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Versuche zur elektrostatischen Aufbereitung von Kohlenstaub1.
Von Bergassessor Dr.-lng. habil. Fritz Ludwig Ki i h l we i n ,  Essen.

Bedeutung der trockenen Feinstkornaufbereitung 
von Kohle.

Die Steinkohlenaufbereitungsanlagen erzeugen in der 
Form des unaufbereiteten Sichterstaubes ein Abfallgut, das 
unbedingt eine weitere Veredelung erfordert, weil, roli- 
stofflich gesehen, gemaB den kohlenpetrographischen Er- 
kenntnissen gerade viele wertvollste Kohlenbestandteile 
darin fiir ihren eigentlichen Verwendungszweck verloren- 
gehen, wenn der Staub gar nicht oder nur zum Teil der 
gewascliencn Feinkohle zugegebcn wird. Dem Zusatz von 
Rohstaub ist aber zumeist infolge seines hohen Aschen-, 
Schwefel- und Fusitgehaltes bald eine Orenze gesetzt, be- 
sonders bei der zunehmend unreineren Fórderung der Roh- 
feinkohlc, so daB, verwertungs- und erlósmaBig gesehen, 
eine bessere Staubverwendung ais bisher anzustreben ist.

Diese ist naturlich nur im aufbereiteten Zustand 
moglich, jedoch war das Problem der Feinstkornauf- 
bereitung von Kohle bislang nur unbefriedigend und auf 
frockenem Wege iiberhaupt nicht gelost. Das einzige er- 
folgreiche Feinstkornaufbereitungsverfahren war in der 
Kohlenflotation gegeben, die auch in letzter Zeit erheblich 
an praktischer Bedeutung gew'onnen hat2. In den neuesten 
Flotationsanlagen groBcr Leistung — bis zu 1000 t tiiglich 
und mehr — wird in der Regel auch der Rohstaub mit- 
fiotiert, woraus die betriebliche und wirtschaftliche Not- 
wendigkeit erhellt, den Kohlenstaub kiinftig in starkerem 
MaBe zu veredeln.

Allcrdings stellt nun die Flotation gerade kein im 
Betrieb beliebtes Verfahren dar wegen Oewinnung sehr 
nasser Scliliimme und der schwierigen Beseitigung der 
schlammfórmigen Abgiingc. AuBcrdem ist ein nasses Auf- 
bereitungsverfahren fiir ein an sich trocken anfallendes 
Rohgut aulierst unerwunscht, zumal man auf vielcn Schacht- 
anlagen auf den Trockenstaubzusatz zur Verminderung des 
Wassergehaltes derKokskohle angewiesenist. Daher besteht 
ein vordringliches Intcrcsse fur die E n t w i c k l u n g  e i nes  
t r ockenen  F e i n s t k o r n a u f b e r e i t u n g s v e r f a h r e n s .

Das Oelingen der trockenen Aufbereitung von Kohlen
staub wurde in der Tat eine u m w a l z e n d e  N e u e r u n g  
fiir allc Kohlenwaschen bedeuten, dic beglcitet ware von 
tiefgreifenden Anderungen des Verfahrenstammbaumes, 
einer Steigerung der verwertbaren Fórderung durch Er- 
hóhung des Ausbringens an Verkaufserzeugnissen bei 
gleichzeitiger Verbesserung ihrer Beschaffenheit und 
schlieBlich von einer Erlóssteigerung.

In aufbereitungstechnischer Hinsicht wiirde sich der 
A u f b e r e i t u n g s g a n g  wesentlich umgestalten und ver- 
einfachen. Statt der Entschlammung der Rohfcinkohle wird 
man dereń restlose und wirksame, verhaltnismaBig grobe 
Entstaubung vorsehen. Rohschłamm fallt dann also nicht 
mehr an. Der in der Wasche noch entstehendc Abrieb- 
schlamm wird aschenarmcr und lcichter zu entwassern 
sein, so dali cr der gewaschenen Feinkohle — namentlich 
i» Anbctracht des aufbereiteten Staubes — ohne weiteres 
zugcsetzt werden kann. Auf diese Weise vereinfacht sieli 
die S c h la m m w ir ts c l ła f t  erheblich, die Schlammauf-

1 Oemeinscliaftliche Mitteilung der Fachausschfisse fur rohstoffiiche 
Kohlenforschung und A ufbereitung.

a K iih lw e in :  Entwicklung und Bedeutung der Kohlenflotation, Arch. 
bergb. Forseh. I (1940) S. 49/65.

bereitung wird sich stark einschranken lasscn; dic Flotation 
kanie in Wegfall. Die mechanischcn E n t w a s s e r u n g s -  
v o r r i c h t u n g e n ,  wic Schleudern und Filter, wird man kauni 
noch zu vcrwenden brauchen, weil die feinstkornfreie Fein
kohle und dic grobkórnigen Schlamme, in besonderen 
Siimpfen fiir sich getrennt, geniigend weit hcrabgetrocknet 
werden kónnen und ein gróBerer Antcil der Feinkohle ais 
bisher vóllig trocken gewonncn wiirde. In je gróBerem 
Utnfang Feinstkorn trocken aufbereitet wird, um so ein- 
facher und besser gestaltet sich auch die W a s c h w a s s e r -  
k l a rung.  SchlieBlich laBt sich die F e i n k o r n a u f b e r e i 
t u n g  dadurch wirtschaftlicher gestalten, dali man bei 
aufbcreitetem Staub auf der Setzmaschine weniger weit 
auszuwaschen braucht.

Dic Aufbereitung des Staubes wiirde sich in einer er- 
heblichen s t o f f l i c h e n  V e r b c s s e r u n g  der gesamten 
Feinkohle auswirken mit Bezug auf den Wasser-, Aschen- 
und Schwefelgehalt. Durch Fusitcntziehung werden sich 
dic gut verkokbaren vitritischen Anteile anreichern, so daB 
das Back- und Schme!zvcrtnógen eine merkliche Vcr- 
besserung erfahren. Die Erhóhung der fliichtigen Bestand- 
teile wird beim Verkokcn das Ausbringen an Kohlenwert- 
stoffen steigern.

In erster Linie wird ja  die Kohlenstaubaufbereitung 
fiir Kokskohlen eine Rolle spielen. Die K o k s k o h l e n -  
g r u n d l a g e  wiirde hierdurch eine nicht unwesentliche 
E r w e i t e r u n g  erfahren, namentlich wenn man bedenkt, 
dal) bei kiinftig immer aschenreicherem Rohfeinstkorn 
bald kaum noch Rohstaub in unaufbereiteter Form der 
Kokskohlc zugesetzt werden kann. In vielen Fallen ist 
das Verfahren zu begriiBen, weil es eine b e s s e r e  Be- 
s c h a f f e n h c i t  d e r  K o k s k o h l e  gewahrleistet, ohne dic 
Flotation heranziehen zu mussen.

Fiir die S c h w e l u n g  konuncn bekanntlich vor allem dic 
obcrschlesischen Staubkohlcn in Bctracht, deren aschcn- 
reiches Feinstkorn unbedingt vorher einer weitgehenden 
Aufbereitung bedarf.

H y d r i c r k o h l e n  vcrlangcn besonders geringe Aschen- 
gelialte von beispielsweise weniger ais 4 o/o, so dali der 
Staub keinesfalls zugemischt werden kann. Da sich fiir die 
rlydrierung nur bestimmte Flózkohlen eignen, erscheint 
deren restloser Einsatz fiir diesen Verwendungszweck 
geboten und daher ein wirksames Staubaufbereitungs- 
verfahren erwiinscht, das auBcr Minerał- und Berge- 
bestandteilen auch Fusit weitgehend abscheidet.

Fiir B r i k e t t i e r k o h l e n  ware ein solches Verfahren 
gleichfalls zweckmaBig, da manche Magerfeinkohleii in 
ihrem feineren Korn einer Entaschung bediirfen, woftir 
der trockene Weg am einfachsten und giinstigsten ware.

Verfahren der elektrostatischen 
Kohlenstaubaufbereitung.

Nachdem in den letzten Jaliren der Lurgi Apparatebau 
GmbH. in Frankfurt die technische Lósung der elektro
statischen Aufbereitung fiir manche Erze und Nichterze 
gelungen war, setzte sich im Herbst 1939 der Verein fiir die 
bergbaulichen Interessen mit dieser Gesellschaft zwecks 
einer Gemeinschaftsarbeit in Verbindung, um die An- 
wendbarkeit dieses Vcrfahrens fiir Kohlenstaub zu priifen.
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Dabei war zunachst nur au die Pyritabscheidung gedaeht. 
Jedoch zeigte sich schon bei den ersten Versuchen der viei 
weitergehende Trennungscrfolg im Hinblick auf eine wirk- 
same Entaschung iiberhaupt.

Hinsichtiich der V e r f a h r e n s t e c h n i k  bei der elcktro- 
statischen Kohlenstaubaufbereitung sei nur kurz das Wich- 
tigste wiedergegeben und im iibrigen auf eine friihere Ver- 
óffentlichung yerwiesen1.

40000 V nach zeitlichem Veriauf und W elligkeit weit- 
gehend geregelt werden. Das eiektrische Aggregat wird mit 
Kabel an den Elektroscheider angeschlossen, fiir den ver- 
schiedene Bauarten, wie Prallscheider, Drehrohrscheider, 
Schlitzscheider und Walzenscheider, entwickelt worden 
sind. Die Aufbereitungsversuche fiir Kohlenstaub wurden 
mit einem gerade verfiigbaren Schlitzscheider durchgeftihrt, 
der allerdings hóhere Staubempfindlichkeit, gróBeren 
Platzbedarf und geringeren Durchsatz von nur einigen 
100 kg/h aufweist ais der Walzenscheider. Nach Abb. 2 
wird beim S c h l i t z s c h e i d e r  das Scheidegut iiber eine 
schrage, geerdete Rutschflache befórdert, iiber der isoliert 
die besonders ausgebildete, mit S-formigen Fangraumen 
versehene Hochspannungselektrode aufgehangt ist. Die 
besser aufladungsfahigen aschenreichen Bestandteile 
werden angezogen und gelangen in diese Fangraume, aus 
denen sie vom vitritreichen Out getrennt ausgetragen 
werden, das unmittelbar auf der Rutsche abgleitet.

Abb. 1. Hochspannungserzeugungsanlage.

Hochgespannte Elektrizitat lafit sich zur Trennung von 
Mineralgemengen ausmitzen, wenn die Oemengteile unter- 
schiedliche elektrophysikalische Oberflacheneigenschaften 
aufweisen, wobei Dielektrizitatskonstante, Leitvermógen, 
Aufladungsfahigkeit und noch andere verwickelte, zum Teil 
ungeklarte Zusammenhange von Bedeutung sind. Bei 
Steinkohlenstaub liegcn die Verhaltnisse so, daB die ver- 
unreinigenden Mineralbestandteile, wie Tonschiefer, Brand- 
schieter, Kalkspat, Eisenspat, Schwefelkies, wolil infolge 
ihres Eisengehaltes ebenso wie der mineralimpragnierte 
Fusit sich beim Durchgang durch das eiektrische Feld 
starker aufladen uńd in Richtung auf die Elektrode ab- 
gelenkt werden, wahrend die yitritreiche aschenarme Kohle 
unbehindert hindurchgeht.

Mit einer in Abb. 1 dargestellten Hochspannungs
erzeugungsanlage von kleinem Ausmafl wird hoch- 
gespannter Wechsel- oder Drehstrom unter Benutzung 
eines mechanischen Oleichrichters gleichgerichtet. Die 
Spannung kann in ihrer H5he etwa zwisehen 15000 bis

Abb. 3. Trennungsverfahren beim Walzenscheider.

Das Trennungsverfahren beim W a l z e n s c h e i d e r  ist 
aus Abb. 3 ersichtlich. Die Verweilzeit im elektrostatischen 
Feld ist hier kiirzer. Der geerdeten Zuteilerwalze E gegen- 
tiber befindet sich die ebenfalls ais bewegliche Walze aus
gebildete Elektrode H, statt dereń auch eine zweckmaBig 
gestaltete Fang-Elektrode gewiihlt werden kann. Die Riick- 
stande passieren inehrere derartige untereinander an-

geordnete Stufen, wie aus 
der Ansicht des Walzen- 
scheiders in Abb. 4 hervor- 
geht. Mit dem Walzenschei- 
der wird sich voraussichtlich 
eine Kornung von 0,05 bis
2,0 mm yerarbeiten lassen bei 
einer Stundenleistung von 1,5 
bis 2 t.

Abb. 2. Ansicht des Schlitzscheiders.
1 R u d e r ,  H. B .: Neazeitliche Elektroscheider. Met. u. Erz 37 (1940) 

S. 363.
Abb. 4. Ansicht 

des Walzenscheiders.

Fiir die elektrostatische 
Aufbereitung erweist sich 
ein gewisser K S r n u n g s -  
b e r e i c h  ais am geeignet- 
sten. Nach oben liegt die 
Grenze mit 1 — 2 mm hóher 
ais bisher beim Staubkorn. 
Man wird also je  nach den 
Verhaltnissen ziemlich grob 
yorsichten, was man im Falle 
aschenarmer Staube schon 
heute bisweilen tut, um 
móglichst viel Trockenstaub 
der Kokskohle zusetzen zu 
kónnen. Nach unten ist die 
Abscheidung des allerf einsten
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Korns etwa unter 50—75 Mikron ^10000—6400 Maschen 
je cm2) erforderlich, weil diese Anteile sonst die Trennung 
beeintrachtigen. Es ergibt sich also die Notwendigkeit einer 
zusatzlichen Feinstsichtung. Auf einigen Zechen ist eine 
solche auch jetzt schon gebrauchlich, uin blasfertigen 
Staub ohne vorheriges Vermahlen vom Sichterstaub ab- 
ziehen zu kónnen. Das Schaltungsschema fur eine derartige 
Sichtung ist aus Abb. 5 ersichtlich. Die entstaubte Roh- 
feinkohle ( l a )  vereinigt sich mit dem Vibratoriiberlauf 
(lb) ais Aufgabegut der Feinkornsetzmaschine. Nach der 
Zahlentafel 1 ist die Kornzusammensetzung beider Proben 
ubereinstimmend. Die Stiiube vom Jalousiesichter 2a und 
Zyklon 2b bilden die Aufgabe zum Pfeiffer-Sichter ais 
Mischgut, das infolge der groben Vorsichtung noch recht 
viel Uberkorn fuhrt. Dies wirkt sich bei dem ais Vibrator- 
Durchlauf gewonnenen Orobstaub 3 noch starker aus, weil 
ais Vibratorbespannung ein Spaltsieb dient, jedoch wird 
im Pfeiffer-Sichter ein auBerst feinstkornarmer Grobstaub 
erzielt (3»/o unter 0,09 mm). Der Feinstaub 4a ist in 
diesein Falle noch nicht brennfertig, weshalb er nach- 
vermahlen werden muB (4b). Das Beispiel zeigt, wie 
heute schon betriebstechnisch ein praktisch feinstkornfreier 
Staub (Probe 3) erzielt werden kann, was auf der be- 
treffenden Schachtanlage ohne vorheriges Trocknen er- 
reicht wird im Gegensatz zu dem Staub vom Vorsichter 
(Probe 2) mit 22«/o Feinstkornanteil unter 0,09 mm.

------------------------------\Umluft
i fiohfeinkoMe 
i
j, Jslousie-^sicfittr 

k VentitgttSr

Entstaubte ftohfeinkehte 
zur Feinkornsetzmaschine

Abb. 5. Schaltungsschema fur Grob- und Feinstsichtung.

Za h l e n t a f e l  1. Kornzusammensetzung von Erzeugnissen 
der Entstaubungseinrichtungen auf Zeche 12.

Probe-Nr. . . . 1 a ib 2 (a +  b) 3 4a 4 b
Entstaubte Misch-

Kom Rohfeinkohle staub vom O rob Feinst- Brenn-
vom vom Jalousie- staub staub staub

mm Sichter V ibrator sichter

iiber 0,5 95,0 96,0 31 57 — —
0,5-0,3 1,5 1,5 10 19 12 1
0,3-0,09 2,5 2,0 37 21 44 15

unter 0,09 0,5 0,5 22 3 44 84

um besonders a s c h e n a r m e  E r z e u g n i s s e  (Edelkohle) zu 
erlangen, wie fu r die Abgange, aus denen noch r e i n e  
B erge bzw. an S c h w e f e l k i e s  angereicherte Er
zeugnisse abgestoBen werden kdnnen. Meist w ird jedoch 
die Durchfiihrung der Zweiproduktentrennung fiir die 
Kohlenstaubaufbereitung geniigen, weil auf den Zechen 
auch stets Bedarf an Kesselkohle besteht. SchlieBIich sei 
an die Móglichkeit der Staubvergasung fur solche Abfall- 
erzeugnisse erinnert'.

Rohfein-
ko/i/e

Yorsichtung

Feinberge

Staub Thern. Trccknung

I

Niederschlag-

Feinstsichtung

staub 
Fe/n -

Setzarbeit
J

i  - i Elektrcscheider

staub
Ab

gange
Feinmittetgut.

zum 
"Ktsselhaus

In der Regel wird jedoch vor der Feinstsichtung 
t he r mi s c h  g e t r o c k n e t  werden miissen. Dies ist vor 
allem auch deshalb erforderlich, weil das Aufgabegut fiir 
die elektrostatische Aufbereitung hochstens 1 —1,5 o/o 
Wassergehalt aufweisen darf. Man wird daher zweckmaBig 
die thermische Trocknung vor die Feinstsichtung legen, 
wie es auf manchen Brikettierkohlenwaschen geschieht, 
die aus der thermisch getrockneten Brikettierkohle Brenn- 
staub absichten. Fiir die thermische Trocknung des Kohlen- 
staubes kommen sowohl Feuergastrocknungsanlagen ais 
auch solche mit Beheizung durch iibcrhitzten Dampf in 
Betracht. Weiter warc es denkbar, die Feinstsichtung mit 
der Trocknung derart zu verbindcn, daB der Sichter mit 
HeiBluft arbeitet. Die endgiiltige Gestaltung wird von der 
Bewahrung in den ersten Versuchsanlagen abhangen, so 
daB es noch nicht an der Zeit ist, hierauf naher einzugehen.

Die e l e k t r o s t a t i s c h e  S c h e i d u n g  selbst vollzieht 
sich zunachst ais Zweiproduktentrennung. Die Herstellung 
mehrerer Erzeugnisse erfordert eine s t u f e n w e i s e  Be- 
h a n d l u n g ,  die ebenso fiir die Kohle durchfiihrbar ist,

—  >■zurKckerci
gctv. Feinkchte * aufbereiteter Staub

Abb. 6. Verfahrenstammbaum der elektrischen Kohlenstaub
aufbereitung.

Insgesamt ergibt sich bei Einschaltung der elektro- 
statischen Kohlenstaubaufbereitung der durch Abb. 6 ge- 
kennzeichnete V e r f a h r e n s t a m m b a u m .  Nach erfolgter 
Grobsichtung bei beliebiger Kornscheide etwa zwischen 
0,5 und 1,5 mm geht die Verarbeitung der entstaubten Roh- 
feinkohle wie bisher vor sich. Der Sichterstaub wird 
thermisch getrocknet, wobei aus den Abgasen ein N i e d e r -  
s c h l a g s s t a u b  anfallt. lin Feinstsichter erfolgt die Zer- 
legung des Trockenstaubes etwa bei der Kornscheide 
0,075 mm (6400 Maschen cm2) in Grobstaub und F e i n 
s tau b . Ersterer gelangt im elektrostatischen Scheider zur 
Verarbeitung, wobei nur a u f b e r e i t e t e  Koh l e  und A b 
g a n g e  anfallen sollen. Niederschlagsstaub, Feinstaub und 
Abgange gelangen zusammen mit dcm Feinmittelgut von 
der Setzwasche in das Kesselhaus, wahrend die aufbereitete 
Staubkohle mit der gewaschenen Feinkohle vereinigt wird. 
Die anteiligen Mengen der beiden feinstkórnigen Staub- 
sorten sind im Verhaltnis zur Gesamtfeinkohle so gering, 
daB sie trotz hóheren Aschengehaltes meist auch mit der 
aufbereiteten Staubkohle wieder vermischt werden konnten, 
was unter Umstanden erwiinscht sein kann, um ihren hohen 
Fusitgehalt ais inertes Gut bei der Verkokung nutzbar 
zu machen. Trotz dieser Zuinischung und weniger scharfen 
Auswaschens auf der Feinkornsetzmaschine wird man ins
gesamt bei dieser Verfahrensweise doch noch ein hoheres 
Ausbringen an Gesamtfeinkohle bei verbessertem Aschen- 
gehalt erzielen kónnen.

Versuche zur elektrostatischen Kohlenstaubaufbereitung 
wurden nun mit zahlreichen Stauben zunachst mit 50-kg- 
Mengen auf dem Versuchsstand der Lurgi in Frankfurt 
durchgefuhrt, in einigen Fallen aber auch in durchgehendem 
Betrieb unter Verarbeitung von 1 bis 2 t  in einer Versuchs- 
anlage, die dank Entgegenkommens der Verwaltung in der 
Wasche von Schacht 3 der Gewerkschaft Augustę Victoria 
errichtet werden konnte. Dort werden im AnschluB an eine 
Vibrationssichteranlage Grob- und Feinstaub getrennt 
niedergeschlagen, und man hoffte, den durch Oberschaufeln 
iiber die Heizungsrohre getrockneten Grobstaub ohne 
weitere Feinstkornentziehung verarbeiten zu kónnen. Dies 
erwies sich jedoch wegen noch zu hohen Feinstkornanteils 
im Grobstaub ais irrig. Deshalb stellte man bei GroBver- 
suchen mit inehreren Stauben einen Versuchskontakttrock- 
ner der Firma Haas mit Rostfeuerung fiir Koksbeheizung 
auBerhalb der Wasche auf, worauf die getrockneten Sichter- 
staube auf einem Rekord-Vibrator aus der Versuchsanstalt 
des Bergbau-Vereins abgesiebt wurden. Dieser w ar zur 
Erzielung ausreichender Durchsatzleistungen jedoch nicht 
mit einem Feinstgewebe, sondern mit 0,2-mm-Maschen- 
gewebe bespannt, so daB bei diesen Betriebsversuchen viel 
zu viel Unterkorn abgeschieden wurde, das zu groBem Teil 
noch vom elektrostatischen Scheider hatte verarbeitet

i O u m z , W : Stand und Entwicklungsaussichten der V ergasung von 
Stcinkohlen. (Vortrag:sveranstaltung: der Hauptausschusse fiir Forschungs- 
wesen des Bergbau -Yereins in Essen am 30. O ktober 1940. S. 157.)
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werden kónnen. Auch in der Frankfurter Versuchsanstalt 
erfolgte die Feinstkornabsiebung zu grob.

Da der fiir die Versuche auf Augustę Victoria zur Ver- 
fiigung gestcllte Schlitzscheider leistungstnaBig nicht 
geniigte, im ubrigen aber die Versuche hinslehtlich des 
Aufbereitungserfolges zufriedenstellend verlaufen sind, ist 
eine Fortsetzung der Versuche in gróficrem Mafistab und 
im Dauerbetrieb in Aussicht genommen. Diese zweite Ver- 
suchsanlage soli in dieseni Friihjahr auf Zeche Osterfeld 
in Betrieb kommen. Sie wird mit thermischer Trocknung, 
Feinstsichter und einem Walzenscheider ausgestattet sein, 
dessen Leistung imtnerhin der einer^einzelnen Flotations- 
zelle entspricht. Hier soli dann im Dauerbetrieb das elektro- 
statische Kohlenstaubaufbereitungsverfahren seine tech- 
nische Bewahrung erweisen. Ober die Betriebsergebnisse 
dieser technischen Versuchsanlage wird demnachst in dieser 
Zcitschrift besonders berichtet werden.

Ergebnisse der Aufbereitungsversuchc 
mit Kokskohlenstauben.

Versuche nach dem elektrostatischen Aufbereitungs- 
verfahren wurden in Frankfurt bisher mit 20 verschicdenen 
Kohlenstiiuben ausgefiihrt; weitere sind im Oange. Die 
Staube der einzelnen Zechen sind mit Nummern bezeichnet, 
im allgenieinen geordnet nach dcm Ansteigen der fliichtigen 
Bestandteile der Reinkohle der aufbereiteten aschenarmen 
Kohlen.

Nr. 1 behandclt eine gasarme Fettkohle des Aachener 
Bezirks mit 19,5°/o fliichtigen Bestandteilen. Die Nr. 2—5 
betreffen mit 22,3, 24,6, 25,5 und 27,5 o/o fliichtigen 
Bestandteilen Ruhrfettkohlen. In den Fallen Nr. 6 —14 
handelt es sich mit Ausnahme von Nr. 13 um Staube von 
Ruhrkohlen aus dem óstlichen Teil des Ruhrgebiets mit 
Oaskohlencharakter bei einem Gehalt an fliichtigen Bestand
teilen zwischen 28,4 und 30,7o/o, obwohl auf den be- 
treffenden Schachtanlagen im stratigraphischen Sinne iiber- 
wiegend Fettkohlenflóze gebaut werden. Bei Nr. 13 liegt 
der Kohlenstaub einer ausgesprochenen Gaskohlenzechc 
des nórdlichen Ruhrbezirks mit 32o/o fliichtigcn Bestand
teilen vor. Die Probeii’1 —14 stellen durchweg verkokbare 
Kohlen dar im Gegensatz zu den folgenden Gasflamm- 
kohlen, von denen Nr. 15—17 aus dem Ruhrgebiet eher 
fiir die Hydrierung, Nr. 18 und 19 aus Oberschlesien z. B. 
fiir die Schwelung in Betracht kommen. Die drei Ruhr- 
flammkohlen fiihren 36—3S"/o fluchtige Bestandteile, die 
beiden oberschlesischen Kohlenstaube sogar schon 40o/o. 
SchlieBlich liegt in Nr. 20 noch der Staub eines Ruhrkohlen- 
anthrazits mit 8 —9°/o fliichtigen Bestandteilen vor.

Versuche in grólkrem  MaBstab in der auf der Zeche 
Augustę Victoria 3 errichteten Versuchsanlage wurden in 
vier Fallen mit den Stauben Nr. 3, 11, 12 und 13 vor- 
genominen, wofiir besondere Griinde sprachen. In allen 
Fallen handelte es sich um Kokskohlen, deren Aschengehalt 
durch Staubaufbereitung móglichst gesenkt werden solite 
bzw. bei deren zusatzlicher Veredelung bessere Kokserlóse 
zu erwarten waren. Bei Nr. 3 lag ein besonders aschen- 
reicher Fettkohlenstaub mit etwa 20o/o Asche vor. Bei Nr. 11 
konnte das Verfahren fiir einen grobkórnigeren Gaskohlen- 
staub erprobt werden, weil in der betreffenden Wasche bei 
etwa 1,5 mm abgesichtet wurde. Die Probe Nr. 12 bestand 
aus einęm besonders unterkornfreien Staub, der sich ohne 
zusatzliche Feinstsichtung verarbeiten lieB, weil diese 
gemiiB dem Schema in Abb. 5 schon auf der betreffenden 
Schachtanlage erfolgt war. Bei Nr. 13 solite ein etwas 
gasreicherer Staub im groBen auf sein Verhalten unter- 
sucht werden.

Im einzelnen wird nun an Hand der in mehreren 
Zahlentafeln zusammengestellten Versuchsergebnisse der 
mit dem elektrostatischen Scheider bei den 20 verschiedenen 
Kohlenstiiuben erzielte Aufbereitungserfolg behandelt. In 
der Zahlentafel 2 sind die Ergebnissc nach Ausbringen 
und Aschengehalt niedergelegt, wahrend sich die Zahlen
tafel 3 mit dem vor der elektrostatischen Scheidung ab- 
zutrennenden allerfeinsten Kom befaBt. Der Reinheitsgrad

Z a h l e n t a f e l  2. Aufbereitungserfolg bei der elektro
statischen Kohlenstaubaufbereitung.

Zeche

Nr.

Anfall
Unter-
korn

%

Meiigen- 
ausbringen bei 
der Trennung 

Abg3nge j Kohle
% 1 %

Ge-
samt-
aus-

bringen
%

Aschcngehalte 

Rohstaub; AbgSnge i Kohle

% ! % I %
1 16 25 75 63 12,0 41,0 3,0
2 _ 14 86 — 6,0 39,0 1,5
3a 28 25 75 54 17,0 46,5 6,7
4 26 17 83 61 10,0 35,0 4,0
5 45 20 80 44 13,0 42,0 2,8
6 29 14 86 61 10,0 50,0 3,8
7 30 18 82 58 11,0 37,0 2,6
8 19 15 85 69 10,0 32,5 3,8
9 24 19 81 62 9,5 34,0 2,7

10 25 22 78 58 8,5 33,5 2,5
11 a 26 25 75 56 8,5 24,0 2,2
12a — 30 70 — 12,0 39,5 2,4
13 a — 27 73 — 11,5 42,5 1,9
14 33 35 65 44 14,5 37,0 4,5
15 37 48 52 33 22,5 43,5 3,1
16 21 40 60 47 25,0 45,0 14,6
17 20 46 54 43 29,5 38,0 24,6
18 42 25 75 43 17,0 27,0 6,7
19 33 60 40 26 27,0 36,0 21,0
20 — 10 90 — 12,0 31,5 10,4

Z a h l e n t a f e l  3. Grad der Feinstkornausscheidung.

Zeche

Nr.

Ausgesiebtes
Unterkorn

0/0

Enthaltenes
Feinstkorn

0/o

Fusitgehalt 
in Feinstkorn 

O/o

3a 28 15,0 22
4 26 26,0 17
5 45 34,0 25
6 29 20,5 15
7 30 20,5 15
8 19 17,0 20
9 24 22,0 12

10 25 11,0 28
H a 26 16,0 33
12a — 7,0 7
14 33 19,0 25
15 37 26,0 25
16 21 17,5 33
17 20 18,0 20
18 42 24,0 20
19 33 30,0 18

Z a h l e n t a f e l  4. Priifung des Reinheitsgrades von Aufgabe- 
gut und Aufbereitungserzeugnissen.

Zeche
Anteile leichter ais 1,5 Aschengchalle der 

stufen leichter
Dichte- 

als 1,5
Aufgabe Kohle Abgange Aufgabe Kohle Abgange

Nr. % % % % % %
1 89,5 98,0 37,5 3,8 1,70 7,3
2 93,0 100,0 39,0 1,4 1,15 5,4
3a 83,0 96,0 40,0 3,4 2,50 6,9
3b 76,0 97,0 47,0 5,1 2,40 6,7
4 89,5 97,0 50,0 3,0 1,60 6,1
5 84,0 98,0 47,0 3,5 1,40 4,9
6 88,0 95,5 33,0 2,3 1,70 5,6
7 86,5 98,2 41,0 2,8 1,80 7,6
8 92,0 98,5 47,2 2,3 1,90 5,9
9 90,0 99,0 61,4 2,5 1,50 5,0

10 89,0 99,0 60,0 2,2 1,40 4,3
l l a 90,0 99,0 71,0 2,0 1,50 3,6
11 b 91,0 97,0 59,5 1,6 1,30 4,4
12a 88,0 99,5 41,0 3,0 2,00 6,4
12b 83,0 98,5 55,0 3,1 1,80 5,6
12c 84,0 95,0 71,0 2,9 2,20 4,3
13 a 86,0 100,0 30,0 2,3 1,60 7,7
13b 80,0 95,0 33,0 3,2 2,60 7,4
14 83,0 97,5 56,0 4,0 2,80 6,4
15 70,0 97,5 53,0 4,5 2,60 3,7
16 64,5 81,0 39,0 3,9 2,80 7,2
17 60,0 73,5 48,5 5,9 4,80 7,1
18 81,0 92,5 56,5 3,4 2,60 4,6
19 61,0 81,0 58,0 9,5 5,30 7,4
20 86,5 87,0 46,5 3,4 3,00 3,4
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der Erzeugnisse wurde durch Abschwinimen bei s —1,5 
gepriift unter Feststellung der Ascliengehalte der spezifisch 
Icichten Dichtestufen. Die Ergebnisse dieser S.S.-Analysen 
finden sich in der Zahlentafel 4. Die Auswirkung der 
elektrostatischen Kohlenstaubaufbereitung auf denSchwefel- 
gelialt ergibt sieli aus der Zahlentafel 5. In der Zahlentafel 6 
wird die Veranderung der kohlenpetrographischen Gęfuge- 
zusimmensetzung verfolgt, woraus sich wichtige Scliliisse 
in bezug auf dic Verwertbarkeit ableitcn lassen, die nach 
der Seite der Verkokbarkeit hin noch naher in der Zahlen
tafel 7 untersucht werden.

Za h l e n t a f e l  5. Auswirkung der elektrostatischen 
Kohlenstaubaufbereitung auf den Schwefelgchalt.

Zeche

Nr.

Oehalic an Oesamtschwcfel 
Aufgabe 1 Kolile Abgange

% i % 1 ■>/»

Gelialtc
Aufgabe

%

an Pyriisehwefel 
Kolile | AbgSngc

%  1 %

2 1,65 0,95 6,55 0,65 0,05 4,95
3 1,00 0,90 1,10 0,35 0,15 0,60
4 1,35 1,10 2,20 0,30 0,15 1,40
5 1,00 1,00 1,15 0,15 0,05 0,45
6 1,20 1,05 2,05 0,40 — —
7 2,10 1,30 4,00 0,90 0,30 3,50
8 2,20 1,60 5,30 — — —
9 2,55 1,25 5,10 1,70 0,75 4,45

10 1,20 1,05 2,10 0,30 0,15 1,05
11 1,10 0,90 1,25 0,25 0,10 0,40
12 1,75 1,50 2,40 0,80 0,20 1,40
13 2,15 1,10 6,30 1,05 0,15 5,00
14 1,80 1,45 2,35 0,55 0,20 1,10
15 2,45 0,80 4,50 1,70 0,10 3,60
16 2,45 1,65 3,75 1,45 —
17 3,00 2,61 3,90 — — —
18 1,20 0,90 2.65 0,75 — —

19 1,30 0,80 1,60 0,95 0,40 1,15
20 1,10 1,45 2,05 0,40 0,25 0,90

Im Falle Nr. 1 der Aachener Staubkohle betragt das 
Mengenausbringen zwar 75«/o der Aufgabe, aber nur 63 o/o 
des Rohstaubes in Anbetracht der Unterkornabscheidung 
von 16o/o bei 0,09 inni. lin Aschengehalt tritt eine Ver- 
minderung von 12 auf nur 3o/0 ein, wahrend die Abgange 
im Aschengehalt auf 41 o/o steigen. Diese weisen daher noch 
einen Felilaustrag —1,5 in Hohe von 37,5 o/o auf, wahrend 
der Reinhcitsgrad —1,5 der aufbereiteten Kohle 9So/0 be
tragt. Die Dichtestufen — 1,5 sind bei den Erzeugnisseu 
freilich nicht ais ganz gleichwertig zu betrachten, wie ihre 
Ascliengehalte von 1,7o/o bei der Kohle und 7,3o/o bei den 
Abgangen zeigen, so daB die Kohlenverluste in den letzt- 
genannten entsprechend zu werten sind. Bei der mikro- 
skopischen Untersuchung sind in den Abgangen auch nur 
29»/o Kohlenbestandteile zu ermitteln, wahrend 30 o/o auf 
Brandschiefer und 41 o/0 auf reine Berge (Tonschiefer und 
etwas Kalkspat) entfallen. GemaB Zahlentafel 6 ist durch 
die Aufbereitung durch Erhóhung des Vitrit-CIaritgehaltes 
von 68 auf 87 o/0 eine merkliche Verbesserung im kohlen
petrographischen Gefiige eingetreten. Dies wirkt sich jedoch 
bei der gasarinen Fettkohle auf fliichtige Bestandteile und 
Backvermogen kaum aus.

Probe Nr.2 ist ein reiner, ziemlich grob abgesichteter 
Fettkohlenstaub, bei dem etwa 20 o/o Unterkorn anzunehmen 
sind. Das Ausbringen des Trennungsvorganges betragt bei 
diesem mit 6o/0 schon recht aschenarmen Staub sogar S6o/0 
unter Verminderung des Aschengehaltes in der aufbereiteten 
Kohle auf 1,5o/o und Steigerung auf 39 o/o in den Abgangen. 
Reinheitsgrad der Kohle \  _i„ , = /  100 o/o
Fehlaustrage der Abgange ) ' l 39°/o mit
wiederum merklidi unterschiedlichen Aschengehalten der 
Schwimmstufen (1,15 und 5 ,4o/0), bedingt durch bei s- 1,5 
bei den Abgangen mit aufschwimmenden Fusit und Brand- 
schiefer. Bei dem holien Reinheitsgrad der aufbereiteten 
Kohle mit 94o/0 Vitrit-Clarit sind etwas hohere Verluste 
(30 o/o) an diesen Gefugebestandteilen in den Abgangen 
nicht zu vermeiden. Die Abb. 7 a und b steilen die hohe 
Vitritanreicherung der aufbereiteten Kohle und die un- 
reinen Abgange mit Brandschiefer, Sandschiefer, kiesdurch-

setztem Fusit einander gegeniiber. Verbesserungen in der 
Verkokungsfahigkeit treten bei dem schon an sich aschen- 
armen Staub kaum in Erscheinung.

Zahlentafe l  6. Kohlenpetrographische Gefiigezusanimen- 
setzung.

Zeche
Erzeugnis

Vitrit Durit Fusit Brand- Berge
+  Clarit schiefer

Nr. % % %

1 Aufgabe 6S 6 5 12 9
Kohle 87 4 4 3 2
Abgange 20 3 6 30 41

2 Aufgabe 86 1 4 4 5 *
Kohle 94 0,5 3 2 0,5
Abgange 30 2 13 14 41

3 Rohstaub 55 10 16 7 12
Kolile 77 11 6 3 3
Abgange 26 4 9 13 48

4 Rohstaub 73 4 10 7 6
Kohle 86 4 5 3,5 1,5
Abgange 36 6 12 15 31

5 Rohstaub 67 5 16 5 7
Kohle §9 4 4 2 1
Abgange 31 3 8 17 41

6 Rohstaub 60 5 23 5 7
Koh'e 86 5 4 3 2
Abgange 21 4 12 15 48

7 Rohstauh 75 2 11 5 7
Kohle 88 4 4,5 3 0,5
Abgange 31 2,5 10,5 21 35

8 Rohstaub 77 1 11 4 7
Kohle 91 — 5 3 1
Abgange 39 1,5 16 10 33,5

9 Rohstaub 84 2 5 4 5
Kohle 94 1 3 1 1
Abgange 45,5 2 11 17 24,5

10 Rohstaub 60 5 25 4 6
Kohle 88 4 6 1 1
Ahgange 43 6 10 15 26

11 Rohstaub 59 2 30 3 6
Kohle 88 5 5 1 1
Abgange 50 3 17 11 19

12 Rohstaub 78 8 4 3 7
Kohle 88 5 5 1 1
Abgange 28 3 12 12 45

13 Aufgabe 86 1 4 4 5
Kohle 93,5 1 3 2 0,5
Abgange 30 2 13 14 41

14 Rohstaub 61 3 21 6 9
Kohle 85 5 5 3 2
Abgange 39 4 7 18 32

15 Rohstaub 72 1 9 4 14
Kohle 89 3 4 2 2
Abgange 43 2 9 12 34

16 Rohstaub 60 — 13 5 22
Kohle 75 — 7 3 15
Abgange 36 — 13 11,5 39,5

17 Rohstaub 57 1 9 8 25
Kohle 67 1 5,5 6 20,5
Abgange 45 6 10 39

18 Rohstaub 63 9 17,5 3 7,5
Kohle 73 10 11,5 2 3,5
Abgange 34 11 •21 10 24

19 Rohstaub 63 8 10 5 14
Kohle 70 9 10 1 10
Abgange 45 10 12 5 28

20 Rohstaub 76 5 11 8
Kohle 82 5 6 7
Abgange 43 9 16 ■32

In der Schwefelfuhrung wirkt sich die weitgehende 
Veredelung stark aus. Da etwa 1 o/o organischer Schwefel 
ist, kann der Schwefelgehalt des Aufgabegutes von 1,65o., 
praktisch kaum unter 1 o/0 sinken. Der Pyritschwefel ist 
aber fast restlos ausgeschieden und in den Abgangen bis
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auf 5 o,o stark angereichert worden. Durch weitere Ein- 
engung in einer zweiten Behandlungsstufe konnte sogar 
eine ' Anreicherung auf lS,6 o/0 Pyritschwefel erreicht 
werden, wodurch aus dem Kohlenstaub ein Vorerzeugnis 
entstanden ist,. das sich zur W eiterverarbeitung auf Kies- 
konzentrat nach anderen Verfahren eignet.

Z a h i e n t a f e i  7. Fliichtige Bestandteile der Trockenkohle 
und Backfahigkeitsziffern.

Zecbe

Nr.

Fluchlijje Bestandteile 
bezogen atif Trockenkohle 

Aufęabe Kohle
% %

Backfiihigkeit 

Aufgabe Kohle

1 18,6 18,9 7,6 8,5
2 20,8 22,0 7.0 9,0
3 20,4 23,2 7,7 12,0
4 23,4 24,5 11,4 15,1
5 23,1 26,7 8,5 9,9
6 25,7 27,7 12,6 11,0
7 25,3 26,3 9,9 12,0
8 21,3 27,3 7,6 10,1
9 26,0 27,7 9,2 12,0

10 24,2 27,6 12,3 13,6
U 25,3 28,1 10,7 13,3
12 26,6 29,3 13,5 15.0
13 28,2 31,5 5,8 12,5
14 26,8 29,3 11,4 10,0
15 28,2 35.1 0 ,0 1,0
16 28,8 32,3 0 ,0 1,2
17 24,8 27,0 0 ,0 0 ,0
18 33,2 34,1 0 ,0 0 ,0
19 31.7 33,8 0 ,0 0 ,0

Bei Nr. 3 ist mit 28 »,o wesentlich mehr Unterkorn vor 
iler elektrostatischen Scheidung abgezogen worden, ais mit 
15 «/o Feinstkorn unter 0,09 mm im Rohstaub enthalten ist. 
Bei entsprechender Absiębung ist ein fusitreicher Feinstaub 
zu erwarten. Infolge der starken Vorabsiebung ermafiigt 
sich das Gesamtausbringen von 75o/o bei der Scheidung auf 
54®/o. Von 17 o/o im Rohstaub wird der Aschengehalt etwa 
auf 7 »ji in der aufbereiteten Kohle ermafligt und auf 47 0/0 

in den Abgangen erhóht. Der Reinheitsgrad betragt nur 
96 leichter ais 1,5 hei 2,5 0/0 Aschengehalt der Schwimm- 
stufe, was auf den hóheren Duritgehalt dieses Kohlen- 
staubes mit mehr sekundar-syngenetischer Asche zuriick- 
zufiihren ist. Die Fehlaustrage der Abgange, bezogen auf 
1,5, machen 40 0.0 aus in Ubereinstimmung mit den mikro- 

skopisch darin festgestellten 40 ó/o Kohlenbcstandteilen. 
wovon ein Drittel Fusit und Durit darstellt, die den Aschen
gehalt dieser Schwimmstufe auf 7 o/0 heraufsetzen. In den 
Abb. Sa und b fallen das mehr struierte Oefiige und gróbere 
Koni der Kohle infolge der Mattkohlenbeteiligung auf, in 
den Abgangen die etwas verunreinigte claritische Kohle, 
Brandschiefer und sehr viel Tonschiefer bei Zuriicktrcten 
von Fusit und mineralischen Bergen. Die Steigerung im 
Clehalt an Vitrit Clarit Durit auf fast 90o> in der

aufbereiteten Kohle gegeniiber 65>/o im Rohstaub bringt 
eine Erhóhung der fluchtigen Bestandteile um 3 0/0 und der 
Bąckfahigkeit um 4 Einheiten mit sich, was eine merkliche 
Verbesseiung der Verkokbarkeit bedeutet. Da etwa 0 ,7o/„ 
des Schwefels in organischer Form vorliegen, kann bei 
1 0/0 Gesamtschwefel im Rohstaub keine nennenswerte Ver- 
ringerung erwartet wrerden, zumal noch 0,15 "o Pyrit- 
schwefel in der aufbereiteten Kohle verblieben sind.

Bei Nr. 4 wurden 26 o/o Unterkorn vorher abgeschieden, 
die 170/i) Fusit enthalten. Hierdurch verringert sich das 
Ausbringen des Trennungsvorganges in Hóhe von 83",, 
auf ein Gesamtausbringen von 61 o/0. Gegeniiber 10o/0 Asche 
im Rohstaub weisen die aufbereitcte Kohle 4 0/0 und die 
Abgange 35o/0 Asche auf. Bei der Kohle zeigt sich wieder 
ein hoher Reinheitsgrad von 97 o/0, bei den Abgangen ein 
Fehlaustrag von 50«o (bezogen auf s 1,5). Die Aschen- 
gehalte dieser Schwiinmstufen unterscheiden sich mit 1,6 
und 6,1 0/0 wiederum betrachtlich. Ein Drittel der Kohlen- 
bestandteile der Abgange ist wieder Fusit und Durit 
(zusammen 18°/o), so dali mit 36o/o die Vitrit-Claritverluste 
in den Abgangen ziemlich hoch liegen, was auch in den. 
zugehórigen Mikrobildern 9a und b zum Ausdruck kommt. 
Die Vitrit-CIaritanreicherung auf 86 0/0 in der aufbereiteten 
Kohle befriedigt gegeniiber 73 o/0 im Rohstaub. Wahrend 
die fliichtigcn Bestandteile durch die Aufbereitung kaum 
ansteigen, erhóht sich das Backvermógen um 3,5 Einheiten. 
Bei 1 0/0 organischem Schwefel und dem Verbleib eines 
geringen Anteils Pyritschwefel sinkt der Gesamtschwefel- 
gehalt in der aufbereiteten Kohle nur auf 1,1 0/0.

Der Staub Nr. 5 ist mit 3 4 o/<, besonders feinstkornreich; 
die abgesiebte Unterkornmenge belauft sich sogar auf 
45 0/0, wodurch das Gesamtausbringen an aufbereiteter 
Kohle nur 44o/0 betragt, da das Ausbringen des Trennungs- 
vorganges selbst wieder 80 0/0 erreicht. Hinsichtlich der 
Aschengehalte sind Werte wie bei Verarbeitung des Staubes 
Nr. 1 erzielt worden mit 2,8 o/0 Asche in der aufbereiteten 
Kohle und 42o/o in den Abgangen bei 13 0/0 Aschengehalt 
des Rohstaubes- Der Reinheitsgrad ist mit 98 0/0 Anteil 
leichter ais 1,5 bei 1,4 0/0 Aschengehalt dieser Dichtestufe 
sehr hoch, wahrend die Abgange 47 0/0 Fehlaustrag mit 
Ś.o/o Asche enthalten, was auf entsprechende Betciligung 
von Durit und Fusit mit hóherem gebundenem Aschengehalt 
zuriickzufiihren ist. Die holie Vitrit-CIaritanreicherung von
S9 0/0 in der aufbereiteten Kohle und der vorwiegend tonige 
Charakter der Abgange sind aus den Mikrobildern lOa 
und b einwandfrei zu erkennen. Infolge der etwa wieder 
dem Falle 1 entsprechenden kohlenpetrographischen Ver- 
edelung durch die elektrostatische Aufbereitung sind gleich- 
falls Verbesserungen im Gasgehalt und Backverinógen zu 
verzeichnen. Da dieser Kohlenstaub nur ganz geringftigig 
Pyritschwefel enthalt, aber etwa 0,9 0/0 organischen 
Schwefel, kommt man in der aufbereiteten Kohle nicht 
unter 1 o/» Gesamtschwefel und in den Abgangen nur auf
0,5 <vn Pyritschwefel.

Die Staube Nr. 6 und 7 haben sich 
ebenfalls elektrostatisch gut auf- 
bereiten lassen. Bei beiden sind 50o/o 
mehr Unterkorn vor der Verarbeitung 
abgesiebt worden, ais Feinstkorn im 
Rohstaub yertreten ist (30 gegeniiber 
20 o/o), das 15o'o Fusit fiihrt. Das 
Gesamtausbringen wird dadurch in 
beiden Fallen auf etwa 6 0 0.0 ver- 
ringert gegeniiber einem Ausbringen 
von 80 bis 85 0/0 bei der elektro
statischen Scheidung selbst. Von 10 Oo 
Ausgangsaschengehalt erfolgt bei den 
aufbereiteten Kohlen eine Verbesse- 
rung auf 3,80/0 bei Nr. 6 und 2,6 o> 
bei Nr. 7, wahrend die Abgange auf 
50 bzw. 37 o/o Asche angereichert 
worden sind. Demgemafi ist der 
Reinheitsgrad der Kohle Nr. 7 mit 
98,2''o etwas hóher, der Fehlaustrag

Abb. 7a. Aufbereitete Kohle Abb. 7b. Abgange

aus Staub Nr. 2. 15 . Milar.
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gilt das iibliche. Die Verringerung des Backvermogens bei liaben wic im Falle Nr. 2 mit 8 ,5“/o einen geringen 
der aufbereiteten Kohle Nr. 6 crklart

kornanteil um 5o/0 hóher. Bei diesen
Vcrhaltnissen liegt das Gesaintaus- Abb. 8 a. Aufbereitete Kohle
bringen mit 69o/o fiir Staub Nr.S und aus Staub Nr. 3. 15
62o/o fiir Staub Nr. 0 hoch, wahrend 
der Trennungsvorgang wieder mit 
einem Ausbringen von SO bis 85 o/o
gearbeitet hat. Vou 10 o/o Ausgangs- ' '  C • :
aschengehalt erfolgt bei den auf-
hereiteten Kohlcn eine Verbesserung f
bei Nr. 8 auf 3,8 und bei Nr. 7 auf yśf
2,7"o, ahnlich wie dies ja nach dem / . w
Ausbringen bei Nr. 6 und 7 zutraf. Die ’ j  j  '  '-J-j
Abgange fiihren jedoch nur 33«« (  * j
Asche, sind also nicht scharf aus-
gearbeitet worden, was auch in den J
liohen Fehlaustragen von 47 bzw. 61 o o 
zum Ausdruck kommt, dic 5 —6®/o 
Asche aufweisen. Kohlenpetrographisch 
stimmen hiermit die hohen Vitrit-
verluste von 40 bis 45 o,0 uberein,
wahrend die reineu Bergeantcile sich 
nur auf etwa 30 o/o belaufen und etwa 
ebenso stark Fusit und Brandschiefer 
zusammen beteiligt sind. Mit dem 
liohen Reinheitsgrad der aufbereiteten 
Kohlen von 99 o/o leichter ais 1,5 
stehen ihre hohen Vitrit-Ciaritanreiche- 
rungen auf 90— 95o/0 im Einklang.
Der hohere Aschengehalt dieser Dichte- 
stufe von 1,9o/o beim Staub Nr . S ist 
wegen der hoheren Fusit- und Brand- 
schicferfuhrung ohne weileres erklar- 
lich. Bemerkenswert ist auch hier die
Aufbesserung der aufbereiteten Kohlen 3"—
nach fluchtigen Bestandtcilen und Back- 5 A*' * " « Ę 2 *
vermógen. VerhaltnismaBig gering- y A . ^ y  -
fiigig ist die Erniedrigung desGesaint- $  \ t - .  *
schwefelgehaltes von 2,2 auf 1,6 >■ .> . / / .  V—ł r t  ^ 0 ® 4 .  , '
beim Staub N r.S, der dagegen beim / S ^ V i V ^ V -  ' W
Staub Nr. 9 von 2,55 auf 1,25 >  gan/ v  ^
erheblich gesenkt werden konnie, was \  t  \ »
durch den hohen Pyritschwefelgehalt ' / ' f t  - , U^ '  v  .®  5 S H »  5
bedingt ist. DaB eine weitere Ver-
■ninderung des Pyritschwefels in der Aufbereitete Kohle Abb. lOb. Abgange
aufbereiteten Kohle unter 0,75o> nicht Abb' 1Ua' ĄlltDereltet(- *-°nu _ ' * 8
eingetreten ist, beruht auf teilweise aus Staub Nr. 5. 15 x, lYlilar.

Abb. Sb. Abgange 
Milar.

Abb. 9a. Aufbereitete Kohle
aus Staub Nr. 4. 15 - . Milar

der Abgange Nr. 6 wesentlich geringer (nur 3 3 “,o lcichtei 
ais 1,5). Aus dem kohlenpetrographischen Gefflge cr- 
gibt sich die Begriindung fur den Aschengehalt von
1,7 bis 1,8"o im Gut leichter ais 1,5 der aufbereiteten 
Kohlen durch ihren Durit-, Fusit- und Brandschiefer- 
gehalt und fiir die hoheren Aschengehalte von 6 bis 
7o/o fiir dieselbe Dichtestufe der Abgange, in die 
demnach noch Fusit- und Brandschieferanteile hinein- 
geraten. Der unterschiedliche Reinheitsgrad beider auf
bereiteten Kohlen findet auch kohlenpetrographisch seine 
Erklarung. Hinsichtlich der besseren Verkokungsfiihigkeit

zu feiner Kieseinsprengung. Die Anreicherung des Pyrit
schwefels auf 4,5o/o in den Abgangen regt wie in den 
Fallen Nr. 2 und 7 zu weiterer Nutzbarmacluing an.

Bei den Proben Nr. 10 und 11 handelt es sich um grob 
bei 1,5 111111 abgesichtete Staube, so daB der Feinstkorn- 
anteil nur 10 15 »o ausmacht mit dem liohen Fusitgehalt 
von etwa 30*.#; es wurden aber 25o0 Unterkorn ab- 
gesiebt. Da beim Trenuungsvorgang nur 75—80 0/0 Aus
bringen erzielt wurden, liegt das Gesamtausbringen 
zwischen 55 und 60 0/0. Dic grobkórnigen Sichterstaube
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Ausgangsaschengehalt, so daB mit 2 — 2,5 "/o ausgesprochen 
niedrigc Aschengehalte in den ais Edelkohlen anzusprechen- 
den aufbereiteten Kohlen erreicht worden sind, dereń 
Reinheitsgrad in 99 °,'o Anteil leichter ais 1,5 mit 1,5 o/o 
Asche ersichtlich ist. Der restliche Aschengehalt erkliirf 
sieli aus je 1 Oo Brandschiefer- und Bergeanteil, der 
Aschengehalt der Dichtestufe aus je 5 o/o Durit- und Fusit- 
beteiligung. Die Vitrit-CIaritanreicherung betragt daher nur 
88 °/o. Die Abgange mit 34 bzw. 24 o/o Aschengehalt deuten 
auf betrachtliche Kohlenverluste entsprechend den Fehl- 
austragen leichter ais 1,5 in Holie von 60 o/o beim Staub 
Nr. 10 und sogar 70o/o beim Staub Nr. 11. Genau diese 
Werte ergeben sich in beiden Fallen, wenn man die in den 
Abgangen noch enthalteneii' Kohlengefiigebestandteile Vitrit 

Clarit Durit — Fusit zusammenzieht. Durch die 
noch selir hohen Vitrit-Claritanteile ergibt sich nur ein 
Aschengehalt von etwa 4 o/0 im Schwimmgut —1,5 dieser 
Abgange. Die Abb. U a und b stellen Kohle und Abgange 
des Staubes Nr. 11 einander gegeniiber, wobei 11 b be
sonders die hohen Vitritverluste und die starkę Fusit- 
fiihrung zeigt. Die fliichtigen Bestandteile erhóhen sich 
durch die kohlenpetrographische Veredelung etwa um 3 o/0: 
die Backfahigkeitsziffern der aufbereiteten Kohlen liegen 
mit Werten von 13 bis 14 besonders lioch. Die Oesamt-i 
schwefelgehalte der Rohstaube sind mit nur wenig iiber 
1 o/o schon so niedrig und Pyritschwefel ist so wenig ver- 
treten, daB die aufbereiteten Kohlen nicht unter 0 ,0 -  1 o/o 
Ciesamtschwefel kommen.

Staub Nr. 12 stainmt von der bereits mit Feinstsichtung 
ausgestatteten Schachtanlage, so daB er ohne Unterkorn- 
absiebung verarbeitet wurde. Die enthaltenen 7 o/0 Feinst- 
korn stórten nicht. Da der Aschengehalt durch die clektro- 
statische Aufbereitung von 12 auf 2,5o/0 gesenkt worden 
ist, nimmt das geringerc Ausbringen der Trennung von

70o,o nicht wunder. Die Abgange zeigen 40o/o Asche und
41 o/0 Fehlaustrag mit 6 ,4o/0 Asche, was wieder mit dem. 
Gehalt der Abgange an Kohlengefiigebestandtcilen iiber- 
einstimmt. Aus den Abb. 12a und b ergibt sich die stoff- 
liche Zusammensetzung der Abgange mit verunreinigteu 
Gefiigebestandteilen, impragniertem Fusit, Brand- und Ton-.; 
schiefer in Gegeniiberstellung zur ziemlich stark claritischen 
aufbereiteten . Kohle, die trotz 99o/0 Reinheitsgrad leichter 
ais 1,5 nur 88 o/o Vitrit-Clarit aufweist. Die ubrigen aschen- 
reicheren Gefugebestandteile bedingen auch den Aschen
gehalt von 2 o/o in der Schwimmstufe der aufbereiteten 
Kohle. Die ublichen Auswirkungen auf die Verkokbarkeit 
sind auch hier wieder zu beobachten. Bei den Schwefel- 
gehalten macht sich eine gewisse Unstinmiigkeit geltend. 
Es liegt nicht allzuviel Pyritschwefel, dieser aber docli 
nach dem mikroskopischen Befund ziemlich fein ein- 
gesprengt vor, so daB man in der aufbereiteten Kohle
1,5 o/o Gesamtschwefel feststellte.

Beim Staub Nr. 13 wurde nur das Ausbringen des- 
Trennungsvorganges verfolgt. Infolge der starken Ein- 
engungdes Aschengehaltes von 11 bis 12°/o auf <2o/0 in der 
aufbereiteten Edelkohle liegt es mit 73o/o etwas niedriger 
ais sonst. Die Abgange erreichen etwas mehr ais 40o/o 
Asche. Ilir Fehlaustrag — auf 1,5 Trenndichte bezogen 
ist mit 30o/o bemerkenswert gering, sein Aschengehalt mit 
fast 8»/o recht hocli. DemgemaB machen die Vitritverluste 
nur 25 o/o aus. Fusit und Brandschiefer sind mit je etwa 
15 o/o vertreten. In den restlichen reinen Bergen ist sehr 
viel Schwefelkics enthalten. Dies tritt auch in den Abb. 13a 
und b in Erschcinung. Bei 13a zeigt sich eine ziemliche 
Claritbeteiligung in Form der struierten gróberen Kórner.
Bei dem hohen Reinheitsgrad von 100 o/o leichter ais 1,5
der Edelkohle liegt wiederum eine holie Vitrit-Clarit- 
anreicherung von 93 o/o vor. Der hóhere Aschengehalt der 

Schwimmstufe von 1,6 im Vergleicli 
zu Staub Nr. 2 erklart sich aus den 
unterschiedlichcn Vitrit- und Clarit-
gehalten. Clarit fiihrt namentlich bei 
gasreichen Kohlen etwas mehr feinst- 
verteilte Tonsubstanz. Ais Folgę der 
Vcredelung ergibt sich eine Erhóliung 
der fliichtigen Bestandteile um 3 o/i. 
und des Backvermógens um 6 Ein-
lieiten auf das Doppelte. Wie beim 
Staub Nr. 2 wirkt sich hier dic 
elektrostatische Aufbereitung stark im 
Schwefelgehalt aus. Da 1,1 o/o ais 
organischer Schwefel vorliegen, kommt 
man in der aufbereiteten Kohle nicht 
unter diesen Wert. Immerliin ist der 
Gesamtschwefel des Rohstaubes mit
2,2 o/o in der Edelkohle auf die Halfte 
gesunken. Der Pyritschwefel ist daraus 
praktisch fast vóllig ausgeschieden und 
hat sich in den Abgangen stark an- 
gereichert auf 5 o/o. Durch weitere Ein- 
engung in einer zweiten Behandlungs- 
stufe konnte in diesem Falle auch eine 
Anreicherung auf 19 o/o Pyritschwefel 
erhalten werden, womit ein Ausgangs- 
gut fiir naBmechanische Verarbeitung 
auf Kieskonzentrat vorliegt.

Im Mikrobild 14 ist die Kies- 
anreicherung mit 19o/o S-Gehalt bzw. 
36o/® Schwefelkies wiedergegeben. Der 
Kies tritt teils derb isoliert, teils 
fusitisch verwachsen auf.

Die Probe Nr. 14 stellt den letzten 
Staub verkokbarer Kohlen dar. Durch 
die starkę Unterkornabsiebung (33 o/o) 
im Vergleich zu 19 o/o Feinstkorngehalt 
mit 25 o/o Fusit wird ein niedriges 
Gesamtausbringen von nur 44 Vo er- 
reichi, wozu aber auch das geringerc

Abb. 11 a. Aufbereitete Kohle Abb. 11 b. Abgange
aus Staub Nr. 11. 15 <, Milar.

Abb. !2a. Aufbereitete Kohle Abb. 12 b. Abgange
aus Staub Nr. 12. 25 Milar.
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Ansbringen der Trennung m it nur 65«/o wesentlich beitragt. 
Die Ursache hierfiir ist nicht klar ersichtlich und muB, wenn 
uberiiaupt rohstofflich bedingt, yielleicht in oberflachlich 
feinverteilter Tonsubstanz oder in der von dieser Kohle be- 
kannten leichten Oxydierbarkeit zu suchen sein, wodurch 
die bestehenden Unterschiede in der Aufladungsfahigkeit 
von Kohle- und Bergeteilchen beeintrachtigt werden kónn- 
ten. Der Aschengehalt wird von 14,5 auf 4,5 o/o in der auf- 
bereiteten Kohle gesenkt und steigt in den Abgangen auf 
37«/o. Bei einem Reinheitsgrad yon 97,5% leichter ais 1,5 
ist die Vitrit-Claritanreicherung nur 85°'o. Die iibrigen Be
standteile fiihren zu dem hohcn Aschengehalt der Schwimm- 
stufe von 2,8 °V>. Die Abgange weisen trotz ziemlich hohen 
Ascliengehaltes noch 50 0/0 leichter ais 1,5 alsFehlaustragm it 
6,4«> Asche auf. Allein 40 0/0 davon stelleli Vitrit-Clarit dar. 
Der Fusitgehalt des Rohstaubes ist gróBtenteils mit dem 
Unterkorn abgeschieden worden. Die leichte Oxydierbarkeit 
dieser Kohle scheint aus dem gesunkenen Backvermógen 
der aufbereiteten Kohle hervorzugehen, das bei der Vcr- 
ringerung des Ascliengehaltes um zwei Drittel eigentlich 
hatte ansteigen mussen. Der mit l ,8o/o recht hohe Oesanit- 
schwefelgehalt des Rohstaubes kann in der aufbereiteten

Abb. 13a. Aufbereitete Kohle Abb. .13b. Abgange

aus Staub Nr. 13. 25 •, Milar.

Kohle nur auf 1,45 o,0 gesenkt werden entsprechend der 
Abscheidung von 0,35 0/0 Pyritschwefel. Der organische 
Schwefel iiberwiegt in dieser Kohle bei weitem.

Betrachtet man die Staube der verkokbaren Kohlen 
zusammenfassend, so laBt sich fiir die Beurteilung des 
Aufbereitungserfolges nur das Ausbringen der stofflichen 
Trennung selbst werten. Sieht man von den niedrigeren 
Wcrten der Falle 12 und 13 ab, in denen Edelkohjen 

von hóheren Aschengehalten der Rohstaube ausgehend -  
erzeugt wurden, und laBt man ferner den rohstofflich 
nngunstigen Staub Nr. 14 auBer Betracht, so ist wohl mit 
einem durchschnittlichen Ausbringen von 80 o/o zu rechnen,

wobei der Aschengehalt der aufbereiteten Kohlen zwischen 
3 —4o/o liegen diirfte gegeniiber 10—15o/o im Rohstaub. 
Wenn man die Feinstsichtung auf 60—75 Mikron be- 
schranken kann, so wird im Mittel mit 15o,\i Unterkorn 
zu rechnen sein, also mit einem Gesamtausbringen von 
680/0. Dies ware erfolgsmaliig gesehen ein besseres Er- 
gebnis ais bei der Kohlenflotation, die kaum mit hóherem 
Ausbringen, jedoch bei doppelt so bohem Aschengehalt des 
Flotationskonzentrats arbeitet. Will man einen hóheren 
Aschengehalt zulassen und den Fusitgehalt verkokungs- 
technisch ausnutzen, so braucht man nur das abgesichtete 
Feinstkorn der aufbereiteten Kohle wieder zuzusetzen, um 
83 0/0 Ausbringen mit 6,10/0 Asche zu erhalten. Dabei ist 
mit I80/0 Asche 1111 Feinstkorn gerechnet. Dies ist ein Auf -  
b e r e i t u n g s e r f o l g  fiir die Feinstkorntreniiung, wie er 
auf trockenem Weg b i s h e r  n i e m a l s  e r r e i c h t  worden 
ist. Dabei wurden Abgange in trockener Form mit etwa 
35o/o Asche anfallen, die noch gut weiter nutzbar gemacht 
werden kónnen und bei denen eine zusatzliche Berge- 
abtrennung unzweckmaBig erscheint, es sei denn, um eine 
Pyritanreicherung und Kiesgewinnung durchzufuhren, wie 
sie bei den Stauben Nr. 2, 7, 9, 13 und 15 móglich erscheint.

Die elektrostatisch aufbereiteten 
Kohlen sind von hoher Reinheit, wie 
aus dem zwischen 96 und 100 0/0 
schwankenden Anteil leichter ais 1,5 
und dem Aschengehalt von 2 o/0 
dieser Dichtestufe hervorgeht. Dies 
beweist auch diekohlenpetrographische 
Ciefugezusammensetzung; mit S5 bis 
95Oo iiberragen Vitrit und Clarit, die 
Gefiigebestandteile mit niedrigstem 
gebundenem Aschengehalt, bei wei
tem. Diese kohlenpetrographische Ver- 
edelung bewirkt eine bessere Ver- 
kokbarkeit, die sich im Ansteigen der 
fliichtigen Bestandteile und des Back- 
vermógens auBert. SchlieBlich hat sieli 
in manchen Fallen noch eine wirksame 
Verringerung des Schwefelgehaltes er
geben, die naturlich nur dann auftritt, 
wenn Pyritschwefel nennenswert be- 
teiligt und nicht zu fein eingesprengt 
ist. Hierfiir sind die Falle Nr. 2, 7, 9 
und 13 iiberzeugende Beispiele.

In einigen Fallen war die Gewinnung einer aus- 
gesprochenen Edelkohle mit 1,5—2,5f,o Asche móglich, 
und zwar bei einmaligem Durchgang und Ausgehen von 
Stauben mit niedrigem Aschengehalt (6 —9 110) sowie unter 
Verzicht auf 5 100,0 Ausbringen oder durch Nach-
behandeln des ersten Erzeugnisses, wie in den Fallen Nr. 2 
und 13, ohne nennenswerten Ausbringensverlust. Nach

- dieser. Richtung wurden mit einer besonderen Flózkohle 
von Zeche Nr. 14 bei 4,2o/o Ausgangsaschengehalt noch 
weitergehende Untersuchungen durchgefiihrt mit folgen- 
dem Ergebnis:

Ausbringen Aschengehalt 
0/0 «b

a • 95 2,15
b 80 1,10

Das aschenarme Erzeugnis b war kohlenpetrographisch 
zusąramengesetzt zu 93,2o/0 aus Yitrit-Clarit, 5,9o/o aus 
Fusit, 0 ,3o« aus Brandschiefer, 0,6o/0 aus mineralischen 
Bergen. Bei 27 0/0 fluchtigen Bestandteilen wurde die ganz 
ungewóhnlich hohe Backfahigkeitsziffer 23,6 ermittelt, so 
daB diese Reinkohle ein ausgezeichnetes Schmelzvermógen 
besitzt. Die Móglichkeit der Gewinnung derartig  aschen- 
armer Edelkohle aus Kohlenstaub erscheint wirtschaftlich 
hóchst bedeutsam.

Vergleich zwischen Laboratoriums- 
und Betriebsversuchen.

Bemcrkenswert sind nun auch die Ergebnisse der 
im Betrieb aufgestellten Versuchsanlage bei Durchsatz 
gróBerer Mengen im Vergleich zu den Frankfurter

Abb. 14. Schwefelkiesanreicherung aus Abgangen 
von Staub Nr, 13. 15 x, Milar.
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LaboratoriumsversucHeii, dic in der Zahlentafel S gegeu- 
iibergestellt sind. Durch Anwendung des Vibrators mit
0,2 mm Gewebe sind in allen Fallen die vorabgeschiedenen 
Unterkornmengen bei den mit b bezeichneten Betriebs- 
versuchen noch weiter erhóht worden, was besonders beim 
Staub Nr. 13 ins Gewicht fallt. Auch bei dem bekanntlich 
feinstkornarmen Staub Nr. 12 wurden noch S- IOo<> ab- 
geschieden.

Z a h l e n t a f e l  S. Vergleich des Aufbereitungserfolges bei 
Laboratoriums- und Betriebsversuchen.

Zeche N r.............. ... 11 12 13

Versuch . . . . . . a
0/

b
% %

b
%

a
«/n

b
% %

a
%

b
%

M e n e e n a n ł c i l e :  
Rohstaub . . . . . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
U n te rk rrn ................ 2S,0 33.0 26.0 33.0 — 8,0 10,0 — 42,0
Aufgabe . . . . . . 72,0 67,0 74,0 67,0 100.0 9^,0 00,0 100,0 58.0
A b e a n g e ............... 1S,0 1Q,0 18,0 8,0 30,0 28,0 3S,0 27,0 15,0
K o h le ...................  . S4,0 48,0 5 M 5Q,0 70.0 64,0 52,0 73,0 43,0
Ausbringen an Kohle 75,0 72,0 75,0 87,0 70,0 70,0 58,0 73,0 75,0

A sc h e n  g e h a l t e :
R o h s ta u b ................ 17,0 24,0 8,5 8,5 12,0 14,5 14,5 11,5
U nterkorn ................ — ' 20,0 — 9.9 — 16.0 16,0 — 20,5
A ufgabe.................... 13,5 17,0 7,5 6.7 12,0 12,5 13.1 11.5 16,0
AbgSnge ................ 46.5 42,0 24,0 29.5 39,5 32,0 22,0 42,5 44,5
K o h le ........................ 6,7 4,0 2,2 2,7 2,4 2,3 5,6 1,9 5,5

Beim Staub Nr. 3 lag ein aschcnreicherer Rohstaub vor, 
aus dem sogar noch eine aschenarmere Kohle mit 4*>.« 
gewonnep wurde bei kaum verringertem Ausbringen der 
Trennung (72 w0). Im Gesamtausbringen liegt der Betriebs- 
versuch b um 0 “.u tiefer ais der Laboratoriumsversuch a. 
Bei gewissem Feinstkornzusatz wird mail etwa 60 o/o der 
Rohstaubtnenge mit 7 »/o Aschc erhalten. Erfolgreicher wird 
freilich eine engere Feinstkornbegrenzung sein, damit mehr 
Staub der elektrostatischen Scheidung unterworfen wird. 
Die Abgange beider Versuche gleichen sich weitgehend.

Beim Staub Nr. II wird die Beeintrachtigung des Aus- 
brihgens durch vermehrte Unterkornabsiebung bei weitem 
ausgeglichen dureh das mit 87o/o viel hohere Ausbringen 
der Trennung, das sich einstellte, weil bei etwa demselben 
Ausgangsaschengehalt ein etwas hóherer Aschengehalt von
2,7 o/o in der aufbereiteten Kohle erhalten wurde. Das 
Gesamtausbringen liegt daher im Fallc b um 3»/o hóher bei 
59<>o. GeinaB Zahlentafel I ist der Reinheitsgrad der Kohle 
l lb  etwas geringer. Die etwas aschenreicheren Abgange 
zeigen auch einen Riickgang der Koli len verluste auf 60 " o 
leichter ais 1,5.

Staub 12 hat sich in beiden Versuchen a und b gleich 
gut verarbeiten lassen. Trennungsausbringen und Grad der 
Entaschung stimmen iiherein. Lediglich das Gesamt
ausbringen wird beim Betriebsversuch b durch die vor- 
genominene Absiebimg um 6 "o vermindert. Bei ahnlichen 
Reinheitsgraden der Kohlen weisen die aschenarmeren Ab
gange b naturgcmaB mit 55o0 Fehlaustrag leichter ais 1,5 
hohere Kohlenverlustc auf, die bei dem mit fast 100<yoiger 
iJberlastung gefahrenen Betriebsversuch c noch starker auf 
71 o/o ansteigen entsprechend dem niedrigen Aschengehalt 
der Abgange von 22o/0. Durch die Uberlastung hat keine 
reinliche Scheidung mehr stattgefunden. Das Trennungs- 
ausbringen ist auf 5S «> .• gesunken, der Aschengehalt der 
Kohle c auf 5,5 o/o angestiegen.

Schliefilich wurde im Betriebsversueh 13 b wieder ein 
wesentlich aschenreicherer Staub verarbeitet. Daran ge- 
messen, kann der Aufbereitungserfolg noch befriedigen. 
wahrend das Gesamtausbringen von 43o'0 unter der zu 
starken Feinstkornabsiebung leidet. Die Abgange beider 
Versuche stimmen nach Aschengehalt und Fehlaustrag 
nahezu uberein. Dem hóheren Aschengehalt der auf
bereiteten Kohle 13b entspricht der geringere Reinheits
grad von 95 leichter ais 1,5.

Diese Vergieichsversuche haben den Naehweis erbracht, 
dal) die elektrostatische Kohlenstaubaufbereitung auch in 
gróBerem MaBstab zufriedenstellende Ergebnisse liefert, 
daB sie aber zu starker Belastung gegeniiber ebenso wie das 
FlotationsYcrfahren cinpfindlich ist.

Versuchsergebnisse mit gasreichen Kohlenstauben.
Zunachst werden die drei Ruhrflammkohlenstaube 

Nr. 15, 16 urid 17 betrachtet mit einem Gehalt an fliicli- 
tigen Bestandteilen von 36 bis 38 "o. Die Feinstkomgehalte 
beziehen sich bei Nr. 15 auf 0,09, sonst auf 0,075 mm. Der 
Fusitgehalt ist mit 33 "o im Feinstkorn von Staub Nr. 10 
besonders hocli.

Bei Staub Nr. 15 wurde mit 37o/0 wieder sehr viel 
Unterkorn abgętrennt. Angesichts des niedrigen Trennungs- 
ausbringens von nur 52 o/o ergibt sich das bisher geringste 
Gesamtausbringen von 3 3 o/o. Allerdings wurde der sehr 
niedrige Aschengehalt von 3 o/o in der aufbereiteten Kohle 
erreicht bei einem Aschengehalt des Rohstaubes von 22 o/o. 
Die Abgange stellen sich auf 44 o/o Asche ein. llir Fehl
austrag von 53 o/o' entspricht genau den darin enthaltenen 
Kohlegeftigebestaiidteilen. Der Reinheitsgrad der Kohle 
ergibt sich aus dem Anteil von 97,5 o/o leichter ais 1,5 und 
dem Vitrit-Claritgehalt von S9 <>„. Der Fusitgehalt ist voit 
9 auf 4o/o zuriickgegangen, was ebenso wie ein geringer 
Aschengehalt fiir eine Hydrierkohle sehr wesentlich ist. 
Infolge hohen Pyritschwefelanteils von 1,70/0 des Roh
staubes, der rcstlos entfernt wurde, war eine Verringerung 
des Gesamtschwefels von 2,5 auf 0,8 o/0 in der aufbereiteten 
Kohle zu erzielen. Wegen starker Claritanreicherung ist 
eine Steigerung der fluchtigen Bestandteilc 11111 7 o/0 zu 
verzeichnen. Ein gcwisses Backvermógen ist auf Grund 
der Konzentration pflanzlicher Bitumenkórper erkennbar, 
womit sich die fiir eine Hydrierkohle erwiinschten roh- 
stofflichen Eigenschaften einstellen.

Abb. 15. Aufbereitete Kohle aus Staub Nr. 16. 15 x, Milar.

Im Gegensatz zu diesem Staub, der sich noch einiger- 
maBen hat aufbereiten lassen, haben die heiden Staube 
Nr. 16 und 17 mit noch hóheren Ausgangsaschengehalten 
von 25 und 30 o„ restlos versagt, wofiir der Grund in 
zunehmender toniger Verunreinigung liegen diirfte, da 
kaum Anhaltspunkte fiir unterschiedliche Oxydation der 
drei Staube gegeben sind. Bei etwa gleichem Trennungs- 
ausbringen von 57 0/0 und Gesamtausbringen von 45 0/0 ist 
die aufbereitete Kohle von Staub 16 mit 14,5 0/0 Aschc der 
von Staub 17 mit 24,5 oo Asche noch wesentlich uberlegen. 
Die Reinheitsgrade mit 81 und 74 o/0 leichter ais 1,5 sind 
i;ering und grenzen wie im letzten Fallc schon an die 
Fehlaustragsziffern der Abgange mancher Stiiubc. Ebenso 
liegen die Vitrit-Claritanreicherungen mit 75 bzw. 67 
niedrig. Da die iibrigen Gefugebestalidteile geringfiigig be- 
teiligt sind, erklart sich der schlechte Aufbereitungserfolg 
in erster Linie aus dem Verbleiben von viel mineralischen 
Verunreinigungen in den aufbereiteten Kohlen. In Abb. 15 
ist dies fiir die Kohle Nr. 16 in Form von Kalkspat. 
Schwefelkies und mineralimpragniertem Fusit zu bzob- 
achten, wahrend die Abb. 16a und b fiir den Staub Nr. 17 
das holu: Mali toniger Verunreinigungen zeigen, wobei 
zwischcn Kohle unii Abgangen kein allzu grofier Unter- 
schied mehr besteht, wie sich aus den kohlenpetrographi- 
schen Analyscn ergibt. In diesem Zusammenhang ist die 
Aschenyerteilung innerhalb der Kórnungen bemerkenswert. 
wie sie sich fur die beiden letzten Staube aus der Zahlen
tafel 9 ergibt in Gegenuberstellung zu einem der sehr
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Z ah len W fe l 9. Beispiele fur Siebaschenanalyseu zum 
Vergleich der Aufbereitbarkeit bestimmter Kórnungen.

Zeche Nr. . .
Kórnung

mm

8 16 17
Anteil

0/n
Asche

°/o
Anteil

o/o
Asche

%
Anteil Asche

% %
A u f g a b e g u t

+  0,500 27,8 5,5 32,0 20,7 33 21,3
0,50-0,250 27,5 7,4 34,0 22,4 28 31,9
0,25-0,120 30,4 9,8 25,0 25,6 26 35,7
0,12-0,075 13,2 12,2 8,5 28,5 11 37,5

-0,075 1.1 16,4 0,5 32,7 2 42,6
100 100 100

A uf be r e i t e t e Koh en
+  0,500 31 1,7 30 9,0 32,0 15,3

0.50-0,250 32 1,7 37 10,0 23,0 21,3
0,25-0,120 26 3,9 23 12,0 27,5 23,6
0,12-0,075 10 11,5 9 28,0 16,0 36,1
* -0,075 1 18,0 1 33,5 1,5 47,0

100 100 100

viel beśser aufbereitbareii Staube (z.B. Nr. S). W ahrend fiir 
diesen bis 0,12 mm herab eine sehr wirksame Eiitasehung 
erfolgt, ist dies bei Staub Nr. 16 in viel geringerem MaBe 
und unter 0,12 mm uberhaupt nicht mehr der Fali, was 
freilich auch fiir Staub Nr. 8 gilt, bei dcm die Aschengehaltc 
dieses Feinstkorns erheblich niedriger liegen. Wahrend 
nun beim Staub Nr. 16 im gróberen Korn noch immer eine 
Yerminderung des Aschengehaltes um 50"/o eintritt, be
tragt diese bei dem zweifellos viel tonigeren Staub Nr. 17 
nur noch ein Drittel. liieraus ergibt sich, da (i in jedeni. 
Falle zweekniaBig das nicht mehr aufbereitbare Feinst
korn wirksam abgeschieden wird, was fiir die beiden 
letztęn Staube nicht geniigend erfolgt war. Jedoch wurde 
man selbst dann im Falle Nr. 16 immer erst zwei Drittel 
der aufbereiteten Kohle mit 9,5 o/0 Asche, im Falle Nr. 17 
sogar nur ein Drittel mit bereits 15,5 u/o Asche ausbringen 
kónnen. Es liegen also fiir solche tonreichen, hoch- 
fluchtigen, gering inkohlten und sauerstoffreicheren Kohlen- 
staube hinsichtl ich der elektrostatischen Aufbereitung 
zweifellos Schwierigkeiten vor, dereń Ursachen im 
einzelnen noch geklart werden miissen, wozu weitere Ver- 
suchsreihen erforderlich sind. V/ielleicht haben derartige 
Staube zuviel gebundenes Wasser und verhalten sich nach 
thermischer Trocknung zu hygroskopisch, so daB die 
erforderlichen Trennungsbedingungen bei der elektro
statischen Scheidung nicht gewiihrleistet werden kónnen. 
Eine wirksame Schwefelverminderung ist bei dem un- 
giinstigen Aufbereitungserfolg auch nicht eingetreten.

Von den beiden oberschlesischen Stauben hat sich 
Nr. 18 trotz hohen Sauerstoffgehaltes und vóllig nicht- 
backender Eigenschaften der Kohle noch einigermaBen auf- 
bereiten lassen, ahnlich wie Staub Nr. 15. Der Aschengehalt 
wurde von 17 auf 7 o/o in der aufbereiteten Kohle ver- 
mindert und auf 27 «/o in den Abgangen erhóht. Das 
Trennungsausbringen lag sogar bei 75 o/o.
Infolge 42o'o Unterkornaussiebung bei nur
24 o/o Feinstkorngehalt sinkt das Gesamt
ausbringen auf 43 o/o. Dem Reinheitsgrad von 
93 o/o leichter ais 1,5 entspricht nicht der 
niedrige Vitrit-Claritgehalt von 73 °o. Durit 
und Fusit sind erheblich beteiligt. Der hohe 
Aschengehalt ist aber namentlich durch 5,5 o/o 
Brandschiefer- und Bergeanteilc bedingt.
Die Gesamtschwefelgehalte beider ober- 
schlesischer Staube sind bereits zicmlich 
niedrig und kónnen wegen hohen Pyrit- 
schwefelanteils unter 1 o’0 gebracht werden.

Staub Nr. 19 laBt sich ebensowenig 
elektrostatisch aufbereiten wie Staub Nr. 17.
Bei nur 40 «o Ausbringen der Trennung und 
26o/o Gesamtausbringen tritt lediglich eine 
Aschenverminderung von 27 auf 21 «b ein, 
weshalb auch der Reinheitsgrad nur 8 1 11..

leichter ais 1,5 ausiuacht (Vitrit Clarit Durit). Der 
Aschengehalt yon 5,3o/o in dieser Diehtestufe erklart sich 
aus betrachtlicher Toneinlagerung in den Gefiigebestand- 
teilen. Der Fehlaustrag der Abgange, die 36 ®'» Asche 
fuhiren, mit 5S o/o steht mit entsprechenden Verlusten an 
V itrit— Clarit Durit im Einklang. Die Aufbereitungs- 
schwierigkeiten liegen hier vermutiich wiederum in der 
stark tonigen Beschaffenheit der Verunreinigungeti be- 
griindet.

Anthrazitstaub.
Das Beispiel Nr. 20 hierfur zeigt, daB sich offenbar 

auch anthrazitische Kohle nicht fiir die elektrostatische 
Aufbereitung eignet. Bei viel zu hohem Ausbringen (90 o/o) 
ist eine kaum nennenswerte Aschenverminderung ein
getreten. Der geringe Aufbereitungserfolg geht auch aus 
dcm Vergleich der Anteile leichter ais 1,5 und der Gefiigc- 
zusainmensetzung von Aufgabe und Kohle hervor. Die 
Abgange lassen die iibliche Beschaffenheit erkennen. An- 
scheinend verwischen sich bei starker Inkohlung die Unter- 
schiede im elektrophysikalischen Verhalten, so daB keine 
elektrostatische Trennung zustande kotnmen kann.

Z us a m m e n f a s s u n g .
Die Bedeutung der trockenen Feinstkornaufbereitung 

im Gegensatz zur Flotation wird herausgestellt mit ihren 
Auswirkungen auf den Aufbereitungsgang in Kohlen-
waschen und die Kohlenveredelung, der dann auch
der Kohlenstaub in wachsendem MaBe zugefiihrt 
werden kónnte. Von der Lurgi Apparatebau GmbH. ent- 
wickelte elektrostatische Aufbereitungsverfahren werden 
nacli ihrer technischen Seite hin erórtert. Die Durehfiihrung 
der elektrostatischen Kohlenstaubaufbereitung hangt vom 
Gelingen der Feinstsichtung in Verbindung mit thermischer 
Trocknung ab, weil der Elektroscheider feinstkornfreies 
Gut mit hóchstens 1,5 o/o Nasse verlangt. Nach Vor-
vcrsuchcn auf der Zeche Augustę Victoria 3 ist nun eine
Versuchsanlage mit allein Zubehór fur die Schachtanlage 
Osterfeld 2 geplant.

Die Versuchsergebnisse mit Kohlenstauben von ver- 
kokbaren Kohlen haben restlos befriedigt. Bei S0ou Aus
bringen der Trennung bzw, 6So/o Gesamtausbringen im 
Durchschnitt lassen sich Rohstaube mit 10 -15o« Asche 
auf 3 - 4 o/o Asche und 1 ou Gesanitschwefel aufbereiten. 
Die Vercdelung erfolgt auch kohlenpetrographisch im 
Sinnc einer hohen Anreichening an den gut verkokbaren 
Bestandteilen Yitrit — Clarit mit einer Verbesserung des 
Verkokungsvermógens im Gefolge. Der vorabgesichtete 
Feinststaub ist zweckmaBig mit der aufbereiteten Staub- 
kohle wieder zu vereinigen. Die Abgange des Elektro- 
scheiders eignen sich fiir Staubfeuerung oder Staub- 
vergasung. In manchen Fallen lassen sich daraus noch 
Kieskonżentrate gewinnen. Durch stufenweise erfolgende 
Behandlung kann man auch bei uberraschend hohem Aus-

Abh. 16a. Aufbereitete Kohle Abb. 16b. Abgange
aus Staub Nr. 17. IUx, Milar.
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bringen zu Edelkohle mit 1 1,5 o/o Asche gelangen. Die
Ergebnisse im Laboratorium lassen sich im Versuchs- 
hetrieb auf einer Zeche nahezu bestatigen.

Weniger erfolgreich waren die Aufbereitungsversuche 
mit Stauben junger Kohlen. Die Schwierigkeiten scheinen 
weniger mit dem geringen Inkohlungsgrad ais mit der

stofflichen Beschaffenheit der mineralischen Verunreini- 
gungen zusammenzuhangen, wobei Tonsubstanz eine 
ungunstige Rolle spielt. Diese Verhaltnisse bediirfen im 
einzelnen noch der Aufklarung, was auch fiir das Ver- 
halten anthrazitischer Kohle gilt, bei der elektrostatische 
Aufbereitungsversuche bisher ebenfalls miRlungen sind.

Elektrostatische Aufbereitung feinkórniger Steinkohle sowie Gewinnung 
von Kohle und Koks mit geringem und auBerst geringem Aschengehalt.

Von Dr. Hermann N i g g e m a n n ,  Bottrop.

Seit Jahrzehnten ist daran gearbeitet worden, Geinenge 
feinkórniger Stoffe auf Grund unterschiedlicher elektrischer 
Eigenschaften der Komponenten mit Hilfe elektrostatischer 
Hochspannungs-Gleichstromfelder zu trennen. Bei der Auf
bereitung von Erzen wird das elektrostatische Trennungs- 
verfahren in beschriinktem AusmaB bereits angewendet. 
Ende 1939 hat von S z a n t h o  iiber die elektrostatische 
Aufbereitung tonhaltiger Braunkohle berichtet1 und nach- 
gewiesen, daB die Trennung feinzerkleinerter, tonhaltiger 
Braunkohle in aschenarme Kohle, Mittelprodukt und Berge 
auf Grund der unterschiedlichen Dielektrizitatskonstanten 
von reiner Braunkohle und Ton elektrostatisch móglich ist. 
Die bei der Gewinnung der Steinkohle anfallende Staub- 
kohle sowie durch Zerkleinerung stiickiger Steinkohle ge- 
wonnenes Feinkorn stellen Gemenge nahezu bergefreier 
Kohlenteilchen, nahezu kohlenfreier Bergeteilchen und 
zahlreicher durch Verwachsung von Kohle und Bergen 
gebildeter Zwischenstufen dar. Da die Trennung dieser 
Gemenge aus hochwertigen, mittelwertigen und gering- 
wertigen Stoffen wirtschaftlich groBe Bedeutung hat, lag 
Veranlassung vor zu untersuchen, ob auch sie sich auf 
elektrostatischem Wege trennen lassen. Die Bearbeitung 
dieses Problems ist besonders wichtig, weil ein fiir sehr 
feinkórnige Steinkohle einwandfrei geeignetes Auf- 
bereitungsverfahren bisher fehlt. In der Setzinaschine laBt 
sich sehr feinkórniges Kohlenkorn nicht aufbereiten, und 
auch die Luftaufbereitung ist fiir sehr feinkórnige Kohle 
nicht geeignet. Bisher kommt nur die Flotation fiir die 
Aufbereitung staubfeiner Kohle in Betracht. Da aber hier
bei die ausgeschiedenen Berge in schlammiger, auBerst 
schwer zu entwassernder und schwer unterzubringender 
Form anfallen (auBerdem sind sie nicht frei von Kohle, 
so daB das Verfahren mit KohIenverlusten verbunden ist) 
und da auch die gewonnene feinkórnige Kohle hohen 
Nassegehalt aufweist und schwer zu entwasśern ist, wird 
dieses Yerfahren zur Aufbereitung von Sfaubkohle nur 
vereinzelt angewendet. (Haufiger findet die Flotation 
zur Aufbereitung des in der Setzmaschine anfallenden 
Kohlenschlammes Anwendung.) Bei der elektrostatischen 
Aufbereitung handelt es sich um ein trocken arbeitendes 
Verfahren, so daB die jedem naB arbeitenden Kohlenstaub- 
Aufbereitungsverfahren nSturgemaB anhaftenden, schwer- 
wiegenden Nachteile von vornherein ausscheiden. Nacli- 
stehend wird iiber die Móglichkeit, feinkórnige Steinkohle 
im elektrostatischen Hochspannungs-Gleichstronifeld auf- 
zubereiten, berichtet.

L a b o r a t o r i u m s e i n r i c h t u n g  zur  e l e k t r o s t a t i s c h e n  
A u f b e r e i t u n g  u n d  i h r e  W i r k u n g s w e i s e .

Von Szantho hat seine Versuche zur elektrostatischen 
Aufbereitung tonhaltiger Braunkohle in der Weise durch- 
gefuhrt, daB er sie in einer Flasche mit einem Riihrer 
durchwirbelte, von unten in die Masse Luft hineinblies und 
die aus der Flasche durch eine Diise austretende, mit 
Kohlen- und Bergeteilchen beladene Luft mitten durch ein 
zwischen zwei fast waagerecht angeordneten Elektrodcn- 
platten erzeugtes elektrisches Hochspannungs-Gleichstrom- 
feld fiihrte. Die Kohle- und Bergeteilchen ladcn sich in der 
Flasche durch die Reibung aneinander gegenpolig auf, 
werden dann nach dem Austreten aus der Diise zwischen

1 Braunkohle 38 (1939) S.803.

den Elektrodenplatten aus ihrer Flugbahn verschiedenartig 
abgelenkt und auf diese Weise getrennt. Die negativ ge- 
ladenen Bergeteilchen wandern zur positiven Platte und 
die positiv geladenen Kohlenteilchen zur negativen. Da- 
durch wird das Gut in ein kohlenreiches Konzentrat und 
in Berge getrennt. Das durch die Elektroden nicht be- 
einfluBte Zwischengut wird in einem hinter dem elektro
statischen Feld befindlichen Trichter aufgefangen und 
durch einen Liifter abgesaugt. Am SchluB seiner Ver- 
óffentlichung weist von Szantho darauf hin, daB Gerate 
entwickelt werden mussen, die es erlauben, grófiere 
Kohlenmengen ununterbrochen zu bewaltigen, und wirft 
ferner die Frage auf, ob die Aufladung der Stoffe, welche 
bisher lediglich durch Reibungseleldrizitat erfolgte, mit 
Hilfe anderer Verfahren nicht besser und damit fiir die 
gesamte Aufbereitung giinstiger durchzufiihren ware.

Bei meinen Versuchen zur elektrostatischen Auf
bereitung feinkórniger Steinkohle habe ich von einer vor- 
herigen Durchwirbclung der Kohlenteilchen zur gegen- 
poligen Aufladung von Kohlen- und Bergeteilchen ab- 
geselien und die Kohle nicht mit Hilfe eines Luftstromes, 
sondern im freien Fali durch das zwischen zwei Elek
trodenplatten erzeugte elektrostatische Hochspannungs- 
Gleichstronifeld gefiihrt, wobei die Elektrodenplatten senk- 
recht angeordnet waren und die Kohle nicht mitten 
zwischen ihnen, sondern unmittelbar an einer der beiden 
Platten aufgegeben wurde. Diese Art der Durchfuhrung 
der elektrostatischen Aufbereitung zeichnet sich durch 
groBe Einfachheit aus und ist, wie die Versuche ergeben 
haben, dcnnoch erfolgreich. AuBerdem kann sie derart aus- 
gebildet werden, daB sie leistungsfahig und fiir den Groli- 
betrieb geeignet ist. Abb. 1 zeigt schematisch die fiir die 
Laboratoriumsversuche benutzte Einrichtung. Zwischen den 
senkrecht angeordneten und parallel einander gegeniiber- 
stehenden eisernen Elektrodenplatten E, und E2, die isoliert 
aufgestellt sind, wird ein Hochspannungs-Gleichstronifeld 
erzeugt, indem die Platten mit den Polen einer durch einen 
Elektromotor angetriebenen Influenzmaschine von 45 cm 
Plattendurchmesser verbunden werden. Die Sfaubkohle tritt 
aus dem oberhalb der Elektrodenplatten befindlichen 
Vorratsbehalter B durch den engen Schlitz S, dessen 
Langcnausdehnung der der Elektrodenplatten annahernd 
entspricht, mit Hilfe einer unter dem Behalterschlitz sieli 
drehenden, in der Zeichnung nicht wiedergegebenen Zellen- 
walze von entsprechender Lange in móglichst gleich- 
maBigem bandfórmigem Stroni von geringer Dicke aus und 
wird dann iiber die aus nichtleitendem Stoff bestehende 
schrage Rutschflache R einer der beiden Elektrodenplatten 
etwas unterhalb der oberen Kante zugeleitet. Die in feiner 
Auflósung unter dem EinfluB des elektrostatischen Feldes 
herabfallenden Teilchen werden unten in den aus nicht
leitendem Stoff bestehenden Kastchen K aufgefangen. Die 
Inhalte der einzelnen Kastchen kónnen dann einzeln oder 
in beliebiger Zusammenfassung auf ihren Aschengehalt 
untersucht werden. Zwischen den Elektrodenplatten 
herrschte eine Potentialdifferenz von 70000-80000 V. Zur 
dauernden Oberwachung der Spannung war an den AuBen- 
seiten der Elektrodenplatten je ein ais Elektroskop dienen- 
des Kork-Pendel angebracht. Die Elektrodenplatten hatten 
eine Hóhe von 50 cm und eine Breite von 25 cm. Der 
giinstigste Abstand der Elektrodenplatten voneinander be-
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trug bei der genannteh Poteutialdifferenz 30-35 cm. Der 
Raum zwischen den Elektrodenplatten war seitlich durch 
je eine Glasplatte geschlossen.

Abb. 1. Einrichtung fiir die Laboratoriumsversucht'.

Wenn die Rohkohle an der negativen Elektrodenplatte 
aufgegeben wird, iindern die aschenarm sten  Teilchen ihre 
natiirliche Fallrichtung am wenigsten und fallen daher in 
der Nahe dieser Platte nieder, wahrend die aschen- 
r e i cher en  Teilchen wahrend des Niederfallens sich immer 
weiter von dieser Platte entfernen, und zwar um so mehr, 
je hoher ihr Aschengehalt ist. Die in die Kastchen K 
fallenden Teilmengen sind also im Aschengehalt derart 
abgestuft, daB dieser in der Richtung von der negativen 
Elektrodenplatte zur positiven vom niedrigsten W ert bis 
zum Hóchstwert ansteigt. Wird die Rohkohle an der 
positiven Elektrodenplatte aufgegeben, so ist der Aschen
gehalt der in den einzelnen Kastchen befindlichen Teil
mengen ebenfalls derart abgestuft, daB er in der Richtung 
von der negativen Elektrodenplatte zur positiven vom 
niedrigsten W ert bis zum Hóchstwert ansteigt. Mithin 
haben bei der Aufgabe sowohl an der negativen ais auch an 
der positiven Elektrodenplatte die aschenarmsten Anteile 
das Bestreben, an der negativen Elektrodenplatte nieder- 
zufallen, die aschenreichsten Anteile dagegen an der 
positiven. Indessen ist der Trennungserfolg bei Auf
gabe der Rohkohle an der positiven Elektrodenplatte 
wesentlich schlechter. Nach dieser durch zahlreiche Ver- 
suche erharteten grundsatzlichen Feststellung wurde bei 
den Versuchen die Rohkohle stets an der negativen Elek
trodenplatte aufgegeben. Es sei hier noch darauf hin- 
gewiesen, daB die Influenzmaschine nach einer Arbeits- 
unterbrechung mitunter die Pole wechselt. Vor jedem 
Versuch ist daher die Polaritat der Elektrodenplatten zu 
prufen. Eine Verbesserung des Trennungserfolges konnte 
dadurch erzielt werden, daB man auf die Rutschflache R 
einen metaliischen Belag, der mit dem negativen Pol der 
Influenzmaschine bzw. mit der negativen Elektrodenplatte 
in Verbindung stand, auflegte. Ferner wurde festgestellt, 
daB der Trennungserfolg um so besser ist, je trockener

die aufgegebene Rohkohle ist. Die unten behandelten Ver- 
suche sind daher mit getrockneter Kohle durchgefuhrt 
worden. Je nach der Anordnung der Trennwande, die sich 
unterhalb der Elektrodenplatten zwischen ihnen befinden, 
konnen in gewissen Grenzen Teilmengen mit beliebigen 
Aschengehalten gewonnen werden.

E l e k t r o s t a t i s c h e  A u f b e r e i t u n g  r o h e r  S t a u b k o h l e .
Meine Abjicht ging nun dahin, die bei dieser Arbeits

weise auf Grund der unterschiedlichen elektrischen Eigen- 
schaften von Kohle und Bergen erzielbare Trennung fein- 
kórniger Steinkohle in aschenarmere und aschenreichere 
Anteile dazu zu benutzen, um die rohe Staubkohle von
0 bis etwa 0,5 mm KorngroBe, die sich bei der Gewinnung 
der Kohle bildet und die man vor der Wasche durch Wind- 
sichtung aus der Rohkohle ausscheidet und dann unauf- 
bereitet zum Teil verfeuert, zum Teil der Kokskohle bei- 
mischt und zum Teil mit verhaltnismaBig geringem Erlos 
verkauft, in Staubkohle. mit einem durchschnittlichen 
Aschengehalt von etwa 6 bis 7°/o sowie in solche mit einem 
durchschnittlichen Aschengehalt von etwa 20 bis 30°/o zu 
zeriegen und dann den aschenarmeren Teil der Kokskohle 
zuzusetzen und den aschenreicheren zu verfeuern. Elektro- 
statische Aufbereitung der Staubkohle unter Ausscheidung 
von Bergen wurde absichtlich nicht angestrebt, weil dabei 
Kohlenverluste unvermeidlich und die anfallenden Berge 
ihrer Feinkórnigkeit wegen kaum unterzubringen sind. 
Durch eine solche elektrostatische Aufbereitung der rohen 
Staubkohle wird auf einfache und billige Weise erreicht, 
daB einerseits die darin enthaltenen hochwertigen aschen- 
armen Anteile nicht wie bisher verfeuert oder zu nicht an- 
gemessenem Preis yerkauft, sondern ihrer Hochwertigkeit 
entsprechend verwendet werden und daB anderseits der 
Kokskohle keine aschenreichen Staubkohlenanteile bei- 
gemischt werden, die dereń Aschengehalt erhóhen. Dariiber 
hinaus besteht die Móglichkeit, bei der elektrostatischen 
Aufbereitung der rohen Staubkohle, besonders wenn ihr 
Aschengehalt verhaltnisma8ig gering ist, ohne besonderen 
Aufwand sehr hochwertige Anteile mit sehr geringem 
Aschengehalt abzufangen und diese Edelkohle dann nach 
Anfeuchten mit Wasser fiir sich zu yerkoken und dadurch 
in sehr aschenarmen, hochwertigen Edelkoks umzu- 
wandeln, der fur metallurgische Zwecke, fiir die Her- 
stellung kimstlicher Kohlenfabrikate und rielleicht auch ais 
fester Kraftstoff fiir Generator-Kraftfahrzeuge wertvoll 
ist, oder sie ais solche zu verwenden ais Brennstoff fiir 
den Kohlenstaub-Motor, zur Herstellung von FlieBkohle, 
ais Ausgangsstoff bei der Kohlenhydrierung, zur Her- 
stellung aschenarmer Briketts fiir Kraftfahrzeug-Genera- 
toren (giinstig ist, daB die ais Generator-Kraftstoff am 
besten geeignete Magerkohle sich, wie dic unten auf- 
gefiihrten Versuchsergebnisse zeigen, auch fur die elektro
statische Gewinnung aschenarmster Kohle am besten eignet) 
oder fiir andere Zwecke, fur die geringster Aschengehalt 
sehr erwiinscht ist. Wie hoch sehr aschenarme Koksę be- 
wertet werden, ergibt sich aus dem Preis fiir Koksofen- 
Graphit (Koks mit etwa 1 o/o Asche), der zur Zeit auf 
7S3WĆ/t steht. Diese einfache und billige elektrostatische 
Aufbereitung der rohen Staubkohle in hóchstwertige, hoch
wertige und geringerwertige Anteile sowie dic Verwertung 
jedes Anteils entsprechend seinem Aschengehalt stcllt die 
zu erstrebcnde wirtschaftlichste Nutzbarmachung der Staub
kohle dar, die bei ihrer Verwendung ais unaufbereitete 
Gesamt-Staubkohle nicht gegeben ist. Abgange, die stets 
Kohlenverluste bedeuten, gibt es bei dieser Arbeitsweise 
nicht.

Nunmehr seien einige Ergebnisse mitgeteilt, die bei der 
elektrostatischen Aufbereitung feinkorniger Steinkohle mit 
der oben beschriebenen auBerst einfachen Laboratoriums- 
vorrichtung erzielt worden sind1. Die fiir die Versuche 
verwendeten Kohlen stammten von den Zechen der 
Rheinischen Stahlwerke.

1 Die Yersuche hat D ipl.-In j. H o l tm a n n  durchgefiihrl.
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Aus Fettkohlenstaub der Schachtanlage Prosper 2 mit 
21 o/o fliichtigen Bestandteilen und einem Aschengehalt von 
9,50/0 konnten durch einmalige Aufbereitung, d. li. durch 
einmaliges Herunterfallenlassen des Staubes in dcm elektro- 
statischen Feld bei Aufgabe an der negativen Elcktroden- 
platte, folgende Teihnengen mit nachstehenden Aschen- 
gehalten erziclt werden:

62,6% mit 4,1 % Asche I
10.2 °/o „ 11,9% I
25.2 % „ 22,0 %
98,0 % mit 9,5 °/o Asche

- 72,8 «/o mit 5,2 °/o Asche

■ 36,6 % mit 6,6 °/o Asche

Bei Aufgabe des gleichen Staubes an der positiven 
Elektrodenplatte wurde folgendes Trennungsergebnis er- 
halten:

26.2 % mit b.3 % Asche I
10,4% ,. 7,5 % ,. t
61.2 % 11.3%
97,8 % mit 9,5 % Asche

Der Trennungserfolg ist also bei Aufgabe des Staubes 
an der positiven Elektrodenplatte wesentlich schlechter 
ais bei Aufgabe an der negativen. Bei allen weitęren Ver- 
suchen wurde daher die Kohle an der negativen Elektroden
platte aufgegeben.

Durch weitere Aufbereitung des aschenarmen Anteils. 
der bei der Aufgabe an der negativen Elektrodenplatte 
gewonnen worden war, in der gleichen Weise konnte eine 
Teilmenge mit einem Aschengehalt von etwa 1 o/o erzielt 
werden, die 12,1 «/o des bei der ersten Aufbereitung auf- 
gegebenen Rohstaubcs ausmachte.

Fettkohleustaub von Zeche Prosper 2 mit 21 o/o fliich- 
tigen Bestandteilen und 11,4#'o Asche wurde durch mehrere 
Aufbereitungen in folgende Teihnengen zerlegt:

24,6 % mit 2,3 % Asćhe 
11,1% „ 5,0% „
62.4% ,, 16.7% „

Die erste 
bereitung:

23.9 %
52.9 o/o

1f>,8 
25.0 %

'/o

100,0% mit 19,2% Asche

auch der Berge. Oasreiche Kohle (die fliichtigen Bestand
teile beziehen sich auf aschenreiche Kohle, sind also 
bezogen auf aschenfreie entsprechend hoher) ist an- 
scheinend fiir die elektrostatische Aufbereitung weniger 
geeignet ais gasarmere, was durch die weiter. unten an- 
gefiihrten Versuche bestatigt wird. Bei Windsichterstaub 
von Zeche Brassert mit 2bJo/o fliichtigen Bestandteilen und 
27o/o Asche ist bei meiner Arbeitsweisc kein nennenswerter 
Aufbereitungserfolg zu verzeichnen gew esen l.

Neben der Gcsamt-Staubkohle wurden auch einzelnc 
K o r n k l a s s e n  fiir sich auf ihre elektrostatische Aufbereit- 
barkeit untersucht. Die Ergebnisse gehen aus den nach
stehenden Zahlentafeln hervor:

Fettkohlen-Sichterstaub von Prosper 3 (19o/0 fl. Best.).
K n r n t '6 l l e  
0,20 - 0,60 mm 

49.6% mit 1,8% Asche 
29 6%  „  4,1% ,.
11.8% „ 10.3% „
8,4% ., 30.8%

K o m  E ' o Be 
0,09-0,15 mm

63% mit 2,9% Asclie 
12% 6 .6 % „
S% „  13.9%

17% 33.5 %

K o rn e rr8 B e  
0,15-0,20 mm 

64,0% mit 1,8% Aschc 
12,8% „  5.4% „
3,n% „  13,2%

14.8% „  35.0
99,4% mit 5,9%  Asche

o 7 o  n  i W  /o »» ° ł w in u  /o i»

17% .. 33.5% ., 14.8% .. 35.0 ..
100% mit 9,4% Asche 99,6% mit 8,1% Asche

Diese Versuche haben also ergeben, dali sich die elek
trostatische Aufbereitbarkeit,mit zunehmender KorngróBe 
etwas giinstiger stellt.

Ober den EinfluB, den der F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  der 
aufgegebenen Kohle auf den Aufbereitungserfolg hat, 
unterrichten die beiden folgenden Zusanimcnstcllungen, 
in denen die Trennungsergebnisse von feuchter und ge- 
trockneter Kohle gegeniibergestellt sind.

Fettkohlen-Sichterstaub von Prosper 3 (19% fl. Best.).

3,7%  F e u c h t i g k e i t  
23,0 % mit 4,7 % Asche
21,2% „ 7.2 % „
48.6 % 8,0 % .,
92,8 J/o mit 7,0 % Asche

T r o c k e n  
50,2°/o mit 2,6 % Asche
28,9 % 
19,2%

7.1 % 
18,0%

98,3% mit 7,0% Asche

93.1 o/o mit 11,7 % Asche

Staubkohle von Zeche Centrum mit 19",o fliichtigen 
Bestandteilen und 6,3ob Asche lieB sich in folgende Frak- 
tionen zerlegen:

23,8 % mit 2,3 % Asche 
25,8% „ 4,4% „
48,5 % ,. 9,4 % „
93.1 % mit 6,3 % Asche

Aus Staubkohle von Zeche Centrum-Morgcnsonne mit
17o,o fliichtigen Bestandteilen und 6,5or0 Asche gewann man 
nachstehende Fraktionen:

31,0% mit 2,1%  Asche
27,0 0/o „ 4,3%  „
41,2% ., 10,4% „
99.2 o/o mit 6,1 % Asche 

Fraktion ergab durch nochmalige Auf-

18,7 °/o mit 1,46% Asche.

Gasflammkohlcnstaub von Zeche Prosper 2 mit 23u,. 
fliichtigen Bestandteilen und 17,9 Oo Asche lieferte folgende 
Fraktionen:

23.2 % mit 8,4 % Asche

Fettkohlen-Sichterstaub von Prosper 3 (1 yo/o fl. Best.), 
Fraktion 0,09 0,15 mm.

1,2 % F e u c h t i g k e i t
38,8 % mit 5,0 % Asche
14,8% ,, 5,7%
12,0% ,. 7,5%  ..
20,6 % „ 16,9 om ,,
95,2 % mit 9,1 °/o Asche

T r o c k e n
63,0% mit 2,9% Asche
12,0% „ 6,6 % „
8,0% „ 13,9% ,.

17.0% „ 33,5% ,.
100,0% mit 9 , 4 % A sche

Aus der ersten Fraktion wurden durch Zerkleinern 
und nochmalige Aufbereitung 14,1% des Ciesamtstaubes 
mit 7,2<Vo Asche gewonnen. Wiederholte Aufbereitung auch 
der zweiten Fraktion hatte die Ausbeutc an aschenarmer 
Kohle zweifellos erhóht.

Das Trennungsergebnis ist beim letzten Versuch 
wesentlich ungiinstiger ais bei den vorigen. Das liegt einer- 
seits an dem hoheren Aschengehalt der Ausgangskohle 
und anderseits an dem anderen Charakter der Kohle bzw.

Feuchtigkeit der Kohle beeintrachtigt also den 
Trennungserfolg sehr erheblich, selbst wenn er nur etwa
1 o/o betragt.

Wie bereits erwahnt, ist man an die bei den obigen 
Versuchen vorgenommene Aufteilung der in dem elektro- 
statischen Feld heruntergefallenen Staubkohle nicht ge- 
bunden, sondern kann leicht andere Teilmengen mit 
anderen Aschengehalten gewinnen, d. li. die Trennung 
den jeweils vorliegenden Erfordernisscn anpassen. Die 
beabsichtigte Trennung von Windsichterstaub durch 
elektrostatische Aufbereitung in einfacher Weise durch 
Herunterfallenlassen des Staubes in einem zwischen zwei 
Elektrodenplatten erzeugten Hochspannungs-Gleichstrom- 
feld in eine Teilmenge, dereń Aschengehalt dcm der Koks- 
kohle entspricht und die der Kokskohlc zugesetzt wird, 
sowie in eine solche mit hóherem Aschengehalt, die der 
Staubkohlenfeuerung zugefiihrt wird, ist also durchaus 
móglich. Gegebenenfalls kann bei dieser Aufbereitung oline 
weiteres eine besonders hochwertige Teilmenge mit sehr 
geringem Aschengehalt fiir die obengenannten Sonder- 
zwecke abgetrennt oder durch erneute elektrostatische Auf
bereitung der aschenarmstcn Fraktion gewonnen werden. 
So ermóglicht die elektrostatische Aufbereitung des Wind- 
sichterstaubes die wirtschaftlichste Verwendung dieser 
hochwertigste Kohle enthaltenden Kohlensorte, dereń 
Verwertung ais unaufbereitetcr Gesamtstaub unwirtschaft- 
lich ist.

1 Vgl. L e h m a n n  und H o f f m a n n ,  Oltickauf 67 (1931) S.5.
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Der Trennungserfolg ist bei meinen Versuchen nur 
scheinbar nicht so giinstig wie bei den Versuchen, iiber 
die Kii hl we in im vorstehenden Aufsatz berichtet bat. Bei 
diesen wurde namlich vor der Aufbereitung das feinste 
Korn aus der aufzubereitenden Kohle entfernt, wahrend 
das bei meinen Versuchen nicht geschehen ist. Ob iiber- 
haupt die Trennungserfolge miteinander verglichen werden 
kónnen, steht dahin, da es sich um verschiedene Kohlen 
handelt.

Bemerkenswert ist, dali durch die elektrostatische Auf
bereitung gleichzeitig eine Trennung in Orob- und Fein- 
staub erfolgt. Die aschenarmen Anteile sind uberwiegend 
grobkórnig, wahrend die aschenreichen ein aufierst 
feinkórniges Pulver darstellen. Das ist sehr vorteiIhaft, 
denn der zur Vcrfeuerung vorgesehene aschenreiche Staub 
ist zufolge seiner Feinkornigkeit ohne weiteres fiir 
Kohlenstaubfeuerungen geeignet, so dali die bei der Ver- 
feuerung von Rohstaub zuvor erforderliche Feinmahlung 
erspart wird, und ferner ist fiir die Verkokung des aschen- 
armen Staubes die Grobkórnigkeit willkommen.

E l e k t r o s t a t i s c h e  G e w i n n u n g  s e h r  a s c h e n a r n i e r  
Kohle.

Es lag nahe zu versuchen, ob sehr aschenarme Kohle 
in guter Ausbeute gewonnen werden kann, wenn man bei 
der elektrostatischen Aufbereitung von bereits aschenarnier 
Kohle ausgeht, wie z. B. Stiickkohle (gegebenenfalls 
ausgesuchte, besonders aschenarme Stiicke), gewaschener 
NuBkolile o. dgl., die man natiirlich zunachst auf 
feines Korn zerkleinern muli, um sie fiir die elektrostatische 
Aufbereitung geeignet zu machen. Zu diesem Zweck sind 
verschiedene Sorten gewaschener Nulikohle nach Zer- 
kleinerung auf eine Korngrófie von 0 bis 1 mm einmaliger 
dektrostatischer Aufbereitung unterworfen worden, wobei 
man folgende Ergebnisse erzielt hat:

P r o s p e r  3 
21% fl. Best., 6%  Asche 
16,6% mit 1 ,6%  Asche 
18.6% „  2 ,7%  „
64 ,n°/„ ,, 8,2 °/n ,.

P r o s p e r  2 
25%  fi. Best., 4 %  Asche
20,5 %  mit 1 .4%  Asche 
15.8%  „  2 ,4%  „ 
62,1 %  ., 5 .1%  „

P r o s p e r  2 
30%  fl. Best., 5 %  Asche 
31,1%  init 2 ,6%  Asche 
31.4%  „  4 ,5%  „
34 9 %  ., 8 .1%  „

99,2% mit 6 ,0%  Asche

C e n t ru m  

19%(1.Best., 2,4% Asche 
49,4% mit 0 ,8%  Asche 

-  ’-R0/ -- IS-9% .. 4 9 %  ..

98,4%  mit 3 ,8%  Asche

C e n t r u m -  
M o r u e n s o n n e  

15% fl.Best., 2 ,9%  Asche 
52,5%  mit 1,1% Asche 
24,3%  „  2,9%  „ 
19.9% .. 9 . 6 „

97,4 %  mit 5 ,1%  Asche

C e n t r u m -  
M o r g e n s o n n e  

16% fl. Best., 2 ,2%  Asche 
52,7%  mit 1 ,1%  Asche 
26,1%  „  2 .1%  „  
18.2%  .. 5 .3%  ..

97,9% mit 1,9%  Asche 96,7%  mit 3,3%  Asche 97,3%  mit 2 ,1%  Asche

Selbst Brassert-Kohle, die in Form von aschenreichem 
Sichterstaub keinen nennenswerten Aufbereitungserfolg 
aufwies, liefi sich mit gutem Ergebnis aufbereiten, wenn 
man aus der Kokskohle die groben Anteile iiber 3 mm aus- 
siebte, dieses Korn mit 38°/o fliichtigen Bestandteilen und 
-Mo/o Asche zerklcinerte und der elektrostatischen Auf
bereitung unterwarf. Dabei lieferte die eintnalige Auf
bereitung:

31.1 % mit 1,9% Asche
26.5 o/o „ 3,2 “/o ,.
19.5 0/0 „ 5.0%  „
21,10/p „ 8,0%  „
98.2 % mit 4,2 % Asche

Die Gewinnung von Kohle mit besonders geringem 
Aschengehalt, die in gewissem AusmaB bereits bei der 
elektrostatischen Aufbereitung von Windsichterstaub móg- 
lich ist, lafit sich also mit wesentlich besserem Erfolg 
sowohl hinsichtlich des erzielbaren Anteils ais auch des 
Ascliengehaltes durchfiihren, wenn man a s c h e n a r m e  
Kohle der elektrostatischen Aufbereitung unterwirft. Man 
kann auf diese Weise bctrachtliche Mengen sehr 
aschenarnier, sehr hochwertiger Kohle fiir die oben an- 
gefiihrten Sonderzwecke gewinnen. Da aus den aschen- 
irmsten Teilmengen mit etwa 1 — 2 o/o Asche durch erneute 
elektrostatische Aufbereitung Teilmengen mit noch ge- 
nngeren Aschengehalten gewonnen werden kónnen und

sich durch Behandlung mit Sauren und Alkalien der 
Aschengehalt noch etwas weiter herabsetzen laBt1, besteht 
sogar die Móglichkeit, auf diese Weise auBerst aschen
arme Kohle zu gewinnen, die fiir die Herstellung von 
Elektrodenkoks geeignet ist. Dieser wird heute durch 
Verkoken von Pech hergestellt, einem Rohstoff, der etwa 
doppelt so teuer ist wie eine auf obige Weise erhaltene 
entsprechend aschenarme Kohle.

Bei der Gewinnung von Edelkohle aus Stiicken und 
Niissen gelit man von einer stiickigen, hochwertigen Kohle 
aus, die zunachst zerkleinert werden muli, und erhalt bei 
der Aufbereitung neben der Edelkohle zwangslaufig eine 
gewisse Menge feinkorniger Kohle mit hóherem Aschen
gehalt. Da diese aber durch Zugabe zur Kokskohle in 
bester Weise veTwertet werden kann, liegt liierin kein 
Nachteil.

Der bei den Laboratoriumsversuchen zu verzeichnende 
Kohlenverlust von etwa 1 bis 2% ist lediglich auf die 
UnvoIlkommenheit bzw. Undichtigkeit der Laboraioriums- 
Yorrichtung zuriickzufiihren, bei der eine kleine Menge 
teiner Kohlenteilchen nach auBen entweichen konnte und 
verlorenging. Wenn die Aufbereitung in einer staubdichten 
Anlage durchgefiihrt wird, treten keine Verluste auf. 
Es ist anzunehmen, daB sich durch Anwendung von 
Gleichstrom hóherer Spannung und durch Vervollkomin- 
nung der Apparatur die Trennungserfolge noch verbessem 
lassen.

Der groBe Vorzug, den die elektrostatische Kohien- 
staubaufbereitung gegeniiber der Flotation hat, liegt in 
der Ahwesenheit von Wasser bei der Aufbereitung und der 
dadurch bedingten Vermeidung des Anfallens von kaum 
unterzubringendem Lettenschlamm und von Reinkolile in 
schlammiger Form mit den daraus sich ergebenden Nach- 
teilen. Meine Arbeitsweise ohne Ausscheidung von Bergen 
bietet dartiber hinaus den besonderen Vorteil, dafi keine 
Abfallprodukte oder Abgange und daher keine Kohlen- 
verluste auftreten. Ferner sind bei dieser Arbeitsweise die 
Anlage- und Betriebskosten gering.

T r o c k e n e  A u f b e r e i t u n g  r o h e r  Fe i n k o h l e .
Die giinstigen Ergebnisse bei der elektrostatischen 

Trennung feinkorniger Steinkohle in ascheiiarmere und 
aschenreichere Anteile gaben Veranlassung, Versuche dar
iiber anzustellen, ob dieses einfache Trockenaufbereitungs- 
verfahren auch der Aufbereitung roher Feinkohle von der 
KorngróBe 0 bis 10 mm zu Kokskohle dienstbar gemacht 
werden kann, um dadurch die der Nafiaufbereitung an- 
haftenden Mangel (Beladung der Aufbereitungserzeugnisse 
mit Wasser, Biklung von Abrieb, Schlatnmwirtschaft usw.) 
teilweise oder ganz zu vermeiden.

Bei der ublichcn Aufbereitung der aschenreichen 
rohen Feinkohle zu Kokskohle mit etwa 6-7o /0 Asche wird 
in der Weise yerfahren, dafi ihr zunachst das feinste Korn 
von 0 bis 0,5 mm, die Staubkohle, durch Windsichtung 
entzogen wird und daB dann aus dem gróberen Korn in 
der Setzmaschine Berge und M ittelprodukt ausgescliieden 
werden. (Nur in vereinzelten Fallen wird das gróbere Korn 
oder eine gewisse Kornfraktion auf Luftherden, also auf 
trockenem Wege, aufbereitet.) Die Staubkohle wird der 
Rohkohle vor dem Waschen entzogen, weil sie infolge 
ihrer Feinkornigkeit auf nassem Wege nicht aufbereitet 
werden kann, so dafi sie in der Setzmaschine lediglich 
Ballast sein wurde, der sich aulierdein infolge seiner Fein- 
heit nur schwer aus dem Waschwasser ausscheidet und 
nach der Ausscheidung in unerwiinschter Form ais Kohlen- 
schlamm in Erscheinung tritt. Ein Teil der aus der Roh
kohle ausgeschiedenen Staubkohle wird dann dem in der 
Setzmaschine gewaschenen gróberen Korn unaufbereitet 
wieder zugesetzt und diese Mischung ais Kokskohle ver- 
kokt. (Nur selten wird dic Staubkohle zuvor aufbereitet, 
und zwar durch nasse Flotation, die mit den obenerwahnten

1 D e m a n n  und S c t i8 n m i i l l e r :  Versuche zur H erstellung aschen- 
armer Kohlen und Koksę, Olilckauf 76 (1940) S. 112.
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Mangeln behaftet ist.) Oa der Aschengehalt der dem ge- 
waschenen groberen Korn unaufbereitet zugesetzten Staub- 
kohle mit 10— 20% weit iiber dem fiir Kokskohle zulassigen 
liegt, mu 13 der Aschengehalt des groberen Korns in der 
Setzmaschine unter den fur Kokskohle zulassigen gesenkt 
werden, und zwar so weit, dali nach Zusatz des aschen- 
reichen Staubes der Aschengehalt der so gewonnenen Koks
kohle nicht iiber dem zulassigen W ert liegt. Der Zusatz 
des unaufbereiteten Staubes zu dem gewaschenen groberen 
Korn bedingt also hóhere Waschverluste bei der Auf
bereitung des groberen Korns in der Setzmaschine.

Das aus der rohen Feinkohle vor der nassen Auf- 
hereitung ausgeschiedene feinste Korn, die Staubkohle, 
kann, wie oben dargelegt, auf elektrostatischem Wege ohne 
Kohlenverlust in Staubkohle mit einem Aschengehalt von
6 bis 7o/o, d. h. Kokskohle (gegebenenfalls auch Edelstaub 
mit. sehr geringem Aschengehalt) und Brennstaub mit 
einem Aschengehalt von 20 bis 30«/o, der sich ohne Auf- 
wendung von Mahlkosten in der Staubkohlenfeuerung ver- 
feuern lafit, zcrlcgt und so in wirtschaftlichster Weise ver- 
wertet werden. (Ausgenommen dayon ist anscheinend lcdig- 
lich sehr aschen- und gasreiche Kohle.) Wenn dann von der 
Gesamt-Staubkohle nur der Anteil mit durchschnittlich 
6—7d/o Asche dem auf nassem Wege aufbereiteten groberen 
Korn beigemischt wird und somit der Aschengehalt des 
zugesetzten Staubes dem fiir Kokskohle zulassigen ent- 
spricht, braucht der Aschengehalt des naB aufzubereitenden 
groberen Korns nicht mehr so weitgehend verringert zu 
werden wic beim Zusatz unaufbereiteter Staubkohle, so dafi 
die Kohlenverluste bei der Aufbereitung des groberen 
Korns in der Sctzmaschinc abnehmen. Das AusmaB dieser 
Waśchvcrlustverringeriing hangt von dem Aschengehalt 
des Rohstaubes und der Menge ab, die der Rohkohle in 
unaufbereiteter Form zugesetzt wurde. Die durch die 
Herausnahme des aschenreichen Brennstaubes aus der 
rohen Staubkohle entstehende Fehlmenge an Kokskohle 
wird zum Teil gedeckt durch die geringeren Verluste bei 
der Aufbereitung des groberen Korns und kann vor allem 
durch zusStzliche Gewinnung aschenarmen Staubes mit 
f>—7°/o Asche aus dem bisher unaufbereitet verfeuerten Roh
staub ausgeglichen werden. Es bedeutet sogar eine sehr 
erwiinschte wesentliche Verbreiterung der Kokskohlenbasis, 
wenn kein Rohstaub mehr verfeuert, vielmehr samtlicher 
Rohstaub elektrostatisch aufbereitet, dadurch sein ganzer 
Gehalt an feinkórniger Kokskohle gewonnen und der 
groberen Kokskohle zugesetzt wird und wenn nicht mehr 
der hohe Aschengehalt des Rohstaubes die Kokskohle mit 
zusatzlichem Aschengehalt belastet. Die dabei gleichzeitig 
und kostenlos mógliche Gewinnung von sehr aschenarmer, 
hochwertiger Edelkohle ist dariiber hinaus ein besonderer 
Vorteil.

Weitere Versuche zeigten nun, daB nicht nur der fein- 
kornigste Anteil der rohen Feinkohle, die Staubkohle, 
sondern auch gróbere Antcile bis zur Korngrófie von 
mehreren Millimetern elektrostatisch aufbereitet werden 
kónnen. So ergab z. B. die elektrostatische Aufbereitung 
des Kornanteils 0,5 3 mm aus roher Fettfeinkohle der 
Zeche Prosper 3 mit 18,1 o/o fliichtigen Bestandteilen und
12,5 o/o Asche

32,8% mit 4,7 °/o Asche) - ,  D, . ,,
29,8 °/o 9,7 «/o ! 62,6 °/o mit 7,1 % Asche
18̂ 4 °/o ló!o % ” \
10.0 °/o „ 21,8% „ ; 37,4% mit 21,7 % Asche
9.0 o/o 33,2 % ., )

100,0 o/o mit 12,5 "/o Asche

Die Feststellung, daB auch gróbere Kohle bis zur Korn- 
gróBe von mehreren Millimetern elektrostatisch aufbereitet 
werden kann, eróffnet die Móglichkeit, die gesamte rohe 
Feinkohle trocken aufzubereiten. Wenn man namlich aus 
der rohen Feinkohle nicht nur den feinen Staub, sondern 
auch den Anteil bis zur KorngróBe von mehreren Milli
metern herausnimmt und elektrostatisch aufbereitet, so wird 
dadurch die Eignung des ubrigbleibenden Korns fiir die

Aufbereitung auf dem Luftherd, also ebenfalls auf 
trockenem Wege, wesentlich verbessert. Die trockene Auf
bereitung der gesamten Feinkohle kónnte demnach wie 
folgt durchgefiihrt werden.

Aus der rohen Feinkohle von 0 bis 1U 111111 Korngrófie 
wird durch Windsichtung oder durch Aussieben das Korn 
von 0 bis etwa 3 mm ausgeschieden, getrocknet und wie 
oben auf elektrostatischem Wege verlustlos in Kokskohle 
mit einem Aschengehalt von 6 bis 7o/0 (gegebenenfalls auch 
Edelstaub mit sehr geringem Aschengehalt) und Brenn- 
kohle mit einem Aschengehalt von 20 bis 300/0 aufbereitet. 
Das nach Ausscheidung dieses Korns iibrigbleibende 
gróbere Korn teilt man, um die der Luftaufbercitung ab- 
traglichen Unterschiede in der KorngróBe wciter zu ver- 
ringern, in 2 Kornfraktioncn auf und trennt jede fiir sich 
auf Luftherden in Kokskohle mit 6 —7 0/0 Asche, Mittel- 
produkt und Berge, was infolge der weitgehenden Ent- 
fernung des feinsten Korns und der Vereinheitlichung der 
KorngróBe durch die Aufteilung ohne iibermaBige Staub- 
entwicklung und mit gutern W irkungsgrad durchfiihrbar 
sein w'ird. Die durch elektrostatische Aufbereitung er- 
haltene feinkórnige Kokskohle wird nun mit der auf dem 
Luftherd gewonnenen grobkórnigen Kokskohle gemischt 
und die Mischung der Kokerei ais Kokskohle zugefiihrt.

Es wurde nun verniutet, dafi sich die gesamte rohe 
Feinkohle von 0 bis etwa 10 mm KorngróBe unter Ver- 
meidung der Aufbereitung der groberen Anteile auf dem 
Luftherd auf r e i n  e l e k t r o s t a t i s c h e m  Wege trocken 
aufbereiten lafit, wenn sie zuvor auf eine KorngróBe von 
einigen Millimetern zerkleinert wrird oder wenn zunachst 
durch Siebung. oder W indsichtung die bereits in der rohen 
Feinkohle enthaltenen feinkórnigen Anteile bis zur Korn
gróBe von einigen Millimetern abgetrennt und dann nur 
die groberen Anteile zerkleinert werden. Die Feinzerkleine- 
rung macht das gróbere Korn der rohen Feinkohle nicht 
nur fiir die elektrostatische Aufbereitung geeignet, sondern 
sie schlieBt es auch auf, d. h. sie bewirkt eine weitgehende 
Spaltung der mit Bergen verwachsenen Kohjenteilchen in 
Kohle und Berge und verbessert dadurch die Aufbereitbar
keit der Rohkohle in Kohle und Berge wesentlich. Bei der 
Feinzerkleinerung der Rohkohle besteht nun die Móglichkeit, 
sie in der Weise Yorzunchmen, daB 1 wohl die Kohlen- 
teilchen, nicht aber die harteren Bergeteilchen zerdriickt 
werden, was zu erreichen ist, wenn die Rohkohle beispiels- 
weise mit Walzen zerkleinert wird, die federnd gelagert 
oder mit einem nachgiebigen Mantę! versehen sind, oder 
wenn Hammer o. dgl. angewendet werden, die mit einer 
elastischen Masse umkleidet sind oder eine federnde AtiBen- 
flache haben, oder wenn man eine sonstige elastische Zer- 
kleinerungs-Behandlung anwendet1. Dann ergibt sich aus 
der Feinzerkleinerung sogar der groBe Vorteil, daB sich 
ein betrachtlicher Teil der in der Kohle enthaltenen Berge 
bereits durch Siebung ausscheiden laBt. Die elektrostatische 
Aufbereitung w ird durch eine solche ihr yoraufgehende 
Ausscheidung eines Teils der Berge stark entlastet und 
ihr Wirkungsgrad wesentlich Yerbessert. Die Fein
zerkleinerung der Kohle v o r der Aufbereitung wirkt 
sich natiirlich auf ihr Treibverhalten im Koksofen und auf 
die Beschaffenheit des aus ihr gewonnenen Koks ebenso 
giinstig aus wie die haufig dieser Vorteile wegen durch- 
gefiihrte Feinmahlung der Kokskohle nac h  der Auf
bereitung. Die aufschlieBend wirkende und dadurch die 
Trennung der Kohle von den Bergen sehr begiinstigendc 
Feinzerkleinerung der rohen Feinkohle gegebenenfalls mit 
anschliefiender Ausscheidung eines Teils der Berge durch 
Siebung kann v o r  der Aufbereitung nur bei Anwendung 
eines fiir feinkórnige Kohle mit sehr feinkórnigen Anteilen 
geeigneten t r o c k e n e n  Aufbereitungsverfahrens durch- 
gefiihrt werden, w?eil man solche Kohle in der Setzmaschini' 
nicht aufbereiten kann, und weil ferner die an sich mógliche

1 Elastische Zerkleinerung mit anschlieGender Siebung hat man bereits 
angewendet, um Steinkohle in ihre Oefugehestandteile Olan7koh’e, Matt- 
kohle und Faserkohle zu zerlegen. Vjfl H o f f m a n n ,  Oluckauf 66 (1930) 
S.529, und L e h m a n n  und H o f f m a n n ,  Oluckauf 67 (1931) S. 1.
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Aufbereitung durch nasse Flotation bei groBen Kohlen- 
mengen wegen der dem Verfahren anhaftenden Mangel und 
wegen der hohen Kosten nicht in Betracht kommt.

Nunmehr seien die Ergebnisse einiger Laboratoriums- 
versuche iiber die elektrostatische Aufbercitbarkeit roher 
Feinkohle von 0 bis 10 nim nach Zerkleinerung auf eine 
KorngróBe bis 3 mm mitgeteilt:

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 3 mit 14,9 o/o Asche 
und 22,2 o/o fliichtigen Bestandteilen ergab bei einmaliger 
elektrostatischer Behandlung:

8,6 % mit 2,3 % Asche*
16,3% 5,2%  „ ■ 52,9% mit 8,l°/o Asche
28,0% 11,6% „ )
20,3% 17 5 %
26.8 % 23.0 % 1

46,9 % mit 20,6 % Asche

100,0% mit 14,0% Asche

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 2 mit 13,1 o/0 Asche 
und 22,2 o/o fliichtigen Bestandteilen ergab bei einmaliger 
elektrostatischer Behandlung:

14,0% mit 3,1 % Aschei
25,2 % „ 7,9 % „ * 65,4 % mit 8,7 % Asche
26,2% „ 12,4% „ I

K S  ;; m  :  } 34>4%  mit ,9-7%  Asche
100,0% mit 12,4 % Asche

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 2 mit 21,1 0/0 Asche 
und 25o/o fliichtigen Bestandteilen ergab bei einmaliger 
elektrostatischer Behandlung:

10,0 % mit 9,3 % Asche 10,0 % mit 9,3 % Asche 
25,3o/o „ 18,7%
24.3 %
16.3 %  
24.1 0/0

22,1 %
24.2 %
26.3 %

89,7 % mit 22,6 % Asche

100,0 °/o mit 21,3o/o Asche

Kohle (unter 1,4)
Mittelgut (1,4 —1,8)
Berge (iiber 1,8)

100,0 0/0
ergab bei dieser Behandlung:

Berge durch

74,2 % mit 3,0 % Asche 
7,3 % „ 29,1% „

18,5% „ 74,0 % „
mit 18,0 % Asche

Absieben nach \  
dcm Zerkleinernj

Durch elektro
statische Aut- 1 

bereitung |

14,6% mit 69,9% Asche bzw. Oluhruckstand

19,7% 
24,8 % 
20,4 % 

9,7 % 
10,fi °/o

2,1 % 
5,4 0/0
9,7 0/0 

15,9% 
-27.4 %

bereitung
5,6 %

28,7 %
100,0% mit 18,3% Asche

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 2 mit 19 o/0 Asche 
und 22 o/o fliichtigen Bestandteilen, die in unzerkleinertem 
Zustand durch folgende S.S.-Analyse gekennzeichnet war:

Kohle
Mittelgut
Berge

(unter 1,4) 
(1,4-1,8) 
(iiber 1,8)

73,8 % 
7,7 % 

18.5%

mit 2,3 % Asche 
30,6 % ..
78,2 0/0 „

ergab:
Berge durch | 

Absieben nach J 
dcm Zerkleinernj

100,0% mit 18,5% Asche

7,4 0/0 mit 69,8 % Asche bzw. Oluhruckstand

Durch elektro
statische Auf

bereitung

9,4 % 
20 2 % 
25,8 % 
18,3% 
18.9%

2,5 “/o 
6,4 % 

13,5 0/0 
19,7% 
27,0 0/0

100,0 0/0 mit 18,9 % Asche

Durch nochmalige elektrostatische Aufbereitung der 
aschenreicheren Anteile wurde, bezogen auf die Ausgangs- 
kohle, folgendes Gesamtergebnis erzielt:

Beree durch | 
Absieben nach J 

dem Zerkleinernj 
„Durch eleklro- j

7,4 % mit 69,8% Asche bzw. Oluhruckstand

statische Auf
bereitung:

59,6 % 
33.0 %

6,0 %
33,0 0/0

100,0 % mit 19,6 % Asche

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 2 mit 20,8 0/0 Asche 
und 25,7 o/0 fliichtigen Bestandteilen, die in unzerkleinertem 
Zustand durch folgende S.S.-Analyse gekennzeichnet war:

Kohle (unter 1,4)
Mittelgut (1,4-1,8) 
Berge (iiber 1,8)

72,7 % mit 3,1 % Asche 
6,1%  „ 30.6% „

21,2% „ *79.0% „

Beim ersten und zweiten Versuch ist das Trennungs- 
ergebnis immerhin beachtlich — bei entsprechender Auf- 
teilung hatte die Ausbeute an Kokskohle nahezu 50 bzw. 
60% betragen —, beim dritten mit aschen- und gasreicherer 
Kohle allerdings vóllig unzureichend. Auf eine Ver- 
besserung des Trennungsergebnisses durch erueute elektro
statische Aufbereitung der aschenreicheren Fraktionen 
wurde verzichtet. Diese Móglichkeit wurde bei den 
folgenden Versuchen ausgenutzt, bei denen die Zerkleine
rung elastisch erfolgte (mit einer hólzernen Walze, also 
in unvollkommener Weise) und die grobkórnig gebliebenen 
Berge vor der elektrostatischen Aufbereitung abgesiebt 
wurden.

Rohe Feinkohle von Zeche Prosper 3 mit 18,2 0/0 Asche 
und 20,3 o/o fluchtigeu Bestandteilen, die in unzerkleinertem 
Zustand durch folgende S.S.-Analyse gekennzeichnet war:

1 0 0 ,0 %  mit 2 0 ,9 %  Asche
ergab:

Berge durch I - I
Absieben nach i 8 ,2  °/o m it 71,4 % Asche b zw . Oluhruckstand 

dem Zerkleinernj
f  1 5 ,2 %  „ 5 ,1 %  „

Durch elektro- 23,5% „ 12,9% „
statische Auf- '  21,5% „ 18,0%

bereitung 1 3 j3 o/o ^ 18>7o/0 „

I 1 8 ,3 %  i, 2 2 ,8 %  ,.

1 0 0 ,0 %  mit 20,2  o/o Asche

Durch nochmalige elektrostatische Aufbereitung der 
aschenreicheren Anteile wurde, bezogen auf die Ausgangs- 
kohle, folgendes Gesamtergebnis erzielt:

Berge durch |
Absieben nach 

dem Ze«kleinern 
Durch elektro-

statische . . t o o / .
Aufbereitung V 10

8,2% mit 71,4% Asche bzw. Gliihriickstand 

45,6% 6,3 % 
28,1 o/o

100,0 % mit 21 ,7  % Asche

100,0 o/o mit 18,4o/o Asche

Durch nochmalige elektrostatische Aufbereitung der 
aschenreicheren Anteile wurde, bezogen auf die Ausgangs- 
kohle, folgendes Gesamtergebnis erzielt:

Berge durch )
Absienen nach 14,6 % mit 69,9 % Asche bzw. Oluhruckstand 

dem Zerkleinernj 
Durrh elektro- i 71 n  0/„ 
s«at,sche Auf. {

Aus der Feinkohle mit 20,3 o/0 fliichtigen Bestandteilen 
(diese beziehen sich auf aschenreiche Kohle, sind also 
bezogen auf aschenfreie entsprechend hoher) sind 71 ®/u 
Kokskohle mit 5,6 o/o Asche, aus der Feinkohle mit 22o/0 
fliichtigen Bestandteilen 59,6 "o Kokskohle mit 6o/0 Asche 
und aus der Feinkohle mit 25,7 o/o fliichtigen Bestandteilen 
45,6o/o Kokskohle mit 6,3 o/0 Asche gewonnen worden. Bei 
Abstellung des Aschengehaltes auf etwa 6,5 % lediglich 
durch zweckentsprechendere Aufteilung der in dem elektro
statischen Feld heruntergefallenen Kohle hatte sich das 
Ergcbnis im ersten Falle auf we i t  iib e r  70o0 Kokskohle, 
im zweiten Falle auf iiber 60 <Yn und im dritten Falle auf 
etwa 50o/o gestellt. Verglicheu mit den Ergebnissen einer 
NaBaufbereitung ist der Aufbereitungserfolg unter 
Berucksichtigung der Unvollkommenheiten bei den Ver- 
suchen beim ersten und zweiten Versucli sehr beachtlich, 
beim dritten dagegen unbefriedigend. Auch hier ist wieder 
festzustellen, dafi der Erfolg der elektrostatischen Auf
bereitung mit zunehmendem Gehalt der Kohle an fliich- 
tigen Bestandteilen (die verhaltnismaBig geringen Unter- 
schiede in den Aschengehalten kónnen nicht ausschlag- 
gebend sein) abnimmt. Wahrscheinlich ist das darauf
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zuruckzufiihren, dafi die Unterschiede in den elektrischen 
Eigenschaftcn von Kolile und Bergen, auf denen ja die 
elektrostatische Kolilentrennung berulit, bei jiingerer, 
schwacher inkohlter Kohle geringer sind ais bei iilterer, 
stiirker inkohlter. Dabei konnen sowolil die Kohlensubstanz 
ais auch die mineralische Verunreinigung oder auch beide 
ausschlaggebend beteiligt sein.

Somit ist es im Laboratoriumsversuch geluugeii, rohe 
Feinkohle von 0 bis 10 mm KorngroBe auf trockenem Wege 
mit den einfachsten Mitteln lediglich durch schonende 
Zerkleinerung, Aussiebung eines Teils der Berge und elek
trostatische Aufbereitung teils mit gutem, teils mit ge- 
ringerem Erfolg in trockene Kokskohle, trockenes Mittel- 
produkt und trockene Berge aufzubereiten.

Durch zweckentsprechendere elastische Zerkleinerung 
der rohen Feinkohle (vielleicht auch durch fraktionierte 
Zerkleinerung mit jeweils anschlieBender Abtrennung der 
grobkórnig gebliebenen Berge durch Absiebung) kann dic 
Menge der vor der elektrostatischen Aufbereitung aus- 
geschiedenen Berge noch bctriichtlich vergróBert und 
damit das Gesamtergebnis der Aufbereitung noch wesent- 
lich yerbessert werden. Vielleicht fiihrt auch eine nach 
Kornklassen getrennte elektrostatische Aufbereitung und. 
wahrscheinlich die Anwcndung zweckentsprcchenderer 
Bedingungen bei der elektrostatischen Aufbereitung 
(gleichmaBigere Aufgabe der Kohle, Anderung der Fall- 
hóhe sowie des Spannungsunterschiedes u. dgl.) zu einer 
weiteren Verbesserung der Ergebnisse. Oberdies kann 
durch nochinalige elektrostatische Bchandlung der aschen- 
reicheren Anteile das Ausbringen an Kokskohle erhoht 
werden. Bei diesen Versuchen zur Aufbereitung roher 
Feinkohle sind wieder die auf Undichtigkeiten der Ein
richtung zuruckzufiihrenden und bei einer vollkommeneren 
Apparatur ohne weiteres vermeidbaren geringen Kohlen- 
yerluste aufgetreten. Die meńgenmaBigen Ergebnisse sind 
aber hier so abgerundet worden, daB ihre Summę hundert 
ergibt.

Zu den bereits ohen aufgefiihrten Vorteilen, die dic 
elektrostatische, trockene Aufbereitung der aus der rohen 
Feinkohle 0- 10 mm abgetrennten Staubkohle vor dem 
Wiederzusetzen zu dem aufbereiteten gróberen Koni 
bietet, gesellen sich, wenn auch das gróbere Kom, also 
die gesamte rohe Feinkohle, nach einem der beiden oben 
behandelten Verfahren trocken aufbereitet wird, neben den 
noch nicht abzuschatzenden Vorteilen, dic die trockene 
Aufbereitung gegeniiber der nassen beziiglich der Anlage- 
und Betriebskosten gewahrt, noch folgende: 1. Gewinnung 
der Kokskohle in trockener Form, 2. Anfall eines trockenen 
Mittelproduktes, 3. Vermeidung der mit der NaGauf- 
bereitung verbundenen Schlammwirtschaft.

Da vollig trockene Kokskohle zum Einfiillen in die 
Verkokungskammern und fiir die Verkokung selbst un- 
geeignet ist, muB sie vorhcr auf den giinstigsten W asser
gehalt gebracht werden, der aber um einige Prozent unter 
dem Wassergehalt liegt, mit dem die nafi aufbereitete Koks
kohle in die Kammern gefiillt wird. Die Anfeuchtung der 
Kokskohle kann durch Zumischen von Wasser oder, wenn 
nur ein Teil der Kokskohle trocken aufbereitet wird, durch 
Vermischen mit naB aufbereiteter Kokskohle erfolgen. Das 
Beschicken der Koksófen mit einer trockeneren Kohle bietet 
folgende Vorteile: Da die Abschreckung der Ofenkammern 
gemildert wird, werden die Ofen, zumal gerade dem Silika- 
Material plótzliche Abkuhlung unzutraglich ist, geschont, 
so daB sic liinger betriebsfahig bleiben. Die Kammerwande 
blciben glatter und dichter, was sich auf den Ofengang und 
das Ausbringen an Nebenprodukten giinstig auswirkt. Die 
Durchsatzleistung der Ofen wird gesteigert oder die gleiche 
Durehsatzleistung bei geringerer Ofentemperatur erzielt 
und dann dic unerwiinschte Verkrackung hochwertiger 
Nebenprodukte abgeschwacht. (Bei der r e i n  elektro
statischen Aufbereitung mit voraufgegangener Zerkleine
rung der Kohle steht der Durchsatzsteigerung allerdings 
ein' durch das kleinerc Raumgewicht der Kohle bedingtes

geringeres Fassungsvermógen der Kammern gegeniiber, 
sofern die Kokskohle nicht ohnehin vor der Verkokung ge- 
mahlen wurde.) Der Verbrauch an Unterfeuerungsgas wird 
geringer und die OberschuBgasmenge entsprechend gróBer. 
Der Aufwand fiir dic Kiihlung des Gases ist kleiner, oder es 
wird, besonders im Sommer, eine w i r k s a m e r e  Kiihlung 
und dadurch eine bessere Entteerung sowie ein hóheres 
Ausbringen an Nebenprodukten erzielt. Infolge derhóheren 
Konzentration des Ammoniakwassers gcht der Verbrauch 
an Abtreibedampf zuriick. DaB diese Vorteile betriichtlich 
sein miissen, ergibt sich ohne weiteres daraus, daB bei 
einem um 3 o/o geringeren W assergehalt der Kokskohle der 
Wasserballast des Rohgases, bezogen auf eine Kokerei mit 
10001 taglichem Kohlendurchsatz, je Tag um 120 t geringer 
ist, was allein eine Ersparnis an Unterfeuerungsgas und 
an Abtreibedampf von jahrlich etwa 110000 Mm, bedeutet.

Ein trocken anfallendes Mittelprodukt ist besonders 
yorteilhaft, wenn es — das gróbere Korn nach Fein- 
mahlung — in der Kohlenstaubfeuerung verfeuert wird. 
Wenn das gróbere trockene Mittelprodukt auf dem Rost 
verfeuert werden soli, ist yorherige Anfeuchtung, am besten 
durch Vermischen mit nassem Mittelprodukt, erforderlich. 
Man kann dann den Wassergehalt des zu verfeuernden 
.Mittelproduktes auf das notwendigste Mali beschranken 
und dadurch seine Eignung zum Verfeuern verbessern 
sowie den W irkungsgrad der Feuerung steigern. Gerade 
bei dem aschenreichen Mittelprodukt ist geringer Wasser
gehalt eine Vorbedingung fiir giinstige Verfeuerung. jUittel- 
produkt aus der NaBaufbereitung bereitet haufig wegen 
seines holien Wassergehaltes Schwierigkeiten beim Ver- 
feuern. Die Feinkórnigkeit des bei der r e in elektro
statischen Aufbereitung mit voraufgegangener Zerkleine
rung gewonnenen Mittelgutes ist seiner Verfeuerung nicht 
abtraglich, wenn es der Staubfeuerung zugefiihrt oder mit 
grobem, feuchtem Mittelprodukt vermischt auf dem Rost 
verfeuert wird. Ferner wiirde sich die Wasserfreihcit des 
Mittelgutes bei der von, mir zur Gewinnung von hocli- 
wertigem Schwclteer geplanten, bereits im Stadium des 
Gro8versuchs befindlichcn Abschwelung des Mittel
produktes vor dem Verfeuern auf die Durchsatzleistung und 
Lebensdauer der Schwelófen sowie auf die Nebenprodukten- 
gewinnung und somit insgesamt auf die Wirtschaftlichkeit 
dieser Schwelung sehr giinstig auswirken, und zwar in viel 
starkerem AusmaB ais bei der Verkokung, weil bei der 
Schwelung die Kohle t r o c k e n  eingesetzt werden kann. 
Da die Abschwelung des Mittelproduktes vor dem Ver- 
feuern nur dann wirtschaftlich durchfiihrbar ist, wenn die 
Anlage- und die Betriebskosten der Schwelanlage gering 
sind, wiirde die durch Einsetzen eines trockenen Mittel
produktes crziclbare Verbilligung der Betriebskosten sehr 
willkommen sein.

Was das Wegfallen der Schlammwirtschaft bedeutet, 
bedarf keiner weiteren Erlauterung.

Die yorstehenden Ausfiihrungen und Versiichs- 
ergebnisse zeigen,- in wie einfacher Weise das elektro
statische Verfaliren der Trennung von Gemengen der Stein
kohlenaufbereitung dienstbar gemacht und auf welchen 
Gebieten der Steinkohlenaufbereitung es mit groBem 
Vorteil eingesetzt werden kann. Da der Trennungserfolg 
von dem Unterschiede im elektrischen Verhalten vor. 
Kohlensubstanz und mineralischcr Verunreinigung abhangt 
und da die verschiedenen Kohlen und Kohlenarten sowohl 
hinsichtlich der Kohlensubstanz ais auch der mincralischen 
Vcrunreinigung nicht einheitlich sind, ist zunachst eine Aus- 
dehnung der Versuche auf eine móglichst groBe Anzahl 
von Kohlen erwiinscht. Immerhin kann bereits auf Gruncl 
der durchgefiihrten Vcrsuche, die sieli auf Kohlen sehr 
unterschiedlicher Inkohlungsstufen erstrecken, festgestellt 
werden, daB das einfache, billige und elegante Verfahren 
der elektrostatischen Trennung fiir die Aufbereitung von 
Steinkohle in dem vorstehend behandelten Rahmen groBe 
Bedeutung hat und daB es lohnt. sich eingehend dam it zu 
befassen.
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Vorschlag fiir d i e  A u s f i i h r u n g  e i n e r  G r o B a n l a g e  
zur  e l e k t r o s t a t i s c h e n  A u f b e r e i t u n g .

Abschliefiend sei an Hand der schematischen Abb. 2 
aisgedeutet, wie eine nach dem voit mir angewendeten 
Verfahren arbeitende grofitechnische Anlage ausgefiihrt 
werden kann. Eine móglichst groBeAnzahl von Elektroden- 
platten E, und E2 (in der Zeichnung auf 5 beschrankt) von 
je etwa 50 cm Hóhe und. móglichst groBer Lange, die in 
einem Abstand yon 30 bis 35 cm parallei einandergegeniiber- 
stehen, ist zu einem Aggregat zusammengefafit. Die 
Platten Et sind mit dem positiven, die Platten E2 mit dem 
negativen Pol einer Hochspannungs-Gleichstroniquelle ver- 
bunden. Zwischen je zwei Platten E, und E2 wird dadurch 
ein elektrostatisches Hochspannungs-Gleichstromfeld er- 
zeugt. Bei dieser Anordnung sind mit Ausnahme der 
beiden AuBenpiatten alle Platten beiderseitig ausgenutzt. 
Ober den Platten befindet sich der VorratsbehaIter B fiir 
die elektrostatisch aufzubereitende, feinkórnige Kohle mit 
den* Auslafi-Schlitzen S. Vorratsbehalter und AusIaB- 
Schlitze haben annahernd die gleiche Langenausdehnung 
wie die Elektrodcnplatten. Das erforderliche móglichst 
gleichmafiige Ajisfliefien der Kohle in diinnem band- 
formigem Strom wird durch die unter den AusIaB-Schlitzen 
befindlichen Zellenwalzen Z bewirkt oder dadurch, daB an 
jedem AusIaB-Schlitz die Schlitzkante P vibriert oder auch 
in anderer zweckentsprechender Weise. Von den AuslaB- 
Schlitzen wird die Kohle iiber die nichtleitenden Rutsch- 
flachen R den negativen Elektrodcnplatten E2 zugeleitet. 
Die Rutschflachen werden zweckmiiBig mit Metallbelagen 
von gewisser Breite yęrsehen und diese mit den nega- 
tivcn Elektrodenplatten oder unmittelbar mit dem nega- 
liven Pol der Stromąuelle verbunden, so dafi sie das gleiche 
Potential haben wie die negativen Platten. Unterhalb der 
Elektrodenplatten scheiden dic Trennwande T die in den 
elektrischen Feldern heruntergefallene Kohle in Teil- 
mengen. Die Trennwande sind so angeordnet, wie es die 
fiir die Teiimengen gewiinschten Aschengehalte erfordern.

:;-:Ą ■ ^ : -r W t . v - . ' r T
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Schema einer groBtechnischen Anlage.

Sie bilden gleichzeitig die Einlaufe b (, b3 und b3 von in 
der Zeichnung weggelassenen Sammelbehaltern, in denen 
die Kohlenanteile mit den gewiinschten As.chengehalten 
aufgefangen werden. Um das Ansetzen von feinsten 
Kohlenteilchen an den Elektrodenplatten zu yermeiden, 
erschiittert man die Platten durch eine mechanische Klopf- 
vorrichtung oder auf andere Weise. Das Ansetzen laBt sich 
auch durch Abstreifcr, die sich standig iiber die Platten 
bewegen, oder durch Ausbildung der Platten ais scnkrecht 
oder waagerecht umlaufende metallisierte endlose Bander, 
die mit Abstreifern versehen sind, vermeiden. Der Hoch- 
spannungs-Gleichstrom wird aus Wechselstrom von nor- 
maler Spannung mit Hilfe eines Hochspannungs-Trans- 
formators und eines Hochspannungs-Gleichrichters er- 
zeugt’.

Zusammenfassung.
Nach einem Hinweis auf die Móglichkelt der Trennung 

von Gcmengen auf elektrostatischem Wege, die in aller- 
dings beschranktem AusmaB bereits bei der Erz- 
aufbereitung angewendet wird, und auf die durch von  
S z a n t ho  im Laboratoriumsversuch nachgewiesene Auf- 
bereitbarkeit tonhaltiger Braunkohle in aśchenarme Kohle, 

M ittelprodukt und Berge wird kurz dargelegt, daB die 
Aufbereitung von Staubkohle, die bej der Gewinnung der 
Steinkohie anfallt, und auch von feinzerkleinerter stiickiger 
Steinkohie auf elektrostatischem, also trockenem Wege sehr 
erwiinscht ist, weil ein befriedigend arbeitendes Auf- 
bereitungsverfahren fiir sehr feinkórnige Steinkohie bisher 
fehlt. Von Sźanthos Arbeitsweise wird kurz beschrieben 
und dann dic von mir angewendete erliiutert und ihre 
Trennwirknng behandelt. Dic Aufgabe wurde darin 
gesehen, die bei der Kohlengewinnung anfallende, meist 
unaufbereitet verwendete Staubkohle unter AusschluB von 
Kohlenverlusten in aschenarinere Kohle, deren Aschengehalt 
dem der Kokskohle entspricht und die der Kokskohle 
zugesetzt werden soli, und in aschenreichere, die fiir die 
Staubkohlenfeuerung bestiinmt ist, zu zcrlegcn, Dabei kann 
ohne weiteres auch Kohle mit sehr geringem Aschengehalt 
gewonnen werden, die fiir Sonderzwecke erwiinscht ist. 
Es wird dargelegt, daB man durch diese einfache und 
hiilige Aufteilung der Staubkohle in hóher- und geringer- 
wertige (gegebenenfalls auch hóchstwertige) Teiimengen 
und deren wertmaflige Verwendung die wirtschaftlichste 
Verwertung des Kohlenstaubes erreicht, dic bei seiner Ver- 
wendung ais unaufbereiteter Gesamtstaub nicht gegeben 
ist. DaB diese Aufgabe im Laboratoriumsversuch weit- 
gehend gelóst worden ist, zeigen die mitgeteilten Versuchs- 
ergebnisse. AuBerst aśchenarme, sehr hochwertige Kohle 
fiir Sonderzwecke kann in guter Ausbeute gewonnen 
werden, wenn man zerklcinerte aśchenarme Stiick- oder 
Nufikohle elektrostatisch aufbereitet. AnschlieBend wird 
die Nutzbarmachung der elektrostatischen Aufbereitung 
bei der Gewinnung yon Kokskohle aus roher Feinkohle 
von 0 bis 10 mm KorngróBe behandelt. Die ubliche NaB- 
aufbereitung der rohen Feinkohle zur Gewinnung von 
Kokskohle wird kurz beschrieben und darauf hingewiesen, 
daB sich durch die elektrostatische Gewinnung des in der 
^esamten Staubkohle enthaltenen Anteils .mit einem 
mittleren Aschengehalt von 6 bis 7 o/o die Kokskohlenbasis 
wesentlich yerbreitern laBt. Auch die gróberen Anteiie 
der Kokskohle bis zu mehreren Millimetern KorngróBe 
kónnen, wie Versuche ergeben haben, elektrostatisch 
aufbereitet werden. Da man die noch gróberen Anteiie 
bis hinauf zu 10 mm KorngróBe zweckma.Big nach Auf
teilung in 2 KorngróBen auf Luftherden aufberciten kann, 
ist somit die Móglichkeit gegeben, die gesamte rohe 
Feinkohle trocken aufzubereiten. Versuche, eine trockene 
Aufbereitung der gesamten rohen Feinkohle in der Weise 
zu erreichen, daB sie auf eine KorngróBe von mehreren 
Millimetern zerkleinert und dann elektrostatisch aufbereitet 
wird, fiihrten, wic aus den mitgeteilten Versuchs- 
ergebnissen hervorgeht, zum Teil zu beachtlichen Erfolgen.

i Die Besonderbeiten meiner Arbeitsweise sind in zwei Patentanm eldungen 
niedergelegt.
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Bessere Versuchsergebnisse licBen sich erzielen, wenn die 
elektrostatische Aufbereitung entlastet wurde, indem die 
voraufgehcnde Zerkleinerung derart schonend erfolgte, daf! 
die Bergc von der Zerkleinerung weniger crfaBt wurden 
und daher ein erheblicher Teil der Berge vor der elektro- 
statischen Aufbereitung durch Siebting ausgeschieden 
werden konnte. Der Erfolg dieser Arbeitsweise geht aus 
Versuchsergebnissen hervor. Die Vorteile der Gewinnung 
trockener Kokskohle und trockenen Mittelproduktes durch 
trockene Aufbereitung der rohen Feinkolile werden dar
gelegt und auf die Ausschaltung der Schlammwirtschaft 
hingewiesen. Wenn auch der Wirkungsgrad der elektro- 
statischen Aufbereitung bei den einzelnen Kohlenarten zu
nachst noch durch zahlreiche Versuche gepriift werden 
inuB, so lassen doch die mit Kohlen sehr yerschiedenen 
Inkohlungsgrades durchgefiihrten Versuche bereits er-

kennen, daB das Verfahren in dem behandelten Rahmen 
fur die Kohlenaufbereitung groBe Bedeutung hat und daB 
es lohnend ist, sich eingehend damit zu befassen. Ab- 
schlieBend wird an Hand einer schematischen Zeichnung 
beschrieben, wic eine groBtechnische Anlage zur elektro- 
statischen Aufbereitung feinkórniger Kohle ausgefuhrt 
werden kann.

Nach Abfassung des vorstehenden Berichtes veróffent- 
lichten G r u m b r e c h t  und Ri i der  je eine bemerkenswertc 
Arbeit iiber die elektrostatische Aufbereitung. Grumbrecht 
behandelt den derzeitigen Stand und die Aussichten der 
elektrostatischen Aufbereitung1 und Riider die neuzeit- 
lichen Elektroscheider2.

1 Met. u. Erz 37 (1940) S. 357.
Met. u. Erz 37 (1940) S. 363.

U M S C H A U
G espaltene  G rubenstem pel.

Von Steiger Joh. M a n g ,  Gclsenkirchen-Buer.
Ein sehr groBer Teil des StempeIholzverbrauchs im 

Bergbau besteht, der Flózmachtigkeit entsprechend, aus 
diinnen und kurzeń Stiicken. Abgesehen von den sehr mach- 
tigen FIózen Oberschlesiens herrschen in den deutschen 
Bergbaubezirken die geringmachtigen Flóze vor. Der Ver- 
brauch an Stempeln von 0,Ś0, 0,95, 1,10 und 1,25 m Lange 
bei einer Starkę von 11 bis 14 oder 12 bis 15 cm ist deshalb 
verhaltnismaBig sehr groB. Dazu kommt, daB sich der 
Hauptverbrauch der Halbhólzer und Schalhólzer ebenfalls 
in diesen Starken bewegt, so daB sich etwa 70 «/o des Ver- 
brauchs an Grubenholz im engeren Sinne (Kappen, Stempel, 
Halbhólzer, Schalhólzer, Palisaden und Spitzen) auf die 
Stiirkespanne von etwa 11 bis 15 cm zusammendrangen.

Die ausreichende Versorgung des Bergbaues mit diesen 
diinnen Rundhólzern ist nicht immer leicht. Schon wahrend 
des Weltkrieges und in den darauffolgenden Jahren, in 
denen die Grubenholzbeschaffung schwierig und daher 
besonders das diinne Grubenholz knapp war, versuchte 
man es mit gespaltenen Stempeln, und zwar wurden dickere 
Hólzer, je nach der benótigten Starkę und Lange entweder 
in der Mitte gespalten, also 2 Stempel daraus gemacht, oder 
zweimal aufgespaltcn, namlich zuerst ein Drittel, dann die 
iibrigen zwei Drittel wieder in rechtwinkliger Richtung 
zum ersten Schnitt aufgetrennt. Auf diese Weise entstanden 
3 Stempel. SchlieBlich wurden auch ganz dicke Stempel 
iibers Kreuz aufgespaltcn, und man erhielt 4 Stempel.

Ais mit der sich standig verscharfenden Wirtschafts- 
krise das Grubenholzangebot reichhaltiger wurde und der 
Verbrauch infolge der auch im Bergbau notwendigen Be- 
triebseinschrankurigen zuriickging, konnte man auf diese 
MaBnahmen verzichten. Dazu kam, daB man oft beim 
Spalten der Grubenstempel des Guten zuviel getan, vor 
allem zu wenig auf die Holzbeschaffenheit und den Zustand 
des Holzes Riicksicht genommen hatte. Aus diesem Grunde 
kam der gespaltene Grubenstempel in Verruf.

Gleichwohl ist auch heute der Gedanke, gespaltene 
Stempel im Bergbau zu verwenden, angesichts der eingangs 
geschilderten Sachlage nicht von der Hand zu weisen. 
Durch den Mitverbrauch gespaltener Stempel kónnen 
gerade die Anfallsorten, die starkemafiig zwischen den 
normalen Abbaustempeln und den Streckenstempeln liegen
— es kommt hier in der Hauptsache die Starkegruppe 
10- 20  cm in Betracht —, voll eingesetzt und somit die 
Starkegruppe 11—15 cm fiihlbar entlastet werden.

Wenn man von den Schneidekosten, die in diesem 
Zusammenhange kaum in die Waagschale fallcn, absieht. 
so kommt es bei der Betrachtung dariiber, ob und in 
weicher Weise vom bergtechnischen Standpunkte aus 
gespaltene Stempel voll einsatzfahig sind, wohl nur auf 
die Grubensichcrheit an. Auch die gespaltenen Stempel 
inussen in gleichem Mafie wie die Rundstempel die 
erforderliche Druckfestigkeit, Biegefestigkeit und Warn- 
fahigkeit besitzen.

Die meisten Grubenstempel bestehen aus Nadelholz, 
das aus bestimmten Grtinden fiir das Spalten allein in 
Frage kommt. Nadelholz ist im Innern, d. h. in der Mitte 
weicher ais am auBeren Umfang. Schon die Jahresringe

lassen erkennen, daB die Holzmasse nach aulien lun dichter 
und fester wird. Die Druckfestigkeit des Nadelholzsternpels 
besteht also in der Hauptsache darin, daB die festen und 
harten Jahrcsringe gleichmaBig um den weicheren Kern 
gelagert sind. Je mehr man daher einen Stempel spaltet, 
desto mehr ist der gleichmafiige Zusammcnhalt geśtórt 
und desto geringer ist die Druckfestigkeit bei gleicher 
Holzmasse und gleichem Querschnitt. Auf der anderen 
Seite muB aber betont werden, dali bei dicken Stempeln 
mehr Hartiiolz vorhanden ist ais bei diinnen. Hieraus ergibt 
sich, daB ein gespaltener Stempel mit halbkreisfórmigem 
Querschnitt, ein halbierter Stempel, noch dieselbe Druck- 
festigkcit besitzt wie ein Rundstempel mit gleichem 
Querschnitt. In Zahlen ausgedriickt, besitzt demnach ein 
halbierter Stempel von 18 cm Dmr. noch dieselbe Wider- 
standskraft wic ein Rundstempel von 13 cm Dmr. Wenn 
aber aus einem Stempel durch Spalten 3 oder gar 4 Stempel 
hergestellt werden, nehmen die Druckfestigkeit, Biege
festigkeit und das Warnvermógen ganz erheblich ab, und 
von einem volhvertigen Einsatz solcher Stempel kann 
keine Rede sein.

Die Frage, ob die Verwendung gespaltener Stempel 
im Bergbau zweckmaBig ist, kann an sich bejaht werden, 
allerdings mit der Einschrankung, dafi man die Stempel 
nur einmal spaltet und daB das Holz noch besonders 
gesund und kernig ist. Bei halbierten Stempeln gelten 
folgende W erte: Rundstempel a von 11 cm Dmr. ist gleich 
dem halbierten Stempel b von lficmDmr.; a 12cm b l 7c m;  
a 13 cm =  b 18cm; a 14cm^  b 19 cm; a 15 cm h 20 cm 
usw. Beim Spalten in diesem Verhaltnis ist der gespaltene 
Stempel stets so druckfest wie der nach Holzmasse und 
Preis gleichwertige Rundstempel.

Beim Spalten ist besonders darauf zu achten, daB das 
Holz noch gesund ist. Man hutę sich etwa alte, schon 
lange gelagerte Stempel zu spalten und so noch mit- 
zuverwenden. Meistens sind solche Bestande im Innern in 
Verstockung begriffen und kónnen naturgemaB in gespal- 
tenem Zustande erst recht nichts mehr taugen. Das Wort 
»alte Stempel« darf nicht mifiverstanden werden. Gerade 
hier hat der Bergbau von sich aus die Móglichkeit, sehr 
sparsam mit dem Grubenholz umzugehen. Das stiirkere 
Holz, das in den Abbaubetrieben machtiger Flóze frei 
wird, sowie das gesamte freiwerdende Streckenholz kann 
fur die W iederverwendung in schwacheren FIózen um- 
gearbeitet werden. Eine zweckmaBige Umarbeitung IaBt 
sich aber in der Regel nur dann vornelunen, wenn man die 
Stempel nicht nur auf Lange passend schneidet, sondern 
auch einmal spaltet.

ZusammengefaBt ist es also bei kluger Uberlegung und 
sorgfaltiger Organisation sehr wohl móglich, in den gering- 
machtigen FIózen, in denen Stempel bis etwa 1,25 m Lange 
gebraucht werden, gespaltene Stempel zu verwenden, wo- 
durch die Grubenholzbedarfsdeckung wesentlich erleichtert 
wird.

Schlagw ette rausschuB  fiir O bersch lesien .
Bei der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ober

schlesien der W irtschaftsgruppe Bergbau, Gleiwitz, ist 
unter Beteiligung der Bergbehórde ein technischer Aus-
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schufl fiir Schlagwettcrfragen gebildet worden, der am 
S. Januar seine erste Sitzung abgehalten hat. Wegen des 
hohen Gefahrencharakters der Karwiner Oruben wurde fur 
das Olsagebiet ein besonderer UnterausschuB cingesetzt. 
Die Ausschiisse haben die Aufgabe, die Frage des Auf- 
tretens von Schlagwettern und ihrer Bekampfung zu er- 
forschen und im Interesse der erforderlichen Leistungs- 
steigerung die Móglichkeit der Anwendung neuzeitliclier 
Maschinen und Arbeitsverfahren in Schlagwetterbetrieben 
unter W ahrung grofitmoglicher Betriebssicherheit zu 
priifen.

Der Vorsitz ist dem Bergwerksdirektor S c h u l t e ,  
Gleiwitz, iibertragen worden; zu seinem Stellvertreter und

W I R T S C H  A
GroBhandelsindex fur Deutschland1 (1913^100).

Monats-
durchschnitt

Agrar-
stoffe

Industrielle
Rohstoffe

und
Halbwaren

Industrielle Fertigwaren
Oesamt-

indcxProduk-
tions-
mittel

Kon-
sum-
giiter

7 .U S .

1936 104,88 94,01 113,03 127,30 121,17 104,10
1937 104,58 96,15 113,16 133,25 124,68 105,91
1938 105,94 94,06 112,95 135,43 125,81 105,74
1939 107,89 95,04 112,83 135,86 125,94 106,87

1940: Jan. . 108,20 97,80 112,80 137,50 126,90 108,20
Febr.. 108,10 98,20 112,80 138,10 127,20 108,40
Mar z . 110,10 98,50 112,90 138,50 127,50 109,40
April . 111,20 98,20 112,90 138,90 127,70 109,60
Mai . 111,70 98,40 112,90 139,30 127,90 109,90
Juni . 112,30 98,40 112,90 141,80 129,40 110,40
Juli . 112,30 98,30 112,90 142,90 130,00 110,70
Aug. . 112,00 98,50 112,90 144,00 130,60 110,80
Sept. . 110,90 98,70 113,00 144,40 130,90 110,50

Okt. . 110,20 99,10 113,00 144,90 131,20 110,60
Nov. . 110,60 99,40 113,20 144,70 131,20 110,80
Dez. . 110,50 99,50 113,30 145,00 131,30 110,90

Durchschn. 110,68 98,58 112,96 141,67 129,32 110,02

1 Reichsanz.

gleichzeitig zum Vorsitzenden des Unterausschusses fiir 
das Olsagebiet wurde Direktor M u l l e r ,  Karwin, ernannt.

V o rtrag sp lan  der  V ere in igung  fiir technisch- 
w issenschaft l iches  V ortragsw esen .

Die Vereinigung fur technisch-wissenschaftliches Vor- 
tragswesen (TWV.) in Bochum veranstaltet in Verbindung 
mit dem Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher Bergleute 
im NSBDT. eine Reihe von Vortragen, die im einzelnen 
unter den Mitteilungen des Vcreins Deutscher Bergleute 
in diesem Heft aufgefiihrt sind.

F T L I C H  E S
Reichsindexziffern' fiir die Lebenshaltungskosten 

(1913/14 =  100).

Monats-
durchsclmitt

Oesamt-
lebens-
haltunę

Er-
nahrung

Woh-
nung

Heizung 
und Be- 

leuchtung
Beklei-
dung

Ver-
schie-
denes

1936 124,5 122,4 121,3 126,0 120,3 141,4
1937 125,1 122,3 121,3 125,3 125,7] 142,3
1938 125,7 122,1 121,2 124,8 130,5 142,3
1939 126,2 122,8 121,2 124,7 1 3 3 ,3 ' 142,0

1940 Jan. . 127,0 123,5 121,2 125,5 135,1 * 142,7
Febr.. 127,2 123,7 121,2 125,4 135,8 143,1
Ma r z . 128,6 126,1 121,2 125,4 136,5 143,4
Apri l . 129,4 127,3 121,2 125,0 137,2 143,8
Mai . 130,4 128,9 121,2 124,2 138,0 144,6
Juni . 130,8 129,1 121,2 124,0 138,9 146,4
Juli . 131,7 130,7 121,2 124,0 139,1 146,7
Aug. . 133,1 133,0 121,2 124,0 140,1 146,7
Sept. . 131,6 129,9 121,2 124,1 141,6 147,0
Okt. . 130,2 126,6 121,2 124,5 143,6 147,2
Nov. . 130,2 126,0 121,2 124,4 146,2 147,5
Dez. . 130,8 126,6 121,2 125,0 148,3 147,6

Durchschn. 130,1 127,6 121,2 124,6 140,0 145,6

1 Reichsanz.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 16. Januar 1941.
la .  1496396. Gesellschaft fur Forderanlagen Ernst Heckel :nbH.. 

Saarbrucken 3. Klassierrost fiir Kohłe, Koks und ahnliches Out mit starkcr 
SchleiBwirkung. 4.11.40.

81 e. 1496 341. Steinkohlenbergwerk RheinpreuBcn, Homberg
(Nicdcrrh.). Fórderbandunterstutzung. 4.7.36.

Pafent-Anmeldungen,
die vom 16. Januar 1941 an drci Monatc langr in der Auslegchalle 

des Rcichspatentamtcs ausliegen.
10a, 19/01. K. 136701. Heinrich Kopprts GmbH., Essen. Deckcnkanal 

in Koksófen. 29.1.35.
10a, 31. K. 143426. Fried. Krupp AG., Essen. Vorrichtung zum Er- 

hitzen von festen Brennstoffen. 24.8.36.
35a, 9/14. O. 99332. Erfinder: Kurt Braunfeld, Oberhausen-Sterkrade 

(Rhld.). Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen
(Rhld.). Auffang- und RucksioBvorrichtung fur Schienenfahrzeugc, be
sonders Fórderwagen lm Bergbau. 23.1.39.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist. lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
Ib  (401), 700855, vom 20 .8 .38 . Erteilung bekannt

gemacht am 5 .12.40. Fe l i c e  E n r i c o  V e g l i o  in T u r i n  
(Italien). Magnetkorper fur Magne/łromrnelscheider. 
Prioritat vom 29. 12. 37 ist in Anspruch genommen.

Der Magnetkorper, der achsial ortsfest in einer um- 
laufenden, aus einem unmagnetischen Stoff bestehenden 
Fordertrommel fiir den zu behandelnden eisenhaltigen Stoff 
angeordnet ist, besteht aus mehreren nebeneinander- 
liegenden Ringen aus einem magnetischen Stoff und aus 
zwischen diesen Ringen befestigten Dauermagneten. Jeder 
Dauermagnet erstreckt sich iiber weniger ais ein Drittel eines 
Quadranten der Ringe. Infolge der geringen Lange der 
Magnete wird dereń magnetische Einwirkung wesentlich 
starker. Die Magnete kónnen einen geringen Abstand von-

einander haben und durch aus einem unmagnetischen Stoff 
bestehende, durch Schlitze der Magnete greifende 
Schraubenbolzen mit den Ringen des Kórpers verbunden 
werden.

5c (1001). 700795, vom 29.6.39. 
Erteilung bekanntgemacht am 23. 11.40. 
F r i e d r i c h  H e n n i e s  in E s s e n -  
W e r d e n. Grubensłempel.

Der Stempel ist, wie bekannt, zwei- 
teilig, und sein oberer Teil a, der in 
dem unteren Teil b verschiebbar ist, 
hat ein lose auf ihn geschobenes, 
durch einen Stift c o. dgl. gesichertes 
Kopfstuck d , das durch einen Keil e 
gegen die First gepreBt wird. GemaB 
der Erfindung ist der obere Stempel- 
teil a unterhalb des Kopfstiickes d  mit 
einem Gewinde /  fiir eine Mutter g  ver- 
sehen. Diese kann durch entsprechendes 
Drehen auf dem Gewinde /  gegen die 
untere Fjache des Kopfstiickes d  ge
preBt werden.

lc  (801). 700735, voin 28.6.39, 
Erteilung bekanntgemacht am 28. 11.40. 
Fr i ed .  Kr u p p  G r u s o n w e r k  AG. in 
M a g d e b u r g - B u c k a u .  Verfnhren zur 
Schwimmaufbereitung von Erzett. Er
finder: Dipl.-Ing. Dr. mont. Josef Póp- 
perle in Magdeburg. Der Schutz er
streckt sich auf das Protektorat 
Bóhmcn und Mahren.

Bei der Schwimmaufbereitung, besonders bei der Auf
bereitung nichtsulfidischer Erze werden gesattigte oder
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ungesattigte Hydroximfettsauren oder dereń Salze ais 
Sammler (Schaumer) verwendet. Die genannten Stoffe 
kónnen auf technisch einfache Weise dadurch hergestellt 
werden, daB z. B. Fettsaureester mit Hydroxylainin in alko- 
holischer Lósung behandelt und verseift werden. Das 
Hydroxylamin lafit sich technisch z. B. durch elektro- 
lytische Reduktion von in Schwefelsaure gelóster Salpeter- 
saure billig herstellen.

lOa (1701). 700796, vom 10. 7. 3S. Erteilung bekannt- 
gemacht am 28. 11. 40. T he A l l e n - S h e r m a n - H o f f  
C o m p a n y  in P h i l a d e l p h i a  (Penns., V.St.A.). Verfahrcn 
und Einrichtung zum Abloschen und Zerkleinern von 
flussigem Petroleumkoks o. dgl. Erfinder: Frank Berry 
Allen in Lower Merión Township, Montgomery (Penns., 
Y.St.A.).

Der abzulóschende und zu zerkleinernde Stoff wird durch 
eine Leitung gefórdert, und an der Stelle, an der der Stoff 
aus der Leitung austritt, werden neben der und um die 
Stelle mehrere Wasserstrahlen unter einem solchen Druck 
auf den Stoff gespritzt, daB sie in den zahflussigen Stroni 
des Stoffes eindringen und diesen Strom zerreiBen sowie 
zerschneiden. Der zerldeinerte Stoff wird in einem unter- 
halb der Zerkleinerungsstrahlen angeordneten W asserbad 
gesammelt, dessen Spiegel stets auf derselben Hóhe 
gehalten wird. In dem Wasserbad erstarrt der durch die 
Wasserstrahlen zerschnittene und aufgebrochenę zah- 
fliissige Stoff volIkommcn, so daB er nicht mehr zu- 
sammenbacken und leicht weiterbefórdert werden kann. 
Die geschiitzte Einrichtung hat einen mit einem Ober- 
lauf a versehenen geschlossenen Behalteró fiir das W asser
bad, durch dessen Deckel die Fórderleitung c fiir den ab- 
zulóschenden und zu zerkleinernden Stoff hindurchgefuhrt 
ist. Die Miindung der Leitung c ist von im Kreise an
geordneten Spritzdiisen d fur die zum Zerkleinern des 
Stoffstromes dienenden W asserstrahlen umgeben. Durch 
den Deckel des Behalters ist fertier ein zur Aufrecht- 
erhaltung der Spiegelhóhe des W asserbadcs dienendes 
Wasserzuftilirungsrohr e mit einem Regelventil f  hindurch- 
gefiihrt. Dieses ist durch ein O e s t a n g e m i t  einem

Schwimmer !i des Wasserbades verbunden. In der Nahe 
des Bodens des Behalters b sind an diesem Saugrohre i 
von Kreiselpumpen k angeschlossen, durch die der zer- 
kleinerte und erstarrte Stoff aus dem Behalter abgesaugt 
und weiterbefórdert wird.

35a (2502). 700848, vom 27. 1.31. Erteilung bekannt- 
gemacht am 28. 11. 40. A i l g e m e i n e  E l e k t r i c i t a t s -  
G e s e l l s c h a f t  in Ber l i n .  Endstreckenschaltung fiir 
eiektrische Antriebe, besonders von Aufziigen, Hebezeugen 
usw. Erfinder: Dipl.-Ing. Wilhelm Meyer in Berlin- 
Schmargendorf.

Die Schaltung hat einen Kontakttachonieter mit iiber 
seine Skala yerteilten Kontakten. Zwisehen den Schalt- 
stellungen des Tachometers fiir Kraft- und Brems- 
schaltungen, die an den Grenzen des einzuhaltenden 
Geschwindigkeitsbereiches liegen, ist eine Schaltstellung 
fiir freien Auslauf angeordnet. Bei dieser Schaltstellung 
bleibt der Antrieb bei ausgeschaltetem Motor und ge- 
liifteter Bremse sich selbst iiberlassen. Dadurch wird ein 
weicheres Arbeiten und eine Entlastung des Motors und 
der Schaltgerate erzielt.

81 e (S901). 700667, vom 5 .7 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 28. 11. 40. G u t e h o f f n u n g s h i i t t e  O b e r 
h a u s e n  AG. in O b e r h a u s e n  (Rhld.). Antrieb fiir in 
einer Mefitasche oder Schurrc angeordnete Absenker. 
Erfinder: Wilhelm Schurmann in Duisburg-Meiderich.

Um die durch das plótzliche Einfallen der Bremse des 
Absenkcrs auftretenden Schlage und Erschutterungen zu 
vermeiden, werden zum Regeln der Bewegung des Ab- 
senkers die Relativgeschwindigkeit des Antriebes und der 
standig oder mit Unterbrechungen angetriebenen Fiill- 
einrichtung des Absenkers (z. B. eines W ippers oder eines 
anderen sich bewegenden Maschinenteils) verwendet. Die 
genarinte Relativgeschwindigkeit kann an zwei Scheiben 
zur Auswirkung kominen, von denen die eine vom Ab
senker oder dessen Antrieb bewegt wird und mit Nocken 
oder Vorspriingen versehen ist, wahrend die andere mit 
dem Antrieb des Absenkers und mit einer Regeleinrichtung 
fiir den Bremsdruck in Verbindung steht, Rollen triigt und 
nachgiebig gegen die erste Scheibe gedriickt wird.

81 e (8902). 700720, vom 14.3.39. Erteilung bekannt- 
gemacht am 28. 11. 40. M a s c h i n e n b a u  u n d  Bahn-  
b e d a r f  AG. vor m.  O r e n s t e i n  & K o p p e l  in Ber l i n .  
Fiihrung fur die Haltestange des Bodenkegelverschl[isses 
bei Kubeln. Erfinder: Erich Rath in Dortmund.

Der bekannte, durch an der W andung des Kiibels 
befestigte Streben gehaltene Lagerring fiir die Haltestange 
umgibt letztere mit groBem Spielraum. Zwisehen der 
inneren Flachę des Ringes und der Haltestange sind 
radiale, an dem Ring befestigte Rippen angeordnet, 
dereń freie Stirnflachen die Fiihrung fiir die Stange bilden. 
Die Rippen kónnen durch auf die innere Flachę des 
Ringes geschweiBte Bleche gebildet werden.

B U C H E R S C H A U
Eisen- und Stahllegierungen. Patentsammlung, geordnet 

nach Legierungssystemen. Fiir 1935 bis Marz 1938, von 
Dipl.-Ing. B. H a b b e l ,  Regierungsrat und Mitglied des 
Reichspatentamtes. 2. Erganzungsband. 2. Teil der von
A. G r i i t z n e r  begonnenen Gmelin-Patentsammlung. 
Zugleich Anhang zur Metallurgie des Eisens in 
Gmelins-Handbuch der anorganischen Chemie. 8., vóllig 
neu bearb. Aufl. Hrsg. vor* der Deutschen Chemisehen 
Gesellschaft. 676 S. Berlin 1940, Verlag Chemie GmbH. 
Preis in Pappbd. 85 32.11.
Die 1. Hiilfte dieser Patentsammlung iiber die Stahl

legierungen der Jahre 1935/38 ist hier bereits besprochen 
w orden1. Sie umfaBte die Stahllegierungen mit den Zusatz- 
elementen Ag (Silber) bis U (Uran). In der jetzt vor- 
liegenden 2. Halfte werden die Systeme des Eisens mit den 
Elemcnten V (Vanadium) bis Zr (Zirkonium) behandelt. 
Es sind wieder Legierungen mit 2 bis 9 Legierungsbestand- 
teilcn aufgenommen. Auf 675 Seiten findet man rd. 10000 
einzelne Legierungen mit ihrer anteilmaBigen Zusammen-

1 Oliickauf 76 (1940) S.4S3.

setzung, Eigenschaften, Verwendungszweck und Quellen- 
nachweis aufgefiihrt; davon entfallen auf Vanadiumstahle 
227, auf Wolframstahle 329 und auf Zirkonstahle 124 Seiten. 
Legierungsstahle mit Yttrium und Zink sind zwar auch 
behandelt, sie verschwinden aber der Menge nach gegen 
die vorgenannten. Ebenso wie im 1. Halbbande sind alle 
Patcntschriften von Deutschland, England, Frankreich, 
Osterreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten aus- 
gewertet und die von einigen anderen Staaten beriick- 
sichtigt. Die Einzelangaben sind klar und knapp abgefaBt. 
Die Hauptschwierigkeit bei einer solchen Riesensammlung 
von 19000 Einzelangaben in den zwei Banden liegt darin, 
ein System zu finden, das ermóglicht, eine bestimmte 
Legierungsgruppe sofort aufzufinden und zu greifen. Ge- 
lingt dieses Kunststuck, dann erst laBt sich der ganze Wert 
der miihsamen Sammlung ausschópfen. Nacli meiner 
Ansicht ist der vom Verfasser eingeschlagene W eg zur 
schnellen Auffindung bestimmter Gruppen sehr zweck- 
maBig. Uber jeder Doppelseite ist der Hauptlegierungs- 
bestandteil fettgedruckt angegeben, und zwar gleich mit 
der Anzahl der gesamten Legierungsbestandteile, also
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z. B. 3 V, d. h. Vanadiuinstahle mit Vanadium. Kohlen- 
stoff und einem weiteren Element. An dem Rancie der 
Seiten sind dann in Fettdruck die Einzelelemente an
gegeben, also: C-A1-V oder C-Cr-V, bei der Uberschrift
7 V dann entsprechend C-Co-Cr-Cu-Mo-Ti-V usw. In dieser 
Weise sind bei Vanadinstahlen Legierungen bis zu 9, bei 
Wolframstahlen bis zu 10, bei Zirkonstahlen bis zu 9 
Legierungselementen aufgefiihrt. So ist es also sehr schon 
gelungen, Ordnung in den riesigen Stoff zu bringen. Die 
Industrie der Edelstahlerzeugung kann sich jetzt leicht und 
schnell unterricliten, was an Vorarbeit auf diesem jetzt so 
wichtigen Gebiete von den verschiedensten Seiten bereits 
geleistet worden ist. Ohne diese augenscheinlich recht 
vollstandige Sammlung ist es fur einen in der Industrie 
beschaftigten Mann ganz unmóglich zu ubersehen, was sich 
in Patentschriften bereits vorfindet.

B. N e u m a n n .

Reichsknappschaftsgesetz nach dem Stand vom 1. Februar 
1940. Erlautert von Gerichtsassessor a. D. Werner 
Ge s e l l e ,  Reichsknappschaft,Ruhrknappschaft Bochum. 
Mit einem Geleitwort von Reinhard J a k o b ,  Prasident

der Reichsknappschaft. 692 S. Berlin 1940, Buch- 
druckerei Paetz, Rink-Verlag. Preis geb. 22,50 9LM; 
Vorzugspreis fiir die Reichsknappschaft und die ihr 
unterstellten Bezirksknappschaften 1S 3łM.
Das Buch behandelt das Reichsknappschaftsrecht, die 

Sozialversicherung der Bergleute. Der Verfasser erlautert 
vor allem die Vorschriften des Reichsknappschaftsgesetzes 
iiber die Kranken- und die Rentenversicherung der in knapp- 
schaftlichen Betrieben beschaftigten Arbeiter und Angestell- 
ten. Daneben sind auch die einschlagigen Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung und des Angestellten- 
versicherungsgesetzes angefiihrt und erórtert. Die hóchst- 
richterliche Rechtsprechung und die Verwaltungsubung der 
Reichsknappschaft sind ebenso wie das Schrifttum be- 
riicksichtigt. In der Einleitung gibt der Verfasser einen 
Oberblick iiber die geschichtliche Entwicklung des Knapp- 
schaftsrechts. Im Anhang sind die Satzung der Reichs
knappschaft und einige wichtige Reichsgesetze und Ver- 
ordnungen abgedruclct. Die Obersichtlichkeit des umfang- 
reichen Stoffes wird durch verschiedenen Druck und eine 
ausfiihrliche Inhaltsangabe erleichtert. Das Buch ist fiir 
alle am Knappschaftswesen Beteiligten ein zuverlassiger 
und unentbehrlicher Berater. S c h lii te r .

Z  E  I  T  S  C H R I F T E N S C H A  U '
(E ine E rk la ru n z der A bkurzungen  is t  in N r . l  a u f den Seiten  25—27 veró lfcn tllch t. * bedeutet T ex t •  oder T a fe labbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Steinkohle. Charrin, V.: Le b a s s i n  h o u i l l e r  du  

Lyonna i s .  Chimie & Industrie 43 (1939/40) Nr. 10 S. 878 
bis S80*. Hinweis auf ein bisher nur durch Bohrungen er- 
schlossenes Steinkohlenvorkommen siidóstlich von Lyon 
und Erórterung seiner Entwicklungsmóglichkeiten.

Erz. Berg, G . : O o l i t h - S t u d i e n  an d e u t s c h e n  J u r a -  
E i s e n e r z e n .  Z. prakt. Geol. 48 (1940) Nr. 12 S. 143/47. 
Vorlaufige Mitteilung iiber die Untersuchungen von nahezu 
200 Diinnschliffen zur Klarung des Aufbaues und der 
Bildungsumstande der ublichen und der von der Regel 
abweichenden Vorkommen.

Saargebiet. Semmler: Q u e l l e n  u n d  G r u n d w a s s e r  
im D e c k g e b i r g e  des  S a a r b r i i e k e r  S t e i n k o h l e n -  
v o r k o m m e n s .  Z. Berg.-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 88 (1940) 
Nr. 9 S. 247/71*. Untersuchungen der bisher nur wenig 
bekannten hydrologischen Verhaltnisse in diesem Gebiet 
mit dem Ziel, sichere Grundlagen fiir die Erweiterung und 
Errichtung von W asserwerken und fiir das Abteufen neuer 
Schachte im W arndtgebiet zu schaffen. Schilderung der 
geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse. Wissen- 
schaftlichę und praktische Ergebnisse. Schrifttum.

Ruflland. Rangę, Paul: D er I n t e r n a t i o n a l e  Ge o -  
l o g e n k o n g r e C  in M o s k a u  1937. Geol. Rdsch. 31 (1940) 
Nr. 7/8 S. 50S/18. Allgemeines. Verhandlungsgegenstande. 
Exkursionen. Der Bergbau der Sowjet-Union; Kohlen, 
Erdól, Eiscn und Mangan, Gold.

Schweden. Knutsen, R.: M i n e r a u x  r e c e n i m e n t  
d e c o u v e r t s  en Suede .  Chimie & Industrie 44 (1940/41) 
N r.l S .81/85. Bericht iiber letzthin gemachte Fundę an 
seltenen Mineralien und Pechblende in dem Gebiet des 
Pegmatits von Varustrask zwischen Boliden und Skelleftea 
(Schweden).

Bergtechnik.
Tiefbohren. Besigk, H., und G. Kiihne: B e i t r a g  zur  

K e n n t n i s  d e r  A r b e i t s w e i s e  von  G e s t e i n s b o h r e r n  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  s p a n -  
a b h e b e n d e r  Bohr e r .  II. Ol u. Kohle 36 (1940) Nr. 47 
S. 559/66*.. Bohrversuche mit Gesteinsbohrern. Die Ver- 
suchanlage und Allgemeines iiber die Durchfiihrung der 
Versuche. Versuche mit veranderlichen Bohrdriicken. Der 
kritische Bohrdruck. Bohrarbeit eines MeiBels bei zu ge
ringem Bohrdruck. Die Spantiefe. Versuche mit verander- 
lichen Drehzahlen. Kraftbedarf. MeiBelbesatz.

Folkerts, Hayo: D ie B e r e c h n u n g  des  w i r k s a m e n  
P l u n g e r h u b e s  bei  E r d ó l t i e f p u m p e n  z u r  Be s t i m
mu n g  des  v o l u m e t r i s c h e n  W i r k u n g s g r a d e s .  Ol u. 
Kohle 36 (1940) Nr. 47 S. 567/73*. Die Bedeutung der 
Feststellung des volumetrischen W irkungsgrades fiir die 
Oberpriifung des Pumpbetriebes auf einwandfreies und

1 Einsciiig bedruekłe Abziłire der Zeitschrifienschau fur Karteizweckc 
sind voin VcrlaK Oliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 SŁJC 
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

wirtschaftliches Arbeiten. Darlegung des Rechnungsgangcs 
an Hand von Fornieln und Schaubildern.

Grubenausbau. Braune, Hans: E r f a h r u n g e n  mi t  de r  
A n w e n d u n g  von  B e t o n f o r m s t e i n e n  be i m A u s b a u  
v o n  F i i l l ó r t e r n .  Gluckauf 77 (1940) Nr. 2 S. 29/34*. 
Beschreibung des Herzbruchschen Keilkranzausbau- 
Verfahrens. Seine Bewahrung unter schwierigen Gebirgs- 
verhaltnissen. Ausfiihrungsbeispiele von Fiillórtern, Ura- 
trieben, Pumpenkammern, Sumpfstrecken usw.

Abbau. Kaiser, Heinrich-Otto: E r f a h r u n g e n  m i t  
S t r e b b r u c h b a u  in m a c h t i g e n  Fl óze n .  Gliickauf 77
(1941) N r.3 S, 41/46*. Die Einfuhrung von Strebbmchbau 
in den Flózen Dickebank, Sonnenschein und Karl bei 10 
bis 15 bzw. bis zu 35° Einfallen. Schilderung der Betriebs- 
weisen. Die Umstellung von bankweisem Abbau auf den 
Abbau in ganzer Flózmachtigkeit. Die Gestaltung des 
Ausbaues. Erfahrungen mit Stahlstempeln, Holzstempeln 
und W anderkasten. Die erheblichen wirtschaftlichen Vor- 
teile des Strebbruchbaues gegeniiber dem Abbau mit Voll- 
oder Blindortversatz.

Beyer, K.: D ie S t a h l k o n s t r u k t i o n e n  fiir O r o l i -  
b a g g e r  u n d  G r o B a b s e t z e r .  (SchluB.) Braunkohle 39 
(1940) Nr. 51 S. 569/73*. Die betrieblichen Voraussetzungen 
fiir den Festigkeitsnachweis. Die Fahrwerke. Die Be
schreibung der Sicherheit. Dynamische Wirkungen. Bau- 
ausfiihrung.

Grubensicherheit. Schiissler, H.: Ob e r  d i e A u s l ó s u n g  
von  F a n g v o r r i c h t u n g e n .  Bergbau 54 (1941) N r.l S.2 
bis 10*. Allgemeines iiber die Bauarten und die Wirkungs- 
weisc von Fangvorrichtungen. Beschreibung verschiedener 
Auslóserbauarten, des Kónigsstangenfederauslósers, des 
elektrischen Auslósers Verbundbauart Schiissler-Fuhr, des 
Tanzgewichtsauslósers Bauart Wedag-Scherrer sowie des 
Geschwindigkeitsauslósers Bauart G.Schónfeld. Die Eig- 
nung der verschiedenen Bauarten auf Grund von Unter
suchungen auf der Versuchsgrube.

Aufbereitung und Brikettierung.
Kratz, Julius: D ie E i g n u n g  d e r  H a m i n e r m u h l e n  

u n d  d e r  S c h l e u d e r m i i h  len fiir d i e  F e i n z e r k l e i n e -  
r u n g  n a c h  Gi i t e  u n d  Me nge .  Bergbau 54 (1940) Nr. 2 
S. 19/25. Bei Miihlen, die freischwebend zerschlagen, ist 
der Gutzertriimmerung eine Grenze gesetzt. Soli die Zer- 
kleincrung iiber diese Grenze hinausgehen, mufi das Gut 
neben der Zerkleinerung durch Schlag unabhangig davon 
noch einer anderen Zerkleinerungsart ausgesetzt werden. 
Ob und durch welche Umstande dies bei den Hammer- 
und Schleudermiihlen stattfindet, wird an Hand von Ver- 
suchsergebnissen untersucht. Es zeigt sich, daB die nur 
freischwebend zerschlagende Hammermiihle das Mahlgut 
nur bis zu einem durch seine Hartę bedingten Feinheits- 
grad zu zerkleinern vermag, wahrend die Śchleudermiihle 
das Gut in freier Schwebe vorzerkleinernd zertriimmert
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und es nachzerkleinernd unter dem EinfluB der Luft- 
verdichtung im Miihleninnern zerreibt. Grundsatzlichcs 
iiber Hammermuhlen; ihr Kraftbedarf. Schleudermiihlen; 
Kraftbedarf, Ermittlung der Luftpressung und der grófit- 
móglich zu fórdernden Luftmenge, Trocknung des Mahl- 
gutes durch die Luftbewegung, VerschIeiB der Schlagstabe.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwcsen.
U7asseraufbereitung. Schónaich, F.: D ie  W a s s e r -  

au f b e r e i t u n g  nach de m » S c h w e l l e n b e h a n d l u n g s « -  
V e r f a h r e n  ( P h o s p h a t i m p f u n g ) .  Warnic 63 (1940) 
Nr.50 S. 435/39*. Schilderung der in Amerika und England 
iiber die W asseraufbereitung mit ganz geringen Zusatzcn 
von Metaphosphat gesammelten Erfahrungen. Kennzeich- 
nung der Arbeitsweise und der Anwendungsmóglichkeiten 
des Verfahrens an Hand von neueren Oro!Sversuchen und 
Erfahrungen des Verfassers.

Speisewasseruntersuchung. Miiller-Neugliick, Hermann 
Hans: D ie k o l o r i m e t r i s c h e  S c h n e l l b e s t i m m u n g
des  M a g n e s i u m s  mi t  Hi l f e  von  T i t a n g e l b .  Gliickauf 
77 (1941) Nr. 2 S. 34/37. Beschreibung des ohne Schwierig
keiten in jedem Kesselhaus ausfiihrbaren Verfahrens und 
seiner Anwendungsmóglichkeiten. Schrifttum.

Chemische Technologie.
Kohtenuniersuchung. Hoffmann, P.: D ie M e t h o d e n  

zur  B e s t i m m u n g  von Ar t  u n d  M e n g e  d e r  f l i i c h t i ge n  
Be s t a n d t e i l e  d e r  S t e i n k o h l e .  Feuerungstechn. 28 
(1940) Nr. 12 S. 276/78. Zusammenstellung und kurze 
Besprechung der verschiedcnen Verfahren an Hand des 
Schrifttums.

Purdon, A. O.: C o n t r i b u t i o n  a I’e t u d e  de  l ’oxy -  
d a t i o n  du  c h a r b o n  a gaz . Chimie & Industrie 44 
(1940/41) Nr. 1 S. 3/10*. Untersuchungen mit Kohlen ver- 
schiedener Herkunft (auch Ruhrkohlen) zur Kliirung des 
Oxydationsvorganges an der Luft und der durch diese 
Alterung verursachte Verschlechterung der Beschaffenheit 
und Brauchbarkeit. Folgerungen fiir die Lagerung.

Gas, Schuster, Fritz: D ie n e u e n  R i c h t l i n i e n  fiir 
d i c  G a s b e s c h a f f e n h e i t  und  i h r e  B e d e u t u n g  fi ir  dic  
G a s w i r t s c h a f t .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 2
S. 19/22. Richtlinien fiir die zu erstrebende Gasreinheit und 
die cinzuhaltenden Brenneigenschaften. Brenneigenschaften 
in den Kruminhubler Richtlinien. Gaswirtschaftliche Vor- 
aussetzungen der ncuen Richtlinien. Brenneigenschaften, 
Gasentgiftung und Gasnormcn. Moglichkeiten einer all- 
gemeinen Heizwcrterhóhung. EinfluB der neuen Richt
linien auf den Inertengehalt. Die Richtlinien — ein wich- 
tiger Schritt zur Schaffung eines deutschen Einheitsgases.

Hochdruckhydrierung. Hedicke, O tto: D er S t a n d  der  
k a t a l y t i s c h e n  H o c h d r u c k h y d r i e r u n g  z u r  H e r -  
s t e l l u n g  von  K r a f t s t o f f e n  in d e n  l e t z t en  J a h r e n .  
Brennstoff-Chem. 22 (1941) Nr. 2 S. 13/19. Zusammęn- 
fassende Darstellung der mit der Entwicklung verbundenen 
wichtigsten Fragen. Die Apparaturen. Wasserstoff- 
gewinnung. Katalysatoren. Vorg;inge bei der Druck- 
hydrierung. Rohstoffe. Sumpfphase und Gasphase. Wirt- 
schaftliches. Schrifttum.

Untertagc-Vergasung. Gumz, Wilhelm: U n t e r t a g e -  
V e r g a s u n g  a s c h e n r e i c h e r  Br e n n s t o f f c .  Feuerungs
techn. 28 (1940) Nr. 12 S. 273/75*. Dic bisher erprobten 
Arbeitsweisen. Das Filtrationsverfahren. Die Untertage- 
Vergasung ais fiir die lohnende Nutzbarmachung aschen- 
reicner Floze besonders geeignetes Verfahren. Der EinfluB 
der Asche auf den Vergasungsvorgang. Schwierigkeiten 
durch Verschlackung. Vorteile-eines hohen Aschcngehaltes. 
Notwendigkeit weiterer Versuchsarbeiten.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Klockmann, Hans-Otto: D ie e w i g e  T e u f e  

von  L: i nge nf e l de r n .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 3 S. 46/49*. 
Erórterung des Begriffes der ewigen Teufe und Darlegung 
der Voraussetzungen, unter denen ein auf Steinkohle, d. li. 
auf ein Flóz verliehenes Langenfeld in der Hauptmulde 
oder in einer ihr vorgelagerten Nebenmulde sein Tiefstes 
f ind et.

Lohnsteuerrecht. Spohr, W erner: D ie I o h n s t e u e r -  
l i ehe B e h a n d l u n g  d e r  G e f o l g s c h a f t s v e r s i c h e r u n g  
( Z u k u n f t s s i c h e r u n g  de r  G e f o l g s c h a f t ) .  Braun- 
kohle 39 (1940) Nr. 52 S. 582/85. Die gesetzliche Regelung. 
Die Bedeutung der Frage der lohnsteuerlichen Behandlung 
der Ausgahen des Arbeitgebers fiir die Zukunftssicherung 
des Arbcitnehmers. Dic grundsatzliche Behandlung der 
Frage. Einzelne Arten der Zukunftssicherung des Arbeit- 
nehmers. Besondere Fragen,

Wirtschaft und Statlstik.
Kohle. Friedensburg, Ferdinand: F r a n k r e i c h s

K ó'h 1 e n p r o b 1 e m. Deutsche Kohlenzeitung 58 (1940) 
Nr. 27 S. 573/75. Die Bemiihungen Frankreichs in der Ver- 
gangenheit, die nur verhaltnismaBig geringen eigenen 
Vorkommen auf kriegerischcm Wege zu erweitern (Saar
gebiet, linkes Rheinufer, Ruhrbezirk!). Die gegen- 
wartige Lage. Die franzósische Kohlenvcrsorgung 1937 
und 1938. Die franzósische Steinkohlcnfórderung 1913 
und 1938. Die Rolle der franzósisehen Kohlenwirfschaft im 
Rahmen der zukiinftigen europiiischen Gesamtwirtschaft.

Erdol. Friedensburg, F.: V o r k o m m e n  u n d  G e 
w i n n u n g  von E r d ó l  in Bol i v i en .  01 u. Kohle 36 
(1940) Nr. 47, Mineralól-Berichte S.3S0/82*. Die Erdól- 
felder, die Entwicklung der Forderung und die wirt- 
schaftlichen Vcrhaltnisse.

Patriciu, Valeriu: W ie h a t R u m a n i e n  di e  h e u t i g e  
h r d ó l p r o d u k t i o n  e r r e i c h t ?  Zukunftsproblemc und 
-moglichkeiten. 01 u. Kohle 37 (1941) Nr. 1 S. 4/8*. Dar
stellung der Entwicklung der rumanischen Erdólindustrie 
in den letzten .13 Jahren mit dem Ziel, auf Grund von 
SchluBfolgcrungen auf Mittel und Wege hinzudeuten, die 
die Leistungsfiihigkeit' dieser Industrie zu fórdern ver- 
mógen. Bohrtiitigkeit und Erdólfórderung. Die Uberbean- 
spruchung und Erschópfung rnancher Felder. Die Ent
wicklung der AufschluBtatigkeit. Zukunftsaufgabcn.

Treibstoffe. Berthelot, Ch.: P o l i t i q u e  f r a n ę a i s e  
des  c a r b u r a n t s  de  s y n t h e s e  et  de  r e m p l a c e m e n t .  
Chimie & Industrie 43 (1939/40) Nr. 11/12 S. 957/59. Kurze 
Schilderung der Bemiihungen, den bisher weitgehend von 
der Einfuhr abhangigen Kraftstoffhaushalt Frankreichs 
durch im Lande crzeugte Treibstoffe (synthetisches Benzin, 
Holzkohle, Gas, aus Olschiefer gewonnenes Benzin und 
Alkohol) zu starken. Beurteilung der verschiedenen Wege 
und ihrer Erfolgsaussichten.

Kanada. Shepherd, J.: L’i n d u s t r i e  m i n i e r e  du 
C a n a d a  en 1939. Chimie & Industrie 44 (1940/41) Nr. 5
S. 446/47. Statistischer Oberblick iiber die aufsteigende 
Entwicklung des kanadischen Erzbergbaues.

Siidamerika. W right, Charles W ill: S o u t h  A m e r i c a  
as a s o u r c e  of s t r a t e g i e  mi ne r a l s .  Mining and 
Metallurgy 21 (1940) Nr. 402 S.2S3,S7. Kurzer Uberblick 
iiber die Vorkommen kriegswirtschaftlich wichtiger 
Metalle in den siidamerikanischen Landern. Zinn, Blei, 
Wolfram, Antimon, Kobalt und Nickel, Mangan, Chrom 
und Quecksilber.

Bolivicn. Moreno, R.: La Bol i v i e ,  c e n t r e  mon-  
d i a l e  de  la p r o d u c t i o n  mi ne r a l e .  Chimie & In
dustrie 43 (1939/40) Nr. 11/12 S. 960/61. Die Entwicklung 
des bolivianischen Zinnbergbaues und seine groBe Be
deutung. Der fiir die W irtschaft des Landes iniBliche Um- 
stand, im wesentlichen von einem Metali abhangig zu sein, 
und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, auch die 
Forderung von anderen Erzen in Angriff zu nehmen.

Peru. S a n e h e z ,  J.: L’i n d u s t r i e  m i n i e r e  p e r  u - 
vienne.  Chimie & Industrie 44 (1940/41) Nr. 2 S. 172/78. 
Die bergbaulichen Yerhaltnisse Pcrus, im besonderen die 
Entwicklung und die Aussichten des Erzbergbaues (vor- 
nchmlich Gold, Silber, Kupfer), des Kohlenbcrgbaues und 
der Erdólgewinnung.

P E R S O N L I C H E S
Der beim Reichskommissar fiir die Preisbildung 

kommissarisch beschaftigte Bergrat H e l l e r  ist zum 
Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts ernannt 
worden.

Die Bergrate R i s t o w  vom Oberbergamt Bonn und 
Dr.-Ing. F e r l i n g  vom Bergrevier Goslar sind mit der 
kotnmissarischen Wahrnehmung der Dienstgeschafte des 
Ersten Bergrats der Bergreviere Kóln-West und Goslar- 
Nord beauftragt worden.

Der Bergassessor Dr.-Ing. Re p p  vom Bergrevier Kóln- 
West ist zunachst an das Bergamt Saarbriicken-Mitte und 
jetzt an das Bergamt Saarbriicken-West versetzt worden.

Uberwiesen worden sind:
der zur Zeit zum W chrdienst einberufene Bergassessor 

He i s e  dcm Bergrevier Bottrop,
die Bergassessoren von K ó n i g s l ó w  und W olfgang 

S c h mi d  dem Bergamt Saarbriicken-Mitte.


