

1181596 
290321 
163958 
165 815

80002 
77424 
12123 

617 380

617363 
29 311

27888

7 969 684

2050084 
1632095 
1709877 
1088418 

336390 
132468 

2 146 865

25835 15225

518290 
335048 
134595 
286 217

90450 
35875 
27367 
10 539

6212 
557 335

91369

700942 439097

Lieferungen auf Reparationskonto
Steinkohle . .
K oks...............
PreBsteinkohle
PreBbraunkohle

344 692 200 351
64 001 32517
6 663 8 026

14 712 —

1 516 739! 
290 406s 
24 3101 
44 282

425936 
216553 
133313 
321 062

142169 
19024 
23436 
5 625

4235 
451 160

67643

806 159 
12S 589 
33 433

Bezirk
1 793 372 1 654 198

1 026 074 
286 664 
221284 
276 438

84812 
142062 
23 561 

475 647

475620 
16 625

16494

5 876 397

1454207 
1358253 
1375074 

517150 
332918 
113057 

1 575 698

Ruhrbezirk. . . 
Oberschlesien . 
Niederschlesien. 
Aachen . . . .  
Niedersachsen1 .
Sachsen ..................
Ubriges Deutschland

April
1932 1931

t

Januar-April 

1932 

t

± 1932 
gegen 
1931 
»/o

5885338 
1280353 

372429 
581379 
107574 
268462 

5934
zus.

Rheinland . . . .  
Mitteldeutschland2 
Ostelbien . . . .
Bayern ...............
H e ss e n ...............

zus.

Ruhrbezirk. . . 
Oberschlesien . 
Niederschlesien. 
Aachen . . . .
Sachsen ...............
Ubriges Deutschland

Ruhrbezirk. . . 
Oberschlesien . 
Niederschlesien. 
Aachen . . . .  
Niedersachsen1 .
Sachsen ...............
Ubriges Deutschland

8501469

3146455
3853438
2204356

112219
78903

Steinkohle 
30194688 
5732412 
1 630636 
2262647 

452898 
1 118374 

23546
41451 1923

23674040 
5024866 
1464805 
2 385 077 

427834 
1052387 

23791
34052800

-  21,60
-  12,34
-  10,17 
+  4,49
-  5,53
-  5,90 
■h 1,04

9395371

1 165514 
62098 
59057 
96181 
19352 
53584

Braunkohle 
12886422 112409591
16968057
9533461

526715
290035

15233638
9978511

590937
329624

1455786

236198
17416
2585

19254
18264
6116

37540

40204690 138543473 
Koks

6SS8541 5038973
371854 285632
270S32 255927
429969 430646
74293 76943

184286 208875

-  17,85

3,70 
10,22 
4,67 

+  12,19 
+  13,65

82219193; 6296996 
PreBsteinkohle

-  4,13

-  26,85
-  23,19
-  5,50 
+  0,16 
+ 3,57 
+ 13.34
-  23,41

zus. 337373

1083498
93086
34649
88271
83053
24809

162608

925938
90880
19449
91945
88325
24087

170928

Rheinischer Braun- 
kohlenbezirk . . .

Mitteldeutscher und 
ostelbischer Braun- 
kohlenbergbau . .

Bayern. . . . . . .

156S5173 1411552 
PreBbraunkohle

10.01

752319 2917564 j 2838322 -  2,72

1531048
4791

5964263
16329

6169347 
23213

+ 3,44 
+  42,16

zus. |2288158 8898156 19030882 + 1 49
. 1 ?,‘e „Wei* e bei Ibbenburen, O bernkirchen und Barsinghausen.

Einschl. Kasseler Bezirk, — 3 In der Summę berichtigł.
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Die Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen 
Monaten des Berichtsjahres im Vergleich mit der Gewin
nung in den Jahren 1930 und 1931 geht aus der folgenden 
Ubersicht hervor (in 1000 t).

Zeit Stein
kohle

Braun
kohle Koks

PreB-
stein
kohle

Prefi-
braun-
kohle

1930 ................... U2 699 146 010 32 700 5177 33 988
M onatsdurchschnitt . 11 892 12 168 2 725 431 2 832
1931................... 118 624 133 222 22 700 4683 32 434
M onatsdurchschnitt . 9 885 11 102 1 892 390 2 703
1932: Januar . . 8 703 9 596 1 635 363 2 224

Februar . 8 380 9 741 1 573 369 2 248
Marz . . 8 468 9 810 1 609 342 2 271
April . . 8 501 9 395 1 456 337 2 288

Januar-April 34 053 38 543 6 297 1412 9 031
M onatsdurchschnitt . 8 513 9 636 1 574 353 2 258

Gewinnung und Belegschaft 
des oberschlesischen Bergbaus im Marz 19321.

Kohlen- Koks- PreB-
kohlen-

her-
stellung

Belegschaft

Zeit insges. arbeits
taglich

erzeu-
gung Stein-

kohlen- Kokę- PreB-
kohlen-

1000 t gruben w erke

1930 . . . .
M onats

durchschnitt

17 961 
1 497 j  60

1370
114

272
23

J 48 904 1559 190

1931 . . . . 16 792
|  56

996 279
143 250 992 196M onats

durchschnitt 1 399 83 23
1932: Jan. 1 244 52 77 25 42 104 896 219

Febr. 1 219 49 73 26 39 476 879 234
Marz 1 282 51 83 23 37 493 1027 216

Jan.-Marz 
M onats

durchschnitt

3 745 
1 248 } 51

232
77

73
24 J-39 691 934 223

Marz Jan.-Marz
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t
Gesamtabsatz (ohne 
Selbstverbrauch und
D eputate)...............

davon 
innerhalb Oberschles. 
nach dem iibrigen 
Deutschland . . . .  

nach dem Ausland . .
und zwar nach 

Poln.-Oberschlesien .
O sterreich ...............
der Tschechoslowakei
Ungarn......................
den iibrigen Ldndern

1 204 852 73 220 3 379 930 233 312

352 044

768 688 
84 120

12 264

50 270 
10 686

1 005 169

2 141 168 
233 593

43 377

156 495 
33 440

19085
54305

120
10610

7674 
1424 

20 
1568

56637
155742

300
20914

4380
18667
5469

40
4884

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen 
Vereins in Oleiwitz.

Gewinnung und Belegschaft

Zeit

Kohlen- 
forderung 

1 arbeits- 
m sges. j taglich

Koks-
erzeu-
gung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Durc
angeleg

Stein
kohlen-
gruben

hschni 
te Arb

Koke
reien

ttiich 
eiter in

PreB-
kohlen-
werken1000 t

1930 . . . .
Monats

durchschnitt
1931 . . . .  
Monats

durchschnitt
1932: Jan. 

Febr. 
Marz

5744
479

4546
379
370
363
359

} 15 
15 
15 
14

1050
88

782
65
67
63
67

118
10
77
6
7
5
4

j>24 863

j 19 045

16910 
16 887 
16 648

1023

637

559
559
568

83

50

53
42
40

Jan.-Marz
Monats

durchschnitt

1092
364 i ' 15

197
66

17

6
|l6  815 562 45

Januar Februar Marz Jan.-Marz
Ol co u VI OJ OJJ3 O JC JG JS

* O •ić.
1000 t

Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D epu ta te)............... 324 64 306 72 320 67 950 203davon

innerhalb Deutschlands 298 50 279 56 2Q2 50 R69 156nach dem Ausland . . 26 14 27 16 28 17 81 47
1 Nach Angaben des Y ereins fur die bergbauiichen Interessen Nieder- 

schlesiens, W aldenburg-A Itw asser.

Gewinnung und Belegschaft 
im Aachener Steinkohlenbergbau im April 19321.

Zeit
K ohlenfórderung

insSes- | Ugiićh 
t i t

Koks-
erzeugung

t

PreB-
kohlen-

herstellung
t

Belegschaft
(angelegte
A rbeiter)

1930 . . . .
M onats

durchschnitt

1931 . . . .  
M onats

durchschnitt

1932: Jan. 
Febr. 
Marz 
April

6 720 647 
560 054

7 093 527
591 127
590 095 
594 545 
619 058 
581 379

j 22742

123435

23 687 
23 781 
23 810 
22 361

1 268 774
105 731

1 235 000
102 917
114 872 
107 359 
112 234 
96 181

248 714 
20 726 

324 818 
27 068
22 314 
26 689
23 688 
19 254

j 26 813

j  26 620

26 388 
26 228 
25 991 
25 617

Jan.-April
M onats

durchschnitt

2 385 077 
596 269 j-23 404 430 646 

107 662
91 945 
22 986 J 26 056

1 Nach Angaben des V ereins fiir d ie berg- und hiittenm annischen 
Interessen im Aachener Bezirk, Aachen.

Gewinnung und Belegschaft im Saarbergbau 
im I. Yierteljahr 1932.

Zeit
Kohlen-

forderung
t

Koks-
er-

zeugung
t

Bergm.
Beleg
schaft

Forderanteil 
j e  Schicht 
der bergm . 
Belegschaft

kg
1930......................
Monatsdurchschn.

13 235 771 
1 102 981

306 998 
25 583 |  55 847 874

1931......................
Monatsdurchschn.

11 367 011
947 251

255 080 
21 257 1 52 343 901

1932:
Januar ...............
Februar ...............

839 635 
820 036 
851 110

20 275 
16 834 
18 322

49 915 
47 269 
46 536

983 
999 

1 028
ZUS.

Monatsdurchschn.
2 510 781 

836 927
55 431 
18 477 }47 907 } 1 003

Gewinnung und Belegschaft 
im belgischen Steinkohlenbergbau im 1. Yierteljahr 1932.

Zeit

Za
hl

 d
er

 
A

rb
ei

tst
ag

e 
;

Kohl
forder

insges.
t

en-
ung
arbeits-
tśiglich

t

to , cto 3ta O 3
*  N 1* V

t

Pr
eB

- 
~ 

ko
hl

en
- 

he
rs

te
llu

ng Berg-
man-
nische
Beleg
schaft

1930 . .
M onats
durchschn.

1931 . .
M onats
durchschn.

1932:
Jan. . . 
Febr. . 
Marz .

296,80
24,73

290,00
24,17

22,60
21,40
22,70

27 405 560 
2 283 796 

27 035 270 
2 252 939

2 131 590
1 987 550
2 108 340

|92 337 

j93 225

94 318 
92 876 
92 878

5360680
446723

4931060
410922

407390
374490
409210

1875040
156253

1850330
154194

127830
123620
130940

jl55 109 

jl52 054

148 833 
146 677 
144 073

ZUS.
M onats
durchschn.

66,70
22,23

6 227 480 
2 075 827

j93 366 1191090
397030

382390
127463

|l46 528
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Kohlengewinnung Osterreichs im 1. Vierteljahr 1932.

i Bezirk
1.

193 0
t

Vierteljal
1931

t

ir
1932

t

±  1 9 3 2  
gegen 1931

t

Nieder-Osterreich . 
Ober-Osterreich . . 
Steiermark . . . .
Karnten..................
Tirol und Vorarlberg 
Burgenland . . . .

9 2  7 6 2  
153  3 0 2  
4 4 7  2 6 8  

40  3 3 6  
10 128  
8 6  0 0 9

Braui  
4 5  9 5 6  

1 7 6  4 3 5  
4 2 4  8 7 7  

3 8  0 2 0  
10 36 4  
9 5 1 2 7

ikohle
5 3 4 9 5

1 6 0 8 6 0
4 7 7 6 5 2

4 2 6 7 0
8 5 6 7

8 7 2 7 4

+  9 53 9
-  15  57 5  
+  5 2  77 5  
+  4 6 5 0
-  1 7 9 7
-  7  8 5 3

zus. Osterreich 

Nieder-Osterreich .

8 2 9  8 0 5  

5 0  8 3 7

7 9 0  7 7 9  

Stein 
5 7  4 0 9

8 3 2 5 1 8

kohle
5 9 5 9 9 1

+  41 7 3 9  

+  2 1 9 0
zus. Osterreich 50  8 3 7  | 5 7 4 0 9  | 5 9 5 9 9 1 +  2  190

Kohlengewinnung der Tschechoslowakei 
im 1. Yierteljahr 1932.

1. Yierteljahr 1 ± 1932
1930 1931 1932 gegen 1931

t t t t
Steinkohle . . . . 3 773 832 3 350 820 2 955 984 -394  836
Braunkohle . . . 4 987 347 4 546 788 4 031 187 -515  601
K o k s '................... 656 900 ■ 362 900 290 300 -  72 600
PreBsteinkohle . . 60050 66 609 109 299 + 42 690
PreBbraunkohle . 50 243 49 509 47 679 -  1 830
Bestande2 an

Steinkohle . . . 242 385 305 853 + 63 468
Braunkohle . . 558 566 548 915 -  9 651
K o k s ............... : ' 315 254 300 4041-  14 850

1 AuBerdem stellten die Koksanstalten d e r Eisenwerke Trinec und 
W itkowitz im 1. V ierteljahr 1930: 159999 t ,  1931: 176700 t und 1932 : 95 700 t 
Koks lier. — » Ende M arz.

BrennstoffauBenhandel Hollands im 1. Vierteljahr 1932.

Einfuhr Ausfuhr
Zeit Stein

kohle Koks PreB
kohle1

Stein
kohle Koks PreB

kohle1
t t t t t t

1930 . . 9113241 289275 495405 5718037 2079545 208806
M onats-
durchschn. 759437. 24106 41284 476503 173295 17401
1931 . . 8500731 315663 590702 5827290 2216787 474 696
M onats-
durchschn. 708394 26305 49225 485608 184732 39558

1932: 
Jan. . . 597365 32306 39558 336104 17199S 34366
Febr. . 513244 37157 38714 339906 152287 33562
Marz . 483727 28047 35125 363794 153519 39276

zus. 1594336 97510 113397 1040312* 477803 107204
Monats-
durchschn. 531445 32503 37799 346771 | 159268 35735

Einschl. PreB braunkohle. — * In d e r Summę berichtigt.

Steinkohlenausfuhr Polens nach Btstimmungsiandern 
____________  im 1. Vierteljahr 19)2>.

1. Viertelahr ±1932
gegen

1930 1931 1932 1931
t t t t

Nordische Markte:
Danemark . . . . 499073 502653 410000 -  92653
Schweden . . . . 656150 496005 443000 -  53005
Norwegen . . . . 190068 282905 221000 -  61905
L ettlan d ............... 206992 75208 35000 -  40208
Finnland............... ' ' \  ; 60763 7000 -  53763
L ita u e n ............... 36640 24000 -  12640

Andere Markte:
Osterreich . . . . 476339 467974 350000 -  117974
Frankreich . . . . 228067 250552 135000 -  115552
Tschechoslowakei. 175702 185577 180000 -  5577
Ita lien ................... 127676 162208 246000 +  83792
U n g a r n ............... 85653 59446 4000 -  55446
S chw eiz ............... 27682 32011 28000 -  4011
Jugoslawien . . . 8153 7478 2000 -  5478
Bunkerkohle . . . 90982 123991 64000 -  59991
Ubrige Lander . . 173218 193270 166000 -  27270

zus. (2945755 12936681 2315000 -621681
Vorlaufige Ergebnisse.

Kohlenyersorgung der Schweiz im 1. Vierteljahr 1932.

Herkunftslander

Ste inkohle  
Deutschland . . . 
Frankreich . . . .
B e lg ien ...............
H o lland ...............
GroBbritannien
P o le n ...................
RuBland..................

zus.
Braunkohl e  .

Koks 
Deutschland . . 
Frankreich . . . 
Belgien . . . . 
Holland . . . . 
GroBbritannien .
P o le n ...............
Italien...............
Ver. Staaten . . 
Andere Lander .

PreBkohle  
Deutschland . . . 
Frankreich . . . .
B e lg ien ...............
H o lland ...............
Andere Lander . .

zus.

1. Vierteljahr 
1931 I 1932 

t t

117 438 123 210 + 5 772
207 775 206 587 _ 1 188
20 647 19 235 : •_ 1 412
24 570 32 059 + 7 489
49 625 63 394 + 13 769
26 818 24 867 f._ 1 951

333 2910 + 2 577
447 206 472 262 + 25 056

62 • 92 + 30

127 255 105 398 21 857
31 944 36 232 + 4 288

556 3 236 + 2 680
16117 23 127 + 7 010

92 18 _ 74
195 14 — 181
222 771 + 549
703 — — 703
32 16 — 16

177116 168 812 - 8 304

76 099 87302 +  11 203
14 283 14161 _ 122
4 181 3 927 — 254
3 127 7 697 + 4 570

79 — — 79
97 769 113 087 +  15 318

± 1932 
gegen 1931 

t

BeitrMge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur sozialen Versicherung 
________________ im Oberbergamtsbezirk Dortmund1.

der Bergarbeiter

Vierteljahr
bzw.

Vierteljahrs-
durchschnitt

Krankenkasse

I je t 
in iFórde- 

1000 i rung
.H j Ji

Pensionskasse
A rbeiter- 
abteilung 

je t 
in | Fórde

rung: 
Ji

1000
Ji

Angestellten-
abteilung

I ie  t
I Fórde-

1000
Ji

rung
„u

Invaliden- u. 
H inter- 

bliebenen- 
versicherung

je t 
Fórde
rung:

m
1000
Ji Ji

Arbeitslosen-
versicherung

1000
je t 

Fórde
rung  

Ji

Zus.
Knappschaft

in
1000
Ji

je  t 
Fórde
rung 
Ji

Unfall- 
versicherung

1000
J e  t 
Fórde
rung 

Ji
1000
Ji

Insgesamt

I je t
! Fórderung 
j ab- 2. V.-J. 
1 solut i 1914 
I Ji = 1001930

1931 1.
2.
3.
4.
Oanzes Jahr 

1.............

13 792 
9 330
5 523
6 531 
5 948
7 583 
5 210

0,54
0,42
0,44
0,33
0,31
0,37
0,31

16 299 
12 187 
11 047

0,64
0,55
0,56

3502
3146
3007
3069
2740

0,14
0,14
0,15
0,15
0,14

12 492 0,63 
11 147: 0,57
11 718 j 0,58 2991 0,15 

1932:1. . . . . 5 210 0,31 8234 i 0,49 2342 0,14 ,
1 D. h. ohne die am iinken N iederrhein gelegenen W erke, die zw ar statistisch zum 

bezirk Bonn geh8ren. Zahlen uber d ie Entwicklung in fruhem  Jahren s. Oliickauf 1930, S.

7868
5887
5354
5224
5232
5424
4331

0,31
0,26
0,27
0,26
0,27
0,27
0,26

8 929 
10 339
9 039 
9 557 
2 320 
7 814 
2 081

0,35 
0,47 
0,46 

I 0,48 
; 0,12 

0,38 
0,12

50390
40889
36970
36873
27387
35530

1,98
1.84 
1,88
1.85 
1,41 
1,75 
1,32

9683
9732
9732
9729
9729
9730

0,37
0,44
0,50
0,49
0,50
0,48

97292 0,58

60073
50621
46702
46602
37116
45260
31927

Ruhrkohlenbezirk zu zahlen sind, aber zum 
1779. — 3 Yoriaufige Zahl.

2,35 1297,47 
2,28 288,61 
2,38 301,27 
2,34 1296,20 
1,91 241,77 
2,23 ! 282,28 
1,90; 240,51 

O berbergam ts-
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FOrderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

fórderut

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

zu a
Zechen, Kokere 
kohlenw erken d( 
(W agen auf 10 

zuriickgt 
rechtzeitig 

gestellt

en
en und PreB- 
s Ruhrbezirks 
Ladegewicht 

ifiihrt)

gefehlt

Duisburg-
R u h ro rte r3

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
Mai 29. Sonnta ___ 1 519 ___ ___ ___ • ___ ■ ___ •

30. 246 S2 9 682 15 197 — 19 381 44418 14 866 78 665 2,84
31. 237 16 48 064 6 721 15 552 — 21 138 62 408 14 382 97 928 2,83

Juni 1. 209 f5 40 350 8 520 17 425 — 20 653 23 441 5 289 49 383 2,89
2. 21730 41 487 6 890 15 899 — 23 637 23 049 5 222 51 908 3,00
3. 25416 39161 8 237 16 091 — 22 324 29 944 5 819 58 087 2,98
4. 19995 43 381 5 421 14 987 — - 26 388 25 265 7 359 59 012 2,97

ZUS. 1 36964 291 955 45 471 96 670 — 133 521 208 525 52 937 394 983
arbeitstagl. 22527 41 708 7 579 16 112 — 22 254 34 754 8 823 65 831

1 Yorlaufige Zilen. — 8 Kipper- und K ranverladungen.

(ewinnung und Belegschaft 
des polnischen Kohlenbergbaus im 1. Yierteljahr 1932.

1. Yierteljal lr ±  1932

1930 1931 1932 gegen 1931

t t t t

Steinkohlen-
fórderung nsges. 9 606 978 9 231 000 7 226 000 - 2  005 000

davon
Polnisch-

Oberscbesien . 7 247 578 6 801 253 5 503 923 - 1  297 330
Kokserzeugmg . . 460 814 346 036 264 318 -  81 718
PreBkohlen-

herstellui? . . . 72317 75 464 53 809 -  21 655
Kohlenbestnde1 . . 1 421 000 1 191 211 1 858 000 +  666 789
Bergm. Belgschaft

in Polnich-
Oberschesien . . 90 136 78 019 68169 9 850

1 EndeMUrz.

Gewinnung und Belegschaft 
im framosischen Kohlenbergbau im 1. Yierteljahr 1932.

Zeit
Zahl
der

Irbeits-
tage

1930 
M onats

durch
schnitt

1931
M onat1-
d u rc t
schnit
193’: 

Jan. 
Feb:. 
Maiz •

ZliS.
Moiats-
duich-

schiitt

301.0

25,1
304.0

25,3

25.0
25.0
26.0
76,0

25,3

Sfein-
kohlen-

Braun-
kohlen-

gew m nung 

t t

53884035

4490336
50022775

4168565

3749890
3738031
3794639

11282560

3760853

1142733

95228
1040017

86668

89964
86990
93353

270307

90102

Koks-
erzeugung

t

5054812

421234
4525181

377098

299551
275447
296638
871636 

290545

PreBkohlen-
herstellung

4776905

398075
5003147

416929

384892
396333
402903

1184128

394709

Einfuhreinschrankungen zu erlangen. Uber den AbschluB 
grofierer Geschafte ist in der vergangenen Woche wenig 
zu berichten, doch erwiesen sich die vorliegenden Angebote 
in der Belieferung der schwedischen Staatseisenbahnen mit 
180000 t  Kesselkohle etwas giinstiger und aussichtsreicherJ 
Die Gaswerke von Helsingborg nahmen 6000 t gute Dur- 
ham-Gaskohle zu dem allerdings sehr niedrigen Preis von 
17 s 2 d  cif ab. Ein weiterer Auftrag ging von einer Firma 
Neufundlands ein, wonach alle 14 Tage 7000 t Durham- 
Kohle zu liefern sind. Im allgemeinen lassen jedoch die 
Absatżverhaltnisse sehr zu wiinschen iibrig, die grofien 
Vorratsmengen nahmen bei der geringen Verkaufsmoglich- 
keit weiterhin zu und selbst die auBerst niedrigen Preise 
haben nicht vermocht, die Nachfrage zu beleben. Be
sonders schlecht liegen die Verhaltnisse auf dem Koks- 
markt, die bewirkten, dafi eine weitere Koksofenbatterie 
in Durham stillgelegt werden mufite. Die Preise blieben 
der Vorwoche gegenuber unverandert.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten April und Mai 1932 
zu ersehen.

Berg-
mannische

Beleg
schaft

\ 299 457

285979

272896
270256
267140

Art der Kohle
April 

niedrig-| hóch- 
s te r 1 s ter 

Preis

Mai
niedrig-l hOch- 

ster | ster 
Preis

s fiir 1 .t (fob)
Beste Kesselkohle: Blyth . . . 13/6 14/3 13/6 13/6

Durham . 15 15 15 15
kleine Kesselkohle: Blyth . . . 8/6 8/6 8/6 8/6

Durham . 12 12 11 12
beste G a s k o h l e ......................... 14/6 14/6 14/6 14/6
zweite S o r t e ................................. 13 13/6 13 13/6
besondere G a s k o h l e ................. 15 15 15 15
gewohnliche Bunkerkohle . . 13 13/3 13 13/3
besopdere Bunkerkohle . . . . 13/6 13/9 13/6 13/9
Kokskohle ................................. 13 13/9 13 13/9
G ie B e r e ik o k s ............................. 14/6 16/6 14/6 15/6
G a s k o k s ...................................... 18 18/9 18 18

>270097

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 3. Juni 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Der 
Kohlenmarkt verlief in der Berichtswoche weiter recht 
schwach, auch die fernern Aussichten haben sich nicht 
gebessert. Von wesentlichem EinfluB war dabei die Un- 
sicherheit, die sich durch die Verhandlungen iiber das neue 
Kohlengesetz und die Arbeitszeit ergab. Der Ausfuhrhandel 
zeigte sich eifrig bemiiht, eine Milderung der franzósischen

1 Nach Colliery O uardian vom 3. Juni 1932, S. 1075 und 1094.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem Chartermarkt bróckelte 
das in der Vorwoche noch verhaltnismaBig giinstige Ge
schaft nach Westitalien merklich ab, und die Schiffseigner 
konnten nicht verhindern, daB die Preise weiter ab- 
schwachten. Das baltische Geschaft am Tyne ist zurzeit 
noch etwas besser, doch ist auch hier ein fortschreitender 
Riickgang festzustellen, so dafi man bald wieder auf den 
niedrigen Stand angelangt sein wird, der solange vorge- 
herrscht hat. Nach allen andern Richtungen blieb das 
Geschaft ruhig und unverandert,  was zur Folgę hatte, daB 
bei dem reichlich vorhandenen Schiffsraum in allen Schiffs- 
groBen und allen Hafen ein starkes Uberangebot einer 
verhaltnismaBig geringen Nachfrage gegeniiberstand. An- 
gelegt wurden fiir Cardiff-Genua 6 s 1 d, -Le Havre 3 s  
lV2 d, -Alexandrien 7 s  6d und fiirTyne-Ham burg 3s  4 ]/2 d.
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Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht- 
satze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

C a r d i f  f- T y n e -
Monat Oenua Le Alexan- La Rotter Ham- Stock-H avre drien Plata dam burg holm

s s s s s s s
1 9 1 4 : Juli 7/21/2 3/113/4 7/4 14 /6 3 /2 3/51/4 4/71/2
1 9 3 1 : Jar,. 6/2 'A 3 / 8 ‘/2 6/71/2 . 3/31/4 4/61/4April 6/5V2 3 /2  >/2 7/3 10/ — 3/3Juli 6/ 11/2 3 /2 6/53/4 3  / - 3 / 3 1/2Okt. 5 /1 0 3A 3/103/4 6/31/2 9/51/2 3 /5 3/111/4
1 9 3 2 :  Jan. 6/0 ‘/a 3 /9 6/53/4 8/93/4 3 /6 3 /6Febr. 61- 3 /4 1/2 6/6 91- 3/101/2Marz 6/ 8 '/< 3 / 9 ‘/2 11- — ___ 3/73/4April 5 / 1 P / , 3 /7 6/111/4 8 /11 2 /9 3/93/4 4/101/2Mai 6/2 3/81/2 7 /41/2 — — 3/51/4

Londoner Preisnotierungen furfebenerzeugnisse1.
Auf dem Markt fiir T e e r e r z q g n i s s e  ergab sich 

weiterhin im allgemeinen eine recht jnstige Nachfrage, die 
bewirkte, daB die Preise sich duriweg gut behaupten 
konnten. In Kreosot gingen allenigs die schwereren 
Sorten nicht gleich gut ab. Benzound SoWentnaphtha 
blieben fest, fiir schwere Naphthas h sich die Nachfrage 
etwas gebessert. Kreosolsaure war chwach und wenig 
gefragt, Karbolsaure erwies sich da;gen ais bestandig. 
Die verhaltnismaBig gute Nachfrage ith Pech setzte sich 
unvermindert fort, was zur Folgę hae, dafi die Vorrate 
etwas knapp zu werden beginnen.

In schwefe l saue rm Ammonia lag der Inland- 
markt ganz darnieder, auch das Ausfuigeschaft hat sich 
nicht zu beleben vermocht.

1 Nach The Iron and Coal T rades Review vcs 3 , Juni 1932 S. 928.

1 a.
Bochum. 

1 a.
A. O.,

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgem acht im P aten tb la tt vom 26. Mai 1932.

1218536. Westfalia-Dinnendahl-Gróppel 
Luftsetzmaschine. 28. 7. 31.

1218865. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Klemm- 
platten zur Befestigung von Holzfedern bei Resonanzsieben 
u. dgl. 27.4.32.

5b. 1219084. »Barbara« A.G., Dortmund. Vorrichtung; 
an Bohrstaubfangbuchsen. 21.7.31.

5c. 1219396. Max Schweinitz, Beuthen (O.-S.). Eisen- 
beton-Gelenkgrubenausbau in Lamellen fiir starkę Driicke.3. 5. 32.

Sd. 1219154. Harpener Bergbau-A.G., Dortmund. 
Feststehende Forderrutsche mit halbrundem Querschnitt 
und emaillierter Rutschflache fur halbsteile bis flachę 
Lagerung. 2. 5. 32.

35a. 1219256. SWF Siiddeutsche Waggon-und Fórder- 
anlagen-Fabrik G. m. b. H. & Co., Munchen. Fangyor- 
nchtung fur den abwartsgehenden Strang von Fórder- 
anlagen. 30.4.32.

81 e. 1218537. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln- 
Deutz. Rollenstation fur Muldenbandforderer. 11.8.31.
, ®le- , J 2!8723' Tom B'ggs Wilkinson, Blackston, 
Arnside (Grafschaft Westmorland). Antriebsgetriebe fur 
Schuttelrinnen. 24.4.30. Grofibritannien 18. 6. 29.

81 e. 1218794. August Hagemann, Bottrop. Schuttel- 
rutsche mit verstarktem Boden. 2.5.32.

81 e. 1218909. Maschinenfabrik Hasenclever A.G. 
Dusseldorf. Kettenforderband in Rinne. 7.8.31.

,81 e> 1219212. Franz Clouth Rheinische Gummiwaren- 
fabrik A.G., Koln-Nippes. Kantenschutz fiir Fórderbander.
6. 5. 32.

81 e. 1219216. Rudolf Knigge, Essen. Automatische 
Spannvorrichtung fiir Nahfórderanlagen mit endlosem 
Fórdermittel. 6. 5. 32.

81 e. 1219230. Fried. Krupp A.G., Essen. Fahrbarer 
Absetzer mit einer Eimerkette zum Aufnehmen des Schiitt- 
guts aus einem Graben. 28.10.31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 26. Mai 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.
, 4- Sch. 95231. Schiichtermann & Kremer-Baum,
A.G. fur Aufbereitung, Dortmund. Vorrichtung zur selbst- 
tatigen Reglung des Waschvorganges an NaBsetzmaschinen 
bei denen der Austrag durch eine am Setzbettende gelegene 
mechanische Stauvorrichtung beeinfluBt wird. 31.8.31.

23. K. 129.30. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Schnellschwingende Vorrichtung, bei 
der vor den .Enden des schwingenden Teiles elastische 
Anschlage in einem Abstand vom schwingenden Teil an
geordnet sind. 3. 9. 30.
, 1,a» 24-Z .  3.30. Zeitzer EisengieBerei und Maschinen-
bau-A. G., Zeitz. Bewegtes Sieb. 6.1.30.

la , 28. B. 128739. Lockwoods Clean Coal ProceB Ltd., 
London. Scheideverfahren fiir Kohle und Berge. 10.12.26. 
GroBbritannien 1 1 . 12. 25.

Sb, 23. S .81860. Sullivan Machinery Company,
Chicago, Illinois (V. St. A.). Fahrbare Schrammaschine. 
29.9. 2/. V. St. Amerika 8.10.26.

P A  T E N T B E R 1 C H T .
5b, 29. F. 71324. Flottmann A.G., ierne (Westf) Schrarnkette. 29.6.31. iwesu.;.

„ „ ł „ 5 -C’i-5 ' u '  u 2 '30- ? a,u l  ^ d le r ,  Le‘Pz'g'Selbstfahrende unterirdische Horizontal-Erdbohrmaschine.13 11 30
f.i  ̂ ^ orkr.et‘0 -m-h. H., Btlin. Kriimmer
tur Versatzrohrleitungen. Zus. z. Pat. 50896. 4 9 31 

10a, 26. B. 148.30. Brennstoff-VerschweW G m b H 
n ^ ^ O  Brennstoff' Schwelverfahren- 12.5.3. Osterreich 

35a, 3. S. 100096. Siemens-SchuckertwerkeA.G. Berlin-
Siemensstadt. Anordnung zur Steuerung >0n Fórder- 
antrieben. 30. 7. 31. V. St. Amerika 30. 7.30

35a, 9. St. 47883. Gustav Strunk, Essn-Bredeney. 
Steuerung fur Druckluftmotoren. Zus. z. Ani St 44093 
30. 6. 31.
r-.. ,35a’ .,10-, 54.30. Herbert Miinch, Hertn (Westf).
Forderseilscheibe fiir Schachtfórderanlagen. 313 30

Deutsche Patente.
( Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgen.cht w orden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitslage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

5b (15). 549638, vom 25.11.30. Erteilungbekannt- 
gemacht am 14.4.32. 1 n g e r s o 11-R a n d Com|any in 
N e u y o r k. Konusvorschubvorrichtung fur Schlagnotoren 
von Gesteinbohrmaschinen. Prioritat vom 27. 6.31 ist in 
Anspruch genommen.

Auf der im Schlitten a fiir die Bohrmaschinei be- 
festigten Fuhrungsstange c ist die achsrecht ieteilte 
Hulse d, zwischen dereń Teile Schlitze vorhanderr<;ind 
yerschiebbar angeordnet. Die Hulse tragt an beiden -nden 
mit der Spitze nach auBen gerichtete Kegelflachen uid hat 
in der Mitte eine Ringnut, in welche die mit der 3ohr 
maschine b yerschiebbar verbundene, sich beiderseits fep-en 
die Federn e stutzende Gabel /  eingreift. Mit der Tohr- 
maschine sind ferner die zu beiden Seiten der Hiise d, 
liegenden Hohlkegel g verbunden, wobei zwischen ciese

und die Hulse die Federn h geschaltet sind. Bei der dar- 
gestellten Lage der Gabel /  yerschiebt sich die Bohr- 
maschme am Ende des VorstoBes des MeiBels mit der 
Hulse auf der Fuhrungsstange c im Sinne des Vorschubes 
wahrend am Ende des Ruckhubes des MeiBels die Hulse d 
durch den linken Hohlkegel g  auf der Stange festgeklemmt 
Wird, so daB sich die Hulse und damit die Bohrmaschine 
j .  fuhrungsstange c nicht yerschieben kann. Wird 
die Gabel f  mit Hilfe eines Hebels nach rechts geschoben,
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so verhindert die Klermvorrichtung beim Arbeitshub der 
Bohrmaschine eine Vrschiebung der Maschine auf der 
Fiihrungsstange, wahfnd beim Riickhub ein Verschieben 
eintritt.

S b  (15). 55108( vom 14.2.28. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Wi l he l m B ó h l e  in U n n a  (Westf.). 
Selbsttatiger kydraulscher Bohrham.mervorsch.ub.

Auf im ArbeitssoB befestigten Fiihrungsstangen ist 
ein Arbeitszylinder yfschiebbar angeordnet, dessen Kolben- 
stange an einem dieFiihrungsstangen verbindenden Quer- 
stuck befestigt ist ud der von einem Wasserbehalter um- 
geben ist. Der Barhammer wird von einem Schlitten 
getragen, der auf en  Fiihrungsstangen gefiihrt und mit 
dem Arbeitszylindf verbunden ist. AuBerdem ist der 
Schlitten mit der asf einer Feder ruhenden Kolbenstange 
eines kleinen Arbitszylinders verbunden, der mit dem 
groBen Arbeitszy.nder durch ein sich nach diesem 
óffnendes RuckscJlagventil verbunden ist und an dem 
eine mit einem iaugventil versehene Saugleitung an- 
geschlossen ist, ńe in den den groBen Arbeitszylinder 
umgebenden Waserbehalter hineinragt. Beim RiickstoB 
des BohrhammeE wird durch den Kolben des kleinen 
Arbeitszylinders Vasser in den grofien Zylinder gedriickt, 
so daB dieser mt der Bohrmaschine gegen den Arbeits- 
stoB vorgeschohn wird. Bei der durch den RiickstoB des 
Bohrhammers hffvorgerufenen Bewegung des Kolbens des 
kleinen Zylindes wird gleichzeitig die diesen Kolben 
tragende Feder rusammengedruckt. Diese fiihrt daher beim 
Vorschub des jroBen Zylinders den Kolben des kleinen 
Zylinders mit cŁr Bohrmaschine in die friihere Lage zuriick, 
wobei durch dfe Saugleitung des kleinen Zylinders Wasser 
aus dem Wasserbehalter in diesen gesaugt wird.

5b (16). 549960, vom 17.5.29. Erteilung bekannt
gemacht am 2.4.32. P h i l i p p  P r e B e r  sen.  und P h i l i p p  
Pr e f i e r  j un. i n A l t e n b ó g g e  (Kreis Hamm). Vorrichtuńg  
zum A uffam en des sich beim Bohren in Gestein ent- 
wickelnden itaubes.

Eine dej Bohrerschaft umgebende, mit dem Bohrer in 
das Bohrloch einfiihrbare Hiilse tragt am vordern Ende 
eine langsgćteilte, sich dichtend gegen den Bohrerschaft 
legende Bikhse, und am hintern Ende einen Abfiihrungs- 
stutzen. De Teile der Biichse sind scharnierartig mit
einander verbunden, und der eine Teil ist an einem Hohl- 
zylinder befestigt, der auf der Hiilse drehbar gelagert ist. 
An dem Hohlzylinder ist ein AnschluBstutzen vorgesehen, 
der es ermóglicht, die Lagerung des Zylinders durch PreB- 
luft zu reinigen.

5 b  (28). 550924, vom 17.2.31. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. H a p r e m a  H a g e n e r  P r e B l u f t -  
a p p a r a l e - u n d  M a s c h i n e n f a b r i k  O u a m b u s c h & C o . ,  
K o m  m.- G e s .  in H a g e n  (Westf.). Schramstangen- 
befestigung.

Das Ende der Stange wird in eine zwanglaufig an- 
getriebene Hiilse eingefiihrt und mit ihr durch eines der' 
in Querbohrungen der Stange eingesetzten Schramwerk- 
zeuge verbunden, indem das Werkzeug durch eine am 
vordern Ende der Hiilse angeordnete Bohrung in die 
Bohrung der Stange eingefiihrt wird.

5d (11). 551088, vom 17.12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4. 5. 32. H a u h i n c o ,  M a s c h i n e n f a b r i k
G. H a u s h e r r ,  E. H i n s e l m a n n  & Co.  G. m. b. H. in 
Es s e n .  Kratzerfórderer fiir  den Grubenbetrieb. Zus. z. 
Pat. 546278. Das Hauptpatent hat angefangen am 13.6,30.

Auf beiden Flachen der aufrecht stehenden Kratzer- 
bleche des Fórderers sind pflugspitzenfórmige Teile be
festigt, die auf dem Boden des Fórdertroges aufruhen 
und verhindern, daB die Kratzerbleche durch das Fórder
gut vom Trogboden abgehoben werden.

5d (14). 550925, vom 15.8.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. M a s c h i n e n f a b r i k  M o n n i n g h o f f
G.m. b. H. in B o c h u m .  Bergeversatzmaschine, die um  
einen senkrechten Zapfen drehbar ist.

Der drehbare Teil der Maschine ist am hintern Ende 
durch ein Kniegelenk mit einer Kufę des Gleitgestelies 
verbunden, auf dem der Teil drehbar gelagert ist. Der 
eine Arm des Kniegelenkes ist um einen senkrechten 
Zapfen des schwenkbaren Teiles drehbar und kann durch 
den Antriebsmotor der Maschine z. B. mit Hilfe eines

Schneckengetriebes in beiden Richtungen geschwenkt 
werden.

5d (18). 550926, vom 8.6.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. A l e x a n d e r  S c h m i d t  in D o r o g  
(Ungarn). Yerfahren zum  Schulze gegen Wassereinbriiche.

Durch bis in die Nahe der wasserfiihrenden Kliifte 
niedergebrachte Bohrlocher wird zuerst ein Chemikal ein- 
gefiihrt oder eingedriickt, das Verbindungswege zwischen 
den Bohrlóchern und den Kliiften schafft. Alsdann wird 
ein zementhaltiges Versatzgut durch die Bohrlocher in die 
Kliifte eingefiihrt.

lOa (14). 551091, vom 21.3.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. H e i n r i c h  K o p p e r s  A.G. in Es s e n .  
Einrichtung zur H erstellung verdichteter Kohlenkuchen.

Die Einrichtung hat einen den Kammerabmessungen in 
der Hóhe und Lange entsprechenden Formkasten, dessen 
eine Seitenwand durch iibereinanderliegende, iiber die 
ganze Lange des Kastens reichende PreBkórper gebildet 
wird. Diese Korper werden zwecks Verdichtung der in den 
Formkasten eingefiillten Kohle nacheinander von oben nach 
unten mit Hilfe einer Druckvorrichtung quer zur Langs- 
richtung des Kastens in diesen hineingedriickt. Die Druck- 
vorrichtung kann aus hydraulisch bewegten Kniehebeln 
bestehen, die in senkrechter Richtung verschoben werden. 
Die PreBkórper werden in der PreBstellung verriegelt und 
selbsttatig entriegelt, wenn die Druckvorrichtung alle Prefi- 
kórper in die PreBstellung gedriickt hat und aus der 
untersten Stellung in die hóchste Stellung zuriickgeschoben 
wird.

lOa (17). 551092, vom 14. 12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G. m.b. H. in 
Bo c h u m.  Bodenabschlufi fiir Kokskiililbehalter.

Die Austragóffnung des Behalters, in dem der Koks 
wahrend des Absinkens durch Gegenstrombehandiung mit 
Wasser oder Wasserdampf gekiihlt wird, ist durch einen 
ais WasserverschluB ausgebildeten schwingbar gelagerten 
Schieber verschlossen und mit einem Blechmantel umgeben, 
dessen Innenraum an eine Saugleitung angeschlossen ist. 
Der Schieber ist mit einem seitlichen Ablauf versehen, 
unter dem ein SammelgefaB so angeordnet ist, daB der aus 
der geóffneten Austragóffnung austretende Koks nicht in 
das óefaB gelangen kann. Der Behalter hat oberhalb der 
Austragóffnung eine Sammelrinne mit einem in das Sammel- 
gefafi miindenden AbfluBrohr.

81 e (57). 550471, vom 16.11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4 .32.  Dipl.-lng. R u d o l f  G o e t z e  in 
B o c h u m .  Gelenkige Schiittelrutschenverbindung. Zus. z. 
Pat. 531464. Das Hauptpatent hat angefangen am 15. 1.28.

Die Verbindung besteht aus der nach der Rutschen- 
seite zu offenen Kappe a, die an der Yerbindungslasche b

des einen Rutschenschusses quer zur Rutsche schwenkbar 
befestigt ist und am freien Ende die Druckschraube c tragt, 
die in eine Aussparung der Verbindungslasche d  des andern 
Rutschenschusses eingreift. Die Lasche d hat in der Kappe 
so viel Spiel, daB eine richtige Einstellung der Rutschen- 
schiisse zueinander moglich ist.

81e (116). 550615, vom 12.1.28. Erteilung bekannt
gemacht am 28.4.32. Su l l i v a n  M a c h i n e r y  C o m p a n y  in 
C h i k a g o ,  111. (V. St. A.). Lademaschine. Prioritat vom
11. 1.27 ist in Anspruch genommen.

Die Maschine, die wahlweise auf Radern oder auf 
Raupen fahrbar ist, hat am freien Ende von schwenkbaren
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Armen gelagerte kratzenartig wirkende Mittel, die das zu 
yerladende Haufwerk auf eine Schaufel fordem, von der 
es auf einen endlosen Fórderer gelangt. Die Arme konnen 
wahlweise nut einem der Radergestelle oder mit dem einen 
ende des Raupenrahmens gekuppelt werden.

81 e (126). 550616, vom 28.3.29. Erteilung bekannt
gemacht am 28. 4. 32. L i i b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
Oese 1] schaf t  in Lubeck.  Absetz gerat zum gleichzeitigen 
Anschiitten von Hoch- und Tiefhalden im Tagebau mit Hilfe 
eines auf einer mittlern Standsohle verfalirbaren Gerates.

Das Gerat hat einen die Bóscling nicht beriihrenden 
Aufnahmeforderer, der das am FUe der Tiefkippe oder 
an der Oberkante der Hochhalde zuefuhrte Schuttgut auf- 
mrrimt, einen regelbaren Teil des Fórdergutes auf die 
zwischen der Aufnahmestelle und der Arbeitsgerat liegende 
Boschung abwirft, den Rest des Gues hingegen an einen 
die Boschung hinter dem Arbeitgerat anschuttenden 
Fórderer abgibt. Der Aufnahmefóilerer kann nahe der 
Boschungskante in senkrechter Richiing knickbar, in der 
rorderrichtung umsteuerbar und indem Gerat auf ge- 
neigter oder gekriimmter Fuhrungsban verschiebbar sein.

Die Druckluff-Kraftiibertragung im Bergbau, Mittel und
Grenzen fur die Verbesserung ihres Wirkungsgrades.
Von Bergassessor Dr.-Ing. Karl B ech to  Id, Berlin.
(Dissertation der Technischen Hochschule Aachen.)
138 S. mit Abb. Borna-Leipzig 1930, Robert Noske.
Dei hohe Anteil der Kraftkosten an den Maschinen- 

betriebskosten untertage kann auf zweierlei Weise ver- 
mindert werden: durch Verstromung und durch Verbesse- 
rung des Druckluftbetriebes. Der zweite Weg kommt be
sonders dann in Betracht, wenn aus ortlichen Grunden das 
wirksamste Mittel, die Verstromung, nicht angewandt 
werden kann.

Der Verfasser Iafit es sich zunachst angelegen sein, 
die Verlustquellen auf das genauste zu untersuchen. Sie 
treten in der Drucldufterzeugung, in der Druckluft- 
fortleitung und bei den Luftverbrauchern auf. Fiir die Luft- 
erzeugung kommt er zu dem Ergebnis, daB keine 
nennenswerte Verbesserung der Wirkungsgrade mehr 
erhofft werden kann. Ein grofierer Spielraum liegt noch 
bei der Druckluftfortleitung, obwohl auch hier einzelne 
Gruben mit gepflegter Druckluftwirtschaft, d. h. in erster 
Linie mit geringen Undichtigkeitsverlusten und richtig be- 
messenem Rohrleitungsnetz, der Grenze des Erreichbaren 
bereits sehr nahe geriickt sind. Mit Recht wird darauf hin- 
gewiesen, dafi der Wirkungsgrad der Kraftiibertragung 
nicht proportional mit dem Druckabfall sinkt, sondern in 
wesentlich geringerm MaBe. Nichtsdestoweniger beeinfluBt 
der Druckabfall in starkem Grade die Leistungsabgabe der 
Maschinen, wie iiberhaupt die Forderung, den Druckabfall 
so gering wie móglich zu halten, durch die erwahnte 
theoretische Erkenntnis nichts an Wert yerliert. Undichtig- 
keitsyerluste durch Verkurzung des Rohrleitungsnetzes zu 
vermindern und diese Verkiirzung durch Aufteilung der 
Erzeugung in eine Anzahl von Aggregaten untertage vor- 
zunehmen, wird abgelehnt. Ein yielleicht noch nicht haufig 
genug angewandt es Mittel sieht der Verfasser jedoch in 
der Herabsetzung des Betriebsdruckes wahrend der Nacht- 
schicht, des Schichtwechsels usw.

Fiir die L.uftverbraucher lautet das Ergebnis der Unter
suchung, dafi der Wirkungsgrad der Kraftumsetzung bei 
einer Reihe der neuzeitlichen Maschinen bereits einen 
hohen Grad erreicht hat. Am geringsten ist er noch bei 
den frei zu tragenden Werkzeugen, bei denen jedoch andere 
Eigenschaften, z. B. das Gewicht, von grofierer Bedeutung 
sein konnen ais die Gute der Energieumsetzung. Zu- 
sammenfassend wird darauf hingewiesen, daB bei best- 
moglichem Wirkungsgrad der Kraftiibertragung der 
Leistungsaufwand an der Kompressorwelle immer noch 
dreimal so groB sein wird wie bei yollstandiger Ver- 
stromung an der Welle des Generators iibertage. Auch mit 
der Yorwarniung der Druckluft sowie der Isolierung der 
Rohl leitung, Mitteln, die eingehend besprochen werden, 
ist kein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Ebenfalls 
nicht durch die Verlegung des arbeitenden Druckgefalles 
zwischen 15 und 10 at bei Anwendung eines »Ruckleitungs- 
svstems«. Die hierdurch mógliche weitgehende Erhohun^ 
des theoretischen Wirkungsgrades wiirde allein infolge der 
Unyollkonnnenheiten der Luftfortleitung zum mindesten 
wieder ausgeglichen.

b u c h e r s c h a  u .
Die Fiille des Stoffes und der Geanken, die in der 

\orliegenden Schrift yerarbeitet sind, hat sich nur an- 
deuten lassen. Eine eingehende Beschafigung mit den mit 
wissenschaftlicher Griindlichkeit sowie ^enauer Kenntnis 
der praktischen Zusammenhange geshriebenen Dar- 
legungen ist warm zu enipfehlen.

C.H. Fri tzsche.

Beitrage zur Geschichte der Technik undlndustrie. Jahr- 
buch des Vereines deutscher Ingenieire Hrsg von 
Conrad Matschofi.  20. Bd. 221 S. mi 264 Abb und 
32 Bildnissen. Berlin 1930, VDI-Verag G. m. b. H. 
Preis geb. 12 Jt, fur VDI-Mitglieder'l0,80 M.
Aus der Feder des Herausgebers stamnt der lesens- 

wcrte Betrag »Vom Ingenieur, seinem Werien und seiner 
Arbeit in Deutscliland«, in dem ausgefiihrt ,vird wie die 
mittelalterliche Technik, die Politik und de Wirtschaft 
durch die Erfindung und Gestaltung des Puhergeschiitzes 
und der Buchdruckerkunst angeregt wordei sind. Von 
Gutenberg, Agricola und Guericke geht die Entwickiung 
uber Friedrich den GroBen. Beuth und List zu Alfred Krupp 
Siemens, Hertz, von Miller, Otto, Diesel, Lilienthal,' 
Zeppelin. Das Herz der technischen Weit ist dfe Maschine 
die aus den Energiequellen Kraft schópft, mit dtr die Roh- 
stoffe gewonnen und yerarbeitet werden. Die Trager 
technischer Gedanken, die Energiequellen, Rohstoffe und 
Erzeugnisse werden nach ihrer Bedeutung rewurdigt. 
Die Technik hat das Weltbild ver;indert und nach ihren 
Gesetzen gestaltet, die Entwickiung von Kraft- und Luft- 
fahrwesen, Film und Radio in einer Generatioi ist bei- 
spiellos. Fur den Ingenieur, der mehr ais jeder andere 
Beruf auf die Form des menschlichen Daseins eingewirkt 
hat, besteht die wichtigste Aufgabe darin, auf det Grund- 
Iage eigener geistiger Arbeit und Forschung praktisch zu 
schaffen und in Gemeinschaft mit den Arbeitskameraden 
anderer Lander nicht nur materielle Fortschritte zu er- 
reichen, sondern die Krafte der Natur und der Kultur 
zusammenzufassen und die Zukunft der Menschheit im 
Sinne echter Freiheit und wahrer Menschenrechte zu gc- 
stalten. Der Beitrag von Becker  »Die betriebswirtschaft- 
hche Entwickiung im Baugewerbes zeigt beachtenswerte 
Gesichtspunkte auf. Der Verfasser behandelt die sozialen 
und wirtschaftlichen Grundlagen der Vergangenheit die 
Entwickiung von der Fronarbeit bis zur Zunftverfasśunsr 
die Einfuhrung der Gewerbefreiheit und den heutigen 
Stand der Bauunternehinungen auf technisch-wissenschaft- 
licher Grundlage. Der neuzeitliche Eisenbau und der Eisen- 
betonbau, grundsatzlich yoneinander yerschieden, haben 
nicht nur bisher unerfullbare Bauaufgaben gelost, sondern 
auch aus der Gebundenheit althergebrachter Bauweisen 
herausgefiihrt und den Weg zu immer gróBern Leistungs- 
móglichkeiten gewieśen. In der sGeschichte der Holz- 
schutzindustrie in Deutschland« erórtert Moll  die Ver- 
fahren von Kyan, Boucherie, Riitgers, Katz, Himmelsbach 
Kupsch u. a., erwahnt das Druckverfahren von Rupine’ 
die neuzeitlichen Mittel Fluornatrium und Basilit geht 
aber auf die Vor- und Nachteile der Schutzmittel etwa bei 
der Behandlung von Grubenholz nicht kritisch ein. Hervor- 
ragender Manner der Vergangenheit wird gedacht:
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Leonardo da Vi nc i  isł der erste Riementecluiiker, Josef 
W e r n d l  Ósterreichs Waffenschmied, der ehemalige 
Schreinergeselle Ludwig August R i e d i n g e r  leistet in 
Augsburg Bedeutendes als Erbauer und Leiter von 
Spinnereien, Gasanstalten und Metallwarenfabriken. Der 
SchluB des Werkes ist technischen Kulturdenkmalen und 
Miinnern der Technik gewidinet, die kurzjich gestorbeu 
sind, dereń Leistungen aber unvergefllich bleiben und in 
die Geschichte der Technik eingehen.

K u h 1 ni a n n.

Deutschlands Finanznot. Das Problem der óffentlichen 
Lasten. Von Fritz T e r h a l l e ,  Professor an der Ham- 
burgischen Uciversitat. (Wirtschaftsprobleme der 
Gegenwart,  H. 14.) 54 S. Berlin 1931, Junke r &Di i nn-  
haupt. Preis geh. 2,40 J i.
Der Verfasser des 1930 erschienenen Werkes iiber 

»Finanzwissenscha/t«, das allgemein als recht willkommen 
zu begriiBen ist, bietet im vor!iegenden Buche eine bis zu 
den Erfordernisset der j i i n g s t e n  G e g e n w a r t  reichende 
Untersuchung iiber die jetzige Finanznot, ihr Wesen, ihre 
Bedeutung und ihre Ursachen. Die Schrift ist durchaus 
sachlich gehaltenund erórtert die schwebenden Fragen rein 
wissenschaftlich, zugleich aber auch in einer fiir den ge
bildeten Laien virstandlichen und daher fiir weite Kreise 
geeigneten Forn. Es muB gerade fiir die augenblicklichen 
Zeitverhaltnisse als recht wertvoll bezeichnet werden, daB 
Terhalle, im Oegensatz zu manchen andern National- 
ókonomen, die Ergebnisse seiner Forschung in einer von 
den Kampfen der politischen Arena unbeeinfluBten Weise 
zum Ausdruck bringt.

Im einzehen wird von Terhalle zunachst das Wesen 
der gegenwartigen Finanznot, richtiger der »Fi nanznót e« 
klargelegt uid die Bedeutung des sogenannten Finanz- 
ausgleichs hervorgehoben. Mit Recht betont er die Vorsicht, 
mit der man den Klagen iiber die óffentlichen Lasten ent- 
gegentreten muB;  daB es vor allem auf die Frage an-

kommen muB, »ob die kiinstlich beeinfiuBte Verwendung 
des Nationaleinkommens, wie sie durch die Staatswirtschaft 
erfolgt, wirtschaftlicher Kritik standhalt, ob ferner die 
Methode der zwangsweisen Herbeischaffung der fiir die 
Staatsbetatigung erforderlichen Mittel, im besondern die 
Steuermethode, wirtschaftlich zweckmaBig ist, und endlich, 
ob der ganze Aufbau der óffentlichen Wirtschaft wirt- 
schaftlichen Anforderungen entspricht«.

Des weitern umfaBt die Schrift die am starksten in 
den Vordergrund tretenden Fragen der Finanznot in zwei 
groBen Abschnitten: 1. »Die óffentliche Verausgabung als 
volkswirtschaftliches Problem«, 2. »Kredite, Steuern und 
Beitrage im deutschen Haushalt der Gegenwart«.

Besonders tiefe und lehrreiche Einblicke in die Finanz- 
wirtschaft gestattet die Einteilung der gesamten óffent
lichen Ausgaben nach den drei volkswirtschaftlich wichtigen 
Sondergruppen des Z u w e i s u n g s -  oder Verrechnungs- 
bedarfes, des I n v e s t i t i o n s b e d a r f e s  und des S t a a t s -  
e i g e n b e d a r f e s .

Starkę Ausdehnung des Finanzbedarfs der óffentlichen 
Kórperschaften ist ohne unmittelbare Beeintrachtigung des 
Verbrauchs der breiten Massen gar nicht durchfiihrbar. Dies 
tritt auch bei den Ausfuhrungen iiber die Kredite, Steuern 
und sozialen Beitrage im heutigen deutschen Finanzhaushalt 
klar hervor.

Recht zeitgemaB sind die in die Schrift eingefiihrten 
vo!kswirtschaftlichen Vergleiche des deutschen mit dem 
e n g l i s c h e n  Steuersystem.

Die Finanzwissenschaft ist in dem deutschen volks- 
wirtschaftlichen Schrifttum der Kriegs- und Nachkriegszeit 
gegen fruher etwas stiefmutterlich behandelt worden. Die 
neuen Arbeiten Terhalles sind deshalb um so erfreulicher. 
Die Finanznóte unserer Zeit lassen es als dringend er
forderlich erscheinen, gerade diesem Zweige der national- 
ókonomischen Wissenschaft wieder mehr Aufmerksamkeit 
zuteil werden zu lassen.

Professor Dr. W. M o r g e n r o t h ,  Miinchen.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erkltirung der Abkiirzungen isł in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 verSffentlicht. • bedeutet Text- oder Tafelabbiidungen.)

Mineralogie und Geologie.
E i n e  M e t h o d e  z u r  I s o l i e r u n g  d e s  P o l y m e r -  

b i t u m e n s  ( S p o r e n m e m b r a n e n ,  K u t i k u l e n  usw.) 
a u s  Koni e .  Von Zetzsche und Kalin. (SchluB.) Braun
kohle. Ed.31. 21.5.32. S. 363/6*. Auswertung der Beob- 
achtungen bei Braunkohle und bei Steinkohle.

B e i t r a g e  z u r  U n t e r s u c h u n g  u n d  B e u r t e i l u n g  
d e r  B t a u n k o h l e n  n a c h  n e u e r n  G e s i c h t s p u n k t e n .  
Von N.emann. Braunkohle. Bd. 31. 21.5.32. S. 357/63*. 
Geologische Merkmale und ihre zweckdienliche Deutung. 
Palaoniologische Kennzeichen der Braunkohle und ihre 
Auswertung. Petrographisch-mineralogische Untersuchung.

F o r m a t i o n  o f  b i t u m i n o u s  c o a l .  Von Beri 
(SchltB.) Coll.Guard. Bd.144. 20.5.32. S.961/2. Der gegen- 
warti^e Stand unserer Kenntnisse von der Steinkohlen- 
bilduig. Asphalt, Phenole, Hydrierung, Rolle der Alkalien, 
Mineralóle.

T h e  J a c k s o n  g a s  f i e l d ,  H i n d s  a n d  R a n k i n  
C o m t i e s ,  M iss .  Von Monroe. Buli.Geol.Surv. 1931/32. 
Teil 2. H. 831 A. Topographische und stratigraphische Ver- 
haltnisse. Ol- und Gasvorkommen.

Bergwesen.
T h o r n e  Co l l i e r y .  1. Von Sinclair. Coll.Guard. Bd. 144.

20.5.32. S. 957/60*. Tagesanlagen: Fórdereinrichtungen, 
Kraftzentrale, Kesselhaus.

T h e o r i e  u n d  P r a x i s  im n e u z e i t l i c h e n  S t o l l e n -  
bau.  Von Renner. Z. Ost. Ing. V. Bd. 84. 22.4.32. S. 75/7*. 
20^5.32. S. 99/102*. Verbesserung der Arbeiten auf der

1 Einseitig bedruckte A bzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom V erlag Oluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 J6 
ffir das Y ierteljahr zu beziehen.

Baustelle. Wechselbeziehungen zwischen dem Gesamt- 
aufwand fiir das Lósen und dem Arbeitsquerschnitt.

L o a d i n g  m a c h i n ę  h a n d l e s  c o a l  a n d  r o c k  in 
t h i n - v ei  n l o n g w a l !  d e v e l o p m e n t .  CoalAge. Bd.37 
1932. H. 5. S. 185/6*. Erfahrungen mit einer neuen Lade- 
maschine beim Abbau diinner Flóze. Arbeitseinteilung 
Arbeitsweise der Lademaschine.

G i i t e p r i i f u n g  u n d  b e t r i e b s m a B i g e  B e h a n d l u n g  
v o n  G u m m i f ó r d e r b a n d e r n .  Von Schlobach. Gluckauf 
Bd.68. 28.5.32. S. 489/93*. Die Normung der Guteprufung 
fiir Gummifórderbander. Grunde fiir die Wahl der Priif- 
verfahren. Ursachen der vorzeitigen Zerstórung von 
Bandem.

B e t r i e b  u n d  O b e r w a c h u n g  v o n  G u m m i f ó r d e r 
b a n d e r n  u n t e r t a g e .  Von Eisenmenger. Gluckauf. Bd.68.
28.5.32. S. 493/9*. Einsatz der Gummifórderbandanlagen 
Leistungen und Kosten der Bandbetriebe. Betriebsuber- 
wachung. Erfahrungen mit Antrieb, Trag- und Bandteil 
Zugbeanspruchungen in der Bandanlage und Festiekeit 
der Verbinder.

G a s  e v o l u t i o n  a n d  r a t e  o f  f a c e  a d v a n c e .  Von 
Hudson. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 20.5.32. S. 838/9*. 
Vorlaufige Untersuchungsergebnisse iiber die Beziehungen 
zwischen der Gasentwicklung eines Kohlenflózes und dem 
Fortschreiten des Abbaubetriebes. Der untersuchte Abbau
betrieb. Art der Untersuchungen. Ergebnisse.

W o o d w a r d  mi n e ;  ca ve ,  e x p I o s i o n ,  a n d  r e c o v -  
e r y .  Von Dever. Coal Age. Bd.37. 1932. H.5. S.187/90* 
Plan der Grubenbaue. Zubruchgehen des Baufeldes und 
nachfolgende ExpIosionen. Wirkungen. Mafinahmen und 
Aufraumungsarbeiten.

I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  on  s a f e t y  in mi n e s  
a t  B u x t o n ,  1931. Safety Min. Papers. 1932. H.74. S.l/67*. 
Ausfuhrlicher Tagungsbericht.  Wiedergabe und Bespre-
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chung der Vortrage iiber Untersuchung und Ver\vendung 
von Sprengstoffen im Bergbau.

E x p o s e  d e s  m e t h o d e s  p r o p o s e e s  p a r  1’a u t e u r  
p o u r  1’ e n r i c h i s s e m e n t  d e s  m i n e r a i s  d e  f e r  
o o l i t h i q u e s  e t  n o t a m m e n t  d e s  m i n e r a i s  de  f e r  
de  l ’Es t  de  la F r a n c e .  Von Seigle. Rev.ind.min. 15.5.32.
H. 274. S. 199/214*. Allgemeine Bemerkungen iiber die 
Bedeutung der Anreicherung und die technischen Móglich
keiten. Besprechung einzelner Falle und Verfahren zur 
Konzentration yerschiedener Eisenerze. (Forts. f.)

M e c h a n i c a l  c l e a n i n g  p r o m o t e s  c o n s u m e r  
a c c e p t a n c e  o f  P o w h a t a n  c oa l .  Von Pursglove. Coal 
Age. Bd. 37. 1932. H. 5. S. 193/6*. Beschreibung der neuen 
Aufbereitung. Betriebsergebnisse.

A n e w  d e v e l o p m e n t  i n c o a l  b r e a k i n g .  Coli. 
Guard. Bd. 144. 20. 5. 32. S. 968/9*. Beschreibung des 
Kohlenbrechers von Flextooth. Brechversuche, Leistungs- 
fahigkeit.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
V e r s u c h e  a n d e r  k a m m e r l o s e n  Ko l i l e n s t a u b -  

f e u e r u n g  e i n e s  F l a  m m r o h r k e s s e l s .  Von Schimpf. 
Gliickauf. Bd.68. 28.5.32. S. 500/2. Versuchskessel, Feue
rung, Versuche und Versuchsergebnisse.

L e s  p r o g r e s  r e c e n t s  d a n s  l es  c h a u f f a g e s  p a r  
g r i l l e s .  Von Loutz. Buli. Mulhouse. Bd. 98. 1932. H. 4. 
S. 201/32. Mechanische Kettenroste: Leistungssteigerung, 
Verbesserung der Verbrennung, Gewólbe und Verbreii- 
nungskammern, Preise. Mechanische Stokerfeuerungen: 
Grundziige der Arbeitsweise, gegenwartiger Stand der 
Bauausfiihrung, Abmessungen, Anlagekosten. Vergleich 
beider Feuerungsarten. Sonderroste fur arme und aschen- 
reiche Brennstoffe.

M o d e r n  b o i l e r  p l an t .  Coll.Guard. Bd.144. 20.5.32. 
S. 991/2. Wśirmewirkungsgrad. Verbrennungseinrichtungen. 
Betriebskosten. Zuverlassigkeit der Anlage. (Forts. f.)

S t e a m  v a l v e  e x p l o s i o n  a t  a W e l s h  co l l i e r y .  
Coll.Guard. Bd. 144. 20. 5. 32. S. 960/1*. H ergang und 
Ursachen der ExpIosion eines Dampfventiles im Kessel- 
haus einer Zeche.

F u m i v o r i t e  e t  p r o j e c t i o n  d e  p o u s s i e r e s  d e s  
f o y e r s  m e c a n i ą u e s .  Von Guillon. Chaleur Industrie. 
Bd. 13. 1932. H. 144. S. 320/6*. Rauchverzehrung und 
Staubabscheidung bei mechanischen Feuerungen. Problem- 
steIlung,Verbrennungskammern, mechanische Roste,Mager- 
kohle, Fettkohle, Flammkohle.

B e t r i e b s v e r h a l t n i s s e  p a r a l i  el  a r b e i t e n d e r  
K r e i s e l p u m p e n  mi t  l a n g e n  V e r b i n d u n g s l e i t u n g e n .  
Von Hollfelder. Z. V. d. 1. Bd.76. 21.5.32. S. 513/4*. Dar- 
stellung eines Verfahrens, das in iibersichtlicher Weise 
die Druck- und Liefermengenverteilung parallel arbeitender 
Kreiselpumpen oder Wasserwerke angibt, die durch langere 
Rohrleitungen mit erheblichen Widerstanden verbunden 
sind.

Elektrotechnik.
S y n c h o n o u s  d r i v e s  f o r  m i n e  f a n s  o p e n  w a y 

t o  e c o n o m i e s .  Von Sage. Coal Age. Bd. 37. 1932. H.5.
S. 182/4*. Wirtschaftlichkeit und Betriebseigenschaften von 
Synchronmotoren bei ihrer Verwendung zum Antrieb von 
Gruben ventilatoren.

Huttenwesen.
H i t z e b e s t a n d i g e r  S t a h l  d u r c h  L e g i e r u n g  

mi t  C h r o m ,  Ni c k e l ,  A l u m i n i u m  u n d  Si l i z i um.  Von 
Oertel und Schepers. Stahl Eisen. Bd.52. 26.5.32. S.511/3*. 
Untersuchung der Warmzugfestigkeit, des Gewichtsver- 
lustes durch Gliihen im elektrischen Ofen, des Bruch- 
aussehens sowie des Gefiiges.

F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n  v o n  S t a h l g u B  bei  
t i e f e n  T e m p e r a t u r e n .  Von Walie. Stahl Eisen. Bd. 52.
19. 5. 32. S. 489/90*. Ermittlung von Streckgrenze, Zug- 
festigkeit, Dehnung, Einschnurung, Brinellharte und Kerb- 
zahigkeit.

V e r w e n d u n g  von  F e r n g a s  i m S i e m e n s - M a r t i n -  
S t a h l w e r k  u n d  in d e r  S t a h l g i e f i e r e i .  Von Matejka. 
Stahl Eisen. Bd.52. 19.5.32. S.481/9*. Allgemeines iiber 
Verbrennungsvorgange und Verlustquellen. Vorteile der 
Gasfeuerung. EinfluB der Brennerbauart. Umstellung auf 
Ferngas. Angaben iiber die Wirtschaftlichkeit.

E r k e n n t n i s s e  u n d  E r f o l g e  b e i  d e r  e l e k 
t r i s c h e n  S c h w e i B u n g .  Von Prox. Z. V. d.I. Bd.76.

21. 3. 32. i). 497,504*. Entwickingsschwierigkeiten in
Deutschland. Notwendige Eigens^aften der elektrischen 
SchweiBung. Ursachen mangelndr Giite. Priifverfahren 
und ihre Anwendung. EinfluB deiHand- und Maschinen- 
arbeit.

R e s i s t a n c e  d e s  a s s e m b j g e s  p a r  c o r d o n s  
f r o n t a u x  e t  l a t e r a u x  s o u d e l a  1’e l e c t r i c i t e .  Von 
Hoehn. Chaleur Industrie. Bd. 13. 132. l i .  144. S. 293/300*. 
Untersuchungen iiber die Giite vrschiedener SchweiB- 
verbindungen. Widerstandsbestimmng. Formeln.

A p p l i c a t i o n s  d i v e r s e s  du  b o n z ę  d ’a l u m i n i u m  
et  n o t e s  p a r t i c u l i e r e s  s u r  sa r s i s t a n c e  a 1’u s u re .  
Von Meigh. Rev. met. Bd. 29. 1932.H.4. S.208/14*. Die 
Herstellung von Gufistucken aus Aiminiumbronze. Rei- 
bung. Chemische Widerstandsfiihij<eit und ga!vano- 
plastische Wirkung. Oxydation und Iristallisation.

Chemische Technoloie.
t ^’ ne  i n e r t s  on a g g u t i n a t i n g  p o w e r

of  P i t t s b u r g h  coal .  Von Davis undPohle. Coll.Guard. 
Bd. 144. 20. 5.32. S. 966/7*. Bericht iibr Art und Umfang 
der Versuche. Versuchsergebnisse.
p  , H ljan?'Le L benoSin- ^on  Norlin. (hrts.) Tekn.Tidskr. 
Bd. 6_. 21. o. 32. S. 211/5*. Krackvenhren von Dubbs. 
t ig n u n g  der Erzeugnisse ais Brenns^ff fiir Motoren. 
ErdoIvorrate und Ersatzmittel.

W e i t e r e  B e i t r a g e  z u r  A u f b e r e i t u n g  v o n  
( J l s a n d e n .  Von Kellermann und Bock. letroleum. Bd.28. 
I 8: 5- 32. S. 1/20*. Destillation des RoholsDampfdruck und 
Loshchkeitsbestimmung. Ermittlung der «berf!achen- und 
Urenztlacnenspannungen. Verteilungsglei(igewichte. Aus
wertung und Zusammenfassung.

Chemie und Physik.
G e r a t  f i i r  d i e  E n t n a h m e  v o n F i i s s i f i k e i t s -

Be i , l l t e r n - Von Gohm>in. Gluckauf. 
Bd. 68. 28. 5. 32 S. 502*. Beschreibung ines einfachen 
Gerates zum Probenehmen.

P r e s s u r e  s u r v e y i n g  in s t e e p l y  i n c i n e d  se am s.  
Von Graham. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 20.i32. S.836/7*. 
Beschreibung und Verwendungsweise eins einfachen, 
genau anzeigenden Gerates zum Messen der uftdriicke in 
Schachten und steil einfallenden Flozen.

Wirtschaft und Statistik.
Qa;nn«nng t a u , im J,a h e. 1931. Gluftauf. Bd.68. 

28. a. 32. S. 499/500. Kohlen-, Koks- und Nebeinrodukten- 
gewinnung, Belegschaft, Schichtverdienst, Kihlen- und 
Koksabsatz, Preise.

D ie  M e t a l ]  w i r t s c h a f t  i m J a h r e  931. Von 
Kugelmann. Z.Intern.Bergwirtsch. Bd.25. 15 5 5 s  65/6* 
Preisentwicklung fiir Rohmetalle. Welthutten<rzeugung! 
Vorratsentwicklung.

Verschiedenes.
Les oe u v r e s s o c i a l e s  d e s  mi n e s  d o n a n i a l e s  

d e  p o t a s s e .  Von de Retz. Buli. Mulhouse. Bd.)8 1932
H.4 S 233/48*. Besprechung der auf den K^igruben 
geschaffenen sozialen Einrichtungen, besonders Cef Sied- 
lungsbauten.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor D u b u s c  vom 1. Juli ab auf veitere 

drei Monate zur Weiterbeschaftigung bei der Restverwiltung 
fiir Reichsaufgaben (Abwicklungsstelle des Polenschaden- 
kommissars),

der Bergassessor H u s m a n n  vom 1. Juni  ab auf wdtere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Firma 
Schtichtermann & Kremer-Baum A.G. fiir Aufbereiture in 
Dortmund.

Gestorben:
am 2. Juni  in Bochum der friihere Leiter der Gewerk- 

schaft des Steinkohlenbergwerks Lothringen, der spatere 
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bergbau-Aktiengesell- 
schaft Lothringen, Generaldirektor Otto G e h r e s  inTAlter
von 59 Jahren.


