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Die Windsichtung der Feinkohle.
Von Diplom-Bergingenieur J. S te in m e tz e r ,  Rosport (Luxemburg).

Nach dem heutigen Stande der Technik der Kohlen- 
aufbereitung kann ohne weiteres gesagt werden, dali die 
Entstaubung der Feinkohle ais Teilvorgang in den Wiische- 
stammbaum fest eingefiigt ist. Nur wo aus besonderen 
Griinden, vor allem wegen zu feuchter Kohle, die Ent
staubung nicht durchfiihrbar ist, werden andere, aber im 
Zweck gleichgerichtete Verfahren, wie die Vorentschlam- 
niung, vorgesehen.

Die Betriebserfahrungen und anschliefiend die ein- 
schlagigen Untersuchungen sind dem W ert der Vorent- 
staubung so weit nachgegangen, daB sich an dieser Stelle 
eine diesbeziigliche Auseinandersetzung eriibrigt. Jedoch 
diirfte es am Platze sein, die V o r te i le  d e r  E n ts ta u b u n g  
der Feinkohle vor dem Waschen kurz zu kennzeichnen:

1. Die Belassung des Staubes in der Feinkohle er- 
schwert das nachfolgende Waschen, so daB die End- 
produkte schlechtere Aschengehalte aufweisen, weil die 
feinsten Kornanteile vom W aschvorgang unberiihrt bleiben 
und gleichzeitig die Dichtenschichtung der gróberen 
Kórner behindern. Dies gilt fiir NaB- und Trocken- 
verfahren.

2. Die Stauddauer der gewaschenen Feinkohle im 
Entwasserungsturm sowie jedes andere Entwasserungs- 
verfahren hangen wesentlich von dem Anteil an Feinst
korn ab, das durch fehlende oder mangelhafte Entstaubung 
in die NaBaufbereitung geraten ist.

3. Der nicht vorausgeschiedene Staub bildet in der 
Nafiwasche Schlamme, die eine teuere Aufarbeitung bei 
geringer W irtschaftlichkeit verlangen. Die Waschwasser- 
kliirung wird teuer.

4. Die Vorentstaubung erniedrigt den Faserkohlen- 
gehalt der Feinkohle und verdient, von dieser Seite aus 
betrachtet, die Beachtung der Kokerei und anderer Folge- 
betriebe. P r o c k a t  fand z. B. im Feinststaub unter 0,00 mm 
bis zu 50 o/o Faserkohle. In derartigen Fallen kann die 
fraktionierte Entstaubung Dicnste leisten1.

5. Besteht die Verwendung in der Kohlenstaub- 
feuerung, so kann die richtig gefiihrte Entstaubung in der 
Wiische die Mahlkosten vermeiden oder sehr vermindern. 
Es kónnen Staubklassen von verschiedener Feinheit erzeugt 
werden; der reinere Orobstaub laBt sich einer giinstigeren 
Verwendung zufiihren.

Aus diesen Oberlegungen heraus hat sich das Studium 
der Entstaubung in ihren Vorgangen entwickelt und den 
Bau zahlreicher verschiedenartiger Vorrichtungen ver- 
anlaBt. Die Entstaubung auf Zitter- oder Vibrationssieben 
ist dabei in den Hintergrund gedrangt worden, weil die 
heutigen Feinheitsanforderungcn und die dadurch be- 
dingten empfindlichen Gewebe Schwierigkeiten bereiten. 
AuBerdem kónnen nur geringe spezifische Flachen- 
belastungen zugelassen werden, was zu uniibersichtlich 
groBen, stórungsgefahrlichen Anlagen fiihren wiirde. 
Auch gegen geringe Feuchtigkeitseinfliisse ist die Sieb- 
entstaubung sehr empfindlich.

Die Windsichter entsprechen natiirlich den an sie 
gestellten Forderungen mehr oder weniger, je nach ihrer 
Anpassung an die physikalischen Grundbedingungen, denen 
aus dem angewandten Prinzip heraus Rechnung getragen

1 Vgl. K u h lw e in ,  Gluckauf 70 (1934) S-1001.

werden muB. Die an die Entstaubung zu stellenden A n
f o r d e r u n g e n  sind im einschlagigen Schrifttum haufig be- 
handelt worden, so daB an dieser Stelle nur eine gedningte 
Erwahnung stattfinden soli:

1. hohes Feinausbringen, so dafi der Staub móglichst 
vollstiindig ausgezogen wird;

2. groBe Trennscharfe, d. h. die Endprodukte mussen 
móglichst wenig Fehlkorn entlialten;

3. geringe Empfindlichkeit gegen Feuchtigkcit oder 
Feuchtigkeitsschwankungen im Aufgabegut;

4. geringe Gefahr des Verstopfens durch feuchtes Gut 
oder zufallige Fremdkórper;

5. Schonung der Kohle gegen Zertriimmcrung;
6. mechanisch einfache Bauart;
7. geringer Verschleili und dessen Beschrankung auf 

leicht und billig zu ersetzende Einzelteile;
8. Einfaehheit der Regelung und leichte Einstell- 

iiberwachung;
9. leichte Umstellmóglichkeit auf wechselnde Korn- 

scheide;
10. groBe selbstiindige AnpaBfahigkeit an Anderungen 

der Mengc und der Zusammensetzung der Aufgabe;
11. leichte Einbaumóglichkeit in bestehendc Anlagen.
Es handelt sich hierbei um Zweckforderungen, die sich 

allein auf das Endergebnis beziehen; daneben bestehen 
aber Verfahrensforderungen, denen im besten Sinne 
entsprochen werden mufi, um die Zweckforderungen iiber- 
haupt auf ihren besten Wert bringen zu kónnen. Die 
Untersuchung der Sichter erlaubt deshalb Schliisse auf die 
Móglichkeit, ein bestes Ergebnis mit dem gegebenen 
Gerat zu erreichen. Diese Untersuchungsgrundlagen sind 
im folgenden Abschnitt iiber die Vorausset/ungen fiir den 
Bau der Windsichter weiter entwickelt.

TrenngroBe und Trennscharfe der Sichtung.
Wird eine Feinkohle in einem Sichter der Trennung 

unterworfen, so hat man mit drei Produkten zu tun, 
namlich 1. dem R oli- o d e r  A u fg a b e g u t ,  in deinsamtliche 
Kornklassen von 0 bis x mm entlialten sind; der 0-Wert 
ist selbstredend in praktisch richtiger Weise zu deuten, 
wahrend in der iiblichen Zechenpraxis der x-W ert ohne 
absolute Begrenzung zwischen etwa 4 und 10 mm schwankt;
2. der e n t s ta u b te n  K o h le , die wesentlich von den in 
der Aufgabe enthaltenen groben Bestandteilen Ober einer 
gewissen KorngróBe gebildet w ird; im Betriebe findet man 
aber in dieser Klasse auch noch eine gewisse Mengc un- 
erwiinschter kleinerer Bestandteile infolge der technischen 
Unzulanglichkeit des angewandten Gerates; 3. dem S ta u b , 
der durch die feinsten von der Aufgabe stainmenden Be
standteile unter der betreffenden KorngróBe geliefert wird, 
aber auch noch Bestandteile iiber der bestimmten Grenze 
auf Grund der erwahnten Unzulanglichkeit enthalt.

Das unerwiinschte Fehlkorn wird ais Feines im Eni- 
staubten bzw. Grobes im Staub bezeichnet. Entscheidcnd 
fiir die Kornscheide zwischen Fehlkorn und erwiinschtem 
Kom ist eine bestimmte MefigróBe oder TrenngroBe. Auf 
diese bezogen, solite sich kein Anteil der Klasse 2 in 
Klasse 3 und umgekehrt finden. Alsdann konnte die
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Scheidung ais theoretisch vollkommen und demzufolge 
ais 100°/oig angesehen werden. Praktisch ist dies un- 
erreichbar, weil dem besten Sichter technische UnvoII- 
kommenheiten anhaften und weil das zu verarbeitende Out 
durch Verschiedenheiten der Kornform und der Dichte 
von der GesetzmaBigkeit der reinen Scheidung abgeht. 
Ferner werden durch die Verschiedenheit der Arbeitsweise 
zwischen Sichter und Kontrollverfahren Bewcrtungsunter- 
schiede in die Analyse gebracht. Die Verminderung der 
Unvollkoinmenheiten des Sichters selbst ist weitgehend in 
die Hand des Konstrukteurs gelegt und findet in einem 
spateren Abschnitt Erwahnung.

Aus dem Vorstehenden wird es sornit ohne weiteres 
klar, daB Reinheitsgrad und Feinausbringen in einem der- 
artigen Zusammenhang zueinander stehen, daB die Be- 
wertung der Sichtung nach der einen oder anderen Weise 
durchgefiihrt werden kann. Dies geht iibrigens auch aus der 
F o r m e lg r u n d la g e  hervor.

Der Beurteiler muB eigentlich wissen, wieviel Hundert- 
teile des in der Rohkohle enthaltenen Staubes heraus- 
gezogen wurden und wieviel fehlerfreier Ories in die 
Orobklasse ging. Diese GróBen kennzeichnen die beiden 
Endprodukte, sind somit bezeichnend fiir das Ergebnis. 
Es steht dies im Gegensatz zu friiheren Ausfiihrungen von 
R o s in  und R a m m le r , die das Endergebnis nur nach der 
Seite des feinen Endproduktes bewerten wollen, indem sie es 
eininal nach seinem fehlerfreien Staubgehalt und dann nach 
dem Ubcrkornverbleib untersuchen. Diese Begutachtung 
geniigt der Wasche nicht, weil sie auch ctwas iiber das 
Entstaubte wissen muB1.

Wird also nach dem W irkungsgrad bewertet, so inóge 
man auf die bekannten Formeln zuriickgreifen:

c . . . c ( a - b )  X 100Feinausbringen =  —5— , , ,--,a (c  —b)

°!
70
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*
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2

1
0,1 0,2 0.3

mm
A Rohkohle, B entstaubte Kohle, C, Staub, C2 Staubruck- 
stand, IV, U nterkornausbringen, W'; Uberkornausbringen, 

U ', Gesamtausbringen.

Abb. 1. Kurycnbild der Siebanalysen.

1 L u y k e n  und K r a e b e r :  Begriff und Kennziffern zur Beurteilung 
von Absiebungs- und Sichtungsvorglingen, Gliickauf 69 (1933) S. 957.

Die zweite Formel ist die sinnmaBige Umkehrung der 
ersten. Der Gesamtwirkungsgrad, ais Einzelausdruck fiir 
den ganzen Sichtfehlcr, ergibt sich ais Produkt der vor- 
stehenden Formelwerte, nicht aber ais Differenz, wie aus 
dem Kurvenverlauf in Abb. 1 ohne weiteres ersichtlich ist. 
Die Werte a, b, c sind Fehlkornwerte der drei Produkte 
fiir Rohkohle, Staub und Entstaubtes. Damit ist dic Frage 
bercchtigt, ob nicht mit Hilfe dieser Werte der Beur- 
teilungsgang ohne Umweg iiber die lange Wirkungsgrad- 
rechnung geleitet werden kann. Soweit ist dieser 
Gedankengang nicht etwa neu, da der Betriebsmann seit 
langem gelaufig den Siebvorgang genau wie die Sichtung 
im laufenden Betriebe nach den Reinheitsgraden beurteilt. 
Nun hat dieser eigentlich richtigen Ausdrucksweise bei 
der Sichtung und manchen Siebarten eine Unklarheit zu- 
grunde gelegen. Die Fehlkornangabe muB sich zwangs- 
laufig auf ein Bezugssieb stiitzen, aber b is h e r  h a t  k e in e  
R egel b e s ta n d e n ,  w ie  s ic h  a u s  d e r  S ic h te r a r b e i t  
h e ra u s  a b le i te n  la f i t,  w o d ie  t a t s a c h l ic h e  K orn - 
s c h e id e  v o r l ie g t ,  o h n e  daB d ie  m e n s c h l ic h e  B cein- 
f lu B b a rk e i t  e in g re i f t .  Dies ist um so mehr von Wert, 
ais die Fehlkorngehalte ein und derselben Sichtahalyse 
sich mit dem Wechsel des Bezugssiebes andern, wenn auch 
die Sichtung an und fiir sich dieselbe geblieben ist.

Das Gesagte sei an Hand der vorstehenden Sicht- 
kurven erlautert, die wohl keiner weiteren Erklarung be- 
durfen, ais daB es sich um die Eintragung der Siebanalyse 
in ein logarithmisch geteiltes Koordinatensystem handelt. 
Von seiten des Lesers kann nun fiir die Beurteilung irgend- 
eine ScheidegroBe oder, gleichbedeutend, ein Bezugssieb 
festgelegt werden. Graphisch entspricht dies einer Linie, 
dic fiir die gewahlte ScheidegroBe in Millimetern senkrecht 
zur Abszissenachse gezogen wird. Wahlt man ais Trenn- 
grófle 0,3 mm, so entspricht dies einer Rohkohle mit 26 o/o 
Staub, einer entstaubten Kohle mit 1,6 o/o Fehlkorn und 
einem Staub mit 37 o/o Fehlkorn. Beurteilt inan nun dieselbe 
Sichtung auf Grund eines Bezugssiebes von 0,4 mm, so 
andern sich die genannten Werte zu 34o'o in der Aufgabe, 
2,6o/o im Entstaubten und 22o/0 im Staub. D ie A r b e i t s 
w e ise  d e s  S ic h te r s  is t  u n b e r i ih r t  g e b l ie b e n ,  u n d  
d a d u rc h  w ir d .d a s  W il lk t i r l i c h e  e in e r  d e r a r t i g e n  
im G ru n d e  r ic h t ig e n ,  a b e r  dem  p e r s ó n l ic h e n  E r- 
m essen  a l le in  i ib e r la s s e n e n  S ic h te r b e u r te i lu n g  
um so  d e u t l ic h e r .

Ais Abanderung von der bisherigen graphischen Auf- 
tragung von Sichterergebnissen wird in Vorschlag gebracht :
1. die Sichtkurven in logarithmisch geteiltes Papier ein- 
zutragen, weil man eine bessere Lesbarkeit der wichtigen 
Kurventeile bekommt und lrrtiimer der Siebanalyse 
leichter auffallen und rechtzeitig nachgepriift werden 
kónnen; 2. die Staubkurve ais Riickstandskurve ein- 
zutragen, so daB ihr Verlauf den wichtigsten Teil in den 
gróBtmaBstablichen Koordinatenteil bringt (Abb. 1).

M an b e a c h te  j e t z t ,  daB s ic h  d ie  S ta u b k u r v e  
s o w ie  d ie je n ig e  d e r  e n t s ta u b te n  K o h le  s c h n e id e n  
m iissen . Werden die Sonderbedingungen, denen dieser 
Schnittpunkt entspricht, untersucht, so ergibt sich hierfiir:
1. Er entspricht einem gleichzifferigen Fehlkorngehalt der 
beiden Endprodukte, da er gleichzeitig auf beiden Kurven 
liegt. 2. Er gibt an, wieviel Hundertteilc der Aufgabekohle 
ais Fehlkorn in beide Endprodukte zusammen iiber- 
gegangen sind. 3. Aus Versuchen hat sich ergeben, daB 
dieser Punkt mit der fiir die bestehende Sichterregelung 
giinstigsten Kornscheide, also dem besten Wirkungsgrad, 
sehr nahe zusammenfallt. 4. Versuche haben gezeigt, daB 
sich dieser Punkt fiir einen gegebenen Sichter bei ver- 
schiedenen Einstellungen in einem nicht iibertriebenen 
Bereiche gleichgerichtet zur Abszissenachse auf einer 
Kurve versćhiebt und eine Kurvcnbucht angibt, wo die 
fur den Sichter und die vorliegcnde Kohle giinstigste 
Betriebsweise liegt, fiir die das Gerat also richtig gebaut 
ist (Abb. 2).

Aus dem Gesagten lassen sich dann weitere Folge- 
rungen ziehen. Je niedriger dic Fehlkornziffer des Schnitt-
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punktes ist, um so grófler ist in jedem Falle auch fiir 
irgendeine Kornsclieide die Trenriścharfe; dies w ird durch 
den gesetzmiiBigen Verlauf der Kurven bestimmt. Daraus 
ergibt sich fiir den Fali, daB dieselbe Kohle in ver- 
schiedencn Sichtern untersucht wird, daB die Lage des 
Kunenschnittpunktes allein und ohne weiteres den besten 
oder mindestens den besteingestellten Siehter bczeichnet, 
Dabei ist es nebensachlich, ob der Siehter gerade auf die 
gewiinschte oder eine andere Kornsclieide eingestellt ist. 
Dadurch wird dem Betriebsmąnn die Auswahl nach der 
Oiite sehr erleichtert, ohne daB dafiir langwierige Unter- 
siichungen durchzufiiliren waren.

A Rohkohlenkurven, Ii fintstaubie Kohle, C Slaubkuwen, 
D Bewegungskurve des Schnitlpuukies fiir verschiedene 

fiinstellungen.
Abb. 2. Kurvenbild fiir clrei yęrschiedene Einstellungen 

eines Pulssichters.

Ist die Sichtung verschiedener Kohlen in einem OerŚt 
zu bewerten, so ist die Sachlage nicht ganz so einfach, 
aber doch gegeniiber friiher sehr erleichtert. An Hand von 
mit dem Siehter bereits erzielten Ergebnissen ląfit sich 
unter Beriicksichtigung der Haufigkeitskurve der Roh- 
kohle das Ergebnis ziemlich gut vorausbestimmen, ehe 
die neue Kohlenart zur Verarbeitung kommt. Somit kann 
auch bewertet werden, ob das erreichte Ergebnis ais zu- 
friedenstellend anzusprechen ist. Dadurch ist der Vergleich 
mit den Sichterergebnissen anderer Siehter mit anderen 
Kohlen sehr gut ermóglicht. Dieser Weg ist wesentlich 
erleichtert durch die scharfere Trennung neuzeitlicher 
Siehter, die nach der Fehlkornseite hin weniger ver- 
schwommene Korngrófienfolgcn liefern.

Das Oesagte laBt sich auch auf dem folgenden Wege 
erklaren. Angenommen ein Siehter trennt eine bekannte 
Rohkohle bei der Kornsclieide 0,6 mm und man findet 
fiir die Kornspanne 0,3-0,4 mm in der Rohkohle 6»/o 
und in der entstaubten Kohle 1 o/o, so lassen sich fiir andere 
Kohlenarten bei gleichem Schnitt verhaltnisgleiche Werte 
einsetzen, wenn nicht durch Sonderbedingungen der 
Feuchtigkeit oder der Kornform Abweichungen geschaffen 
werden. Wesentlichc Irrtiimer kommen hierbei, wie Ver- 
suche ergeben haben, nicht vor. Auffailig ist, daB, 
wenn der Schnittpunkt mit einem raschen Wechsel im

Verlauf der Haufigkeitskurve der Rohkohle zusammenfallt, 
die vorgeschenen W erte praktisch fiihlbar giinstiger aus- 
fallen ais vorgesehen. Es kann nicht empfohlen werden, 
die von T ro m p  aufgestellte Trennbestimmung ohne 
weiteres auf die Sichtung anzuwenden. Vielmehr muB 
man annehmen, dali sich in diesem Falle ein Gerat- und 
ein Materialkoeffizient fiir den Endwert addieren, wobei 
dem ersten der grófiere EinfluB zukommt.

Nun arbeitet der Siehter schlieBlich an erster Stelle 
fiir den Betriebsmąnn, der weniger theoretische, ais prak- 
tischc Aufschliisse braucht. Fiir ihn gilt folgendes ais 
Ablcitung aus dem Gcsagten: Es wird vorgeschIagen, um 
der Willkiir hinsichtlich des Bezugspunktes zu begegnen, 
daB d ie je n ig e  K o rn s c lie id e  z u g r u n d e  g e le g t  
w ird ,  f i ir  d ie  d ie  F e h lk o r n g le ic h h e i t  in  d en  E n d - 
p r o d u k te n  b e s te h t .  Sie wird damit bestimmend fiir die 
Trennung zwischen Staub und Entstaubtem.

Wird das Gesagte auf Abb. 1 iibertragen, so ist 
hierzu zu bemerken, daB das Bild die Arbeitsweise des 
Sichters darstellt, nicht aber den Standpunkt des Be- 
urteilers. Er kann demnach gewahlt werden, wenn nicht 
durch ein Obereinkommen eine solche Kornsclieide vor- 
gesehen ist, die die Arbeitsweise des Sichters ais Vorzugs- 
punkt selbst bezeichnet und damit der Willkiir entzieht. 
Ftir die bezeichneten Kurven ist dies aber fiir die Korn- 
gróBe 0,515 nim der Fali. In diesem Schnitt hat die Roh
kohle 40,5 o/o Staub, und die beiden Endprodukte enthalten 
je 8,9 o/o Fehlkorn. Nach bisheriger Bcurteilung hatte der 
Schnitt init der GróBe 0,4 mm zusammenfallen kónnen, 
die Fehlkornziffern hatten dann anders gelautet, aber der 
Siehter hatte darnin nicht anders gearbeitet.

Die Summę der Endprodukte gleicli 100 gesetzt, finden 
sich in jedem je 8 ,9»/o Fehlkorn; somit gehen von der 
Gesamtkohle, d. h. der Aufgabe, S,9 Gewichtsprozente ais 
Gesamt-Fehlkornaustrag in unerwunschter Richtung. Diese 
eindeutige Zahl besitzt die Eigenschaft eines Wertmessers, 
und auch aus diesem Grunde kann man dieser Beurteilungs- 
weise den Yorzug geben.

Abb. 3. W irkungsgradkurven fiir die Sichtkurven I und II 
in Abb. 2.

Es taucht nun die Frage auf, wie sich die neu vor- 
geschlagene Beurteilungsweise zum W irkungsgrad des 
Sichters stellt. Es sei hier vorausgeschickt, daB wohl 
keine Beurteilungsweise im praktischen Sichterbetriebe 
mehr Verwirrung hervorgerufen hat wie gerade die Be- 
wertung mit Hilfe des W irkungsgrades. Dies riihrt einmal 
daher, daB nach erfolgter Siebanalyse die Berechnung, 
wenn auch nicht schwer, doch Zeit und Geduld verlangt. 
Des weiteren wird oft und sogar schon mai bewuBt iiber- 
schen, daB nicht ein, sondern drei verschiedene Wirkungs- 
grade zur Begutachtung unerlaBlich sind, wie dies bereits
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vorstehend angegeben wurde. Anderenfalls konnte einem 
der beiden Teilwirkungsgrade, wenn nicht Riicksicht auf 
die anderen W erte genommen wird, auch der hóchste W ert 
gegeben werden, ohne daB damit die Giitc des Sichters 
auch nur annahernd bestinunt ware. Dies entspriiche prak- 
tisch z. B. der alleinigen Vorschrift, daB im Entstaubten 
nur ein gewisser Hóchstsatz an Staub vorhanden sein darf; 
das Ungeniigende dieser Fórderung ist aber handgreiflich. 
Deswegen muB aus den W irkungsgraden sowohl die 
Staub- wie auch die Feinkornseite bestimmt werden, auBer- 
dein ist iiber den Weg des Gesamtwirkungsgrades die 
iiberhaupt beste Stelle der Sichtung zu bestimmen. Sie 
fallt auf die Ordinate der KorngroBe, fiir die die Teil- 
wirkungsgrade gleich sind und u o  dereń Kurvcn sich 
also schneiden. Diese Ableitungen ergeben sich not- 
wendigerweise aus der Maxima- und Minimaregel und aus 
der Unabwcndbarkeit, daB ein Tcilwirkungsgrad sinkt, 
wenn der andere ansteigt.

Die Bewertung nach dein W irkungsgrade geht eben 
davon aus, den Schnitt an die KorngroBe zu legen, die 
von der Ordinate des hóchsten Gesamtwirkungsgrades 
bestimmt wird. Dieses Verfahren bedingt, daB nach Auf- 
stellung der Siebanalysen alle W irkungsgradberechnungen 
durchzufiihren sind, wahrend der neue Bewertungs- 
vorschlag dieser Arbeit ausweicht und somit einfacher zum 
Ziele fiihrt. In Abb. 1 sind die Wirkungsgrade ebenfalls 
ais Kurven eingetragen, und zwar 1. ais Staubwirkungs- 
grad, 2. ais W irkungsgrad fiir das Entstaubte und schlielł- 
lich 3. ais Gesamtwirkungsgrad. Man bemerke, daB fiir 
die bestehende Sichtereinstellung der beste Gesamt
wirkungsgrad mit der KorngroBe 0,47 mm zusammen- 
fallt. Wiirde dieser Schnitt ais Kornscheide betrachtet, so 
ergabe sich ein Staub mit 15 o/0 Fehlkorn und das Ent
staubte mit 4,5 o/o Fehlkorn. Rechnerisch kann aus den 
Kurvenwerten ermittelt werden, daB insgesamt 10o/o der 
Aufgabekohle ais Fehlkorn in die Endprodukte iibergehen.

Wird nun anderseits der Schnitt nach der Fehlkorn- 
gleichheit oder dem Kurvenschnittpunkt der Endprodukte, 
wie dies hier neu vorgeschlagen wird, bewertet, so lassen 
sich folgende Feststellungen machen. Die beiden Schnitte 
liegen so dicht beieinander, daB die KomgróBcnunterschiede 
mit 0,045 mm bereits der Kontrollabsiebung der meisten 
Zechenlaboratorien entgehen und damit praktisch nicht 
mehr in das Gewicht fallen. Dies heiBt aber mit anderen 
Worten, daB die neue Beurteilungsgrundlage sich nur 
unwesentlich von der nach dem besten W irkungsgrad 
unterscheidet. Fiir die Fehlkorngleichheit findet man im 
vorliegenden Falle den W ert 8,9 o/o, und es gehen somit nur 
8,9 o/o der Aufgabekohle ais Fehlkorn ab. Man sieht bereits 
hieraus, daB, wie schon gesagt, die Fehlkorngleichheits- 
ziffer anscheinend einen hohen W ert ausdriickt, aber in 
Wirklichkeit ist die Fehlverteilung kleiner ais beim besten 
W irkungsgrad, namlich um 10 - S ,9 -1,1 Punkte oder rd.
11 o/0.

Um den Einzelfall ais Sonderheit auszuschalten, habe 
ich die Kurvenbilder 2 und 3 aufgestellt. Sie enthalten 
die Ergebnisse mit einem Sichter anderer Bauart und fiir 
verschiedene Einstellungen desselben Sichters. Es wird hier 
des weiteren auffallig, daB, wie schon im ersten Kurvenbild, 
der Fehlkorngieichheitsschnitt immer hóher liegt ais der 
Schnitt nach dem besten W irkungsgrad. Auch findet man 
wiederum, daB fiir letzteren der Fehlkornanteil, bezogen 
auf die Aufgabe, hóher ist ais am Schnitt nach der Fehl
korngleichheit.

Abb. 2 erlaubt eine weitere Ableitung, denn es handelt 
sich um verschiedene Einstellungen desselben Sichters, 
der mit wechselnden Luftgeschwindigkeiten, also auch 
mit verschiedenen Luftmengen betrieben w'urde, da sonst 
keine Anderung vorgenommen worden war. Die Schnitt- 
punkte nach der Fehlkorngleichheit verschieben sich natur- 
lich mit abnehmender Kornscheide von rechts nach links, 
jedoch bleiben die Punkte nicht auf gleicher Hohe. Aus 
Versuchen, von denen hier nur ein Teilbild wiedergegebeu 
wird, geht heryor, daB sich die Punkte durch eine Kurve 
yerbinden lassen, die, von der \-Achse aus betrachtet,

konvex verlauft. Der niedrigst liegende Punkt der Kurve 
entspricht der Einstellung mit bestem Sichtercrgebnis und 
gibt deswegen ohne weiteres an, fiir weiche Scheide- 
gróBe der Sichter cigentlich gebaut wurde. Natiirlich kann 
jeder Sichter in einer gewissen Spamie betriebsrichtig 
genug arbeiten, jedoch liiBt sich auf dem Berechnungswegc 
ableiten, daB ein Sichter fiir eine gewisse Arbeitsbedingung 
vorausbestimmt ist und bei dieser am besten bei hóchst- 
móglicher Ausnutzung arbeitet. Die vorstehend angegebene 
Kontrolle erlaubt, die zweckmaBige Ausfiihrung des 
Sichters nachzupriifen sowie im Betriebe Einfliisse auf die 
Sichtung durch Anderungen der Einrichtung bei VerschleiB 
oder Instandsetzung zu erkennen. So geht aus Abb. 2 her
yor, daB der entsprechende Sichter am richtigsteri fiir die 
Scheidung bei 0,8 mm gebaut ist; tatsachlich war in der 
Berechnung eine Trennung in der Spanne 0*8- 1 mm vor- 
gesehen worden.

Auch rein gcometrisch betrachtet, sieht man sofort in 
den Abb. 4 und 5, daB dem Kurvenschnittpunkt eine be- 
sondere Bedeutung im Sinne des gemachten Vorschlages 
zukommt. Zum leichteren Verstandnis sind die Kurven 
einmal in quadratischer, das andere Mai in logarithmischer 
Teilung eingetragen, beziehen sich aber auf dieselben 
Sichterergebnisse. Es sind nur die unteren Kurventeile 
wiedergegeben. Die Sichtung gibt von sich aus den Trenn- 
punkt 0,94 mm/6,lo/o an. W are die Sichtung bei derselben 
GroBe fehlkornfrei, also mit 100o/oigem W irkungsgrade 
erfolgt, so wurden sich die beiden Kurven auf der x-Achse 
schneiden. Je gróBer der Fehler wird, den man der Sichtung 
zugestehen muB, um so hóher steigt der Schnittpunkt iiber 
die x-Achse. Eine seitliche Verschiebung des Punktes 
braucht deswegen noch gar nicht einzutreten, da die ver- 
haltnismaBigen Fehlkornanteile fiir beide Produkte, auf 
dasselbe Kontrollsicb bezogen, gleichzif ferig bleiben 
kónnen.

O 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 mm 2,00

Abb. 4. Schnittpunkteintragung fiir den Fehler 6,1 o/o und 
fiir den Fehler 0,0 o/o (Quadratisches Koordinatensystem).

0.1 0,3 1,0 2,0 3,0 mm 5,0

Abb. 5. Schnittpunkteintragung wie in Abb. 4 mit logarith- 
mischem Koordinatensystem. Die 0-Fehlerkurven verlaufeu 

asymptotisch zur Schnittpunktkoordinate.
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Die vorgeschlagene Begutachtung der Sichtung nach 
der Bedingung gleicher Fehlkorngehalte in den End- 
produkten bietet somit wesentliche Vorteile gegeniiber den 
bisherigen Arbeitsverfahren. Dabei ist noch ausgefiihrt, 
daB die Sichterkontrolle nach dem neuen Verfahren auch 
Vereirifaęhungen in das Betriebslaboratorium bringt. Die 
tiigliche Analysc kann mit Hilfe einer Einzelabsiebung der 
drei Produkte durchgefiihrt werden. Da die Sichtung an 
und fiir sich in einem solchen Falle bereits bekannt ist, 
liegt der Siebpunkt fiir den Gehalt gleicher Fehlkorn- 
mengcn fest, und man kann ein entsprechcndes Kontroll- 
sieb beschaffen. Sollten trotzdem Abweichungen im Fehl- 
korngehalt der Endprodukte festgestellt werden, so geniigt 
die Zuhilfenahme des fiir den Sichter aufgestellten Kurven- 
bildes, um ein klares Bild iiber die vorliegende Sichter- 
arbeit zu gewinnen. Es sei hier bemerkt, daB gewisse 
begrenzte Schwankungen in der Sichterarbeit unvermeidlich 
sind, so kónnen sie z. B. von Drehzahlschwankungen des 
Ventilators infolge Netzanderungen herriihren. Auch sind 
die Tem peratur und der Barometerstand von EinfluB, ohne 
daB dabei die Schwankungen in der Rohkohle, ais selbst- 
verstandlich, besonders zu erwahnen waren. Diesen kann 
aber bei richtig durchdachter Sichterbauart weitestgehend 
begegnet werden, wie dies im folgenden noch zur weiteren 
Ausfiihrung kommt.

Aus dem Gesagten geht ais wesentlich hervor, daB 
sich die Sichterkontrolle im Sinne des gemachten Vor- 
schlages in sehr kurzer Zeit ohne groBe Hilfsinittel und 
vor allem ohne ven,vickelte Rechnung durchfiihren lafit, 
ein sehr gutes Bild der wirklichen Trennungsgute liefert, 
in jedem Betriebe auch von wenig geschulten Leuten aus- 
fiihrbar ist und deshalb ófters ais bisher zum besseren 
Verfolg der Arbeit vorgenommen werden sollte.

Die Grundlagen fiir den Bau der Windsichter.
Bei der Entstaubung im Luftstrom zieht mail zwei 

Krafteeinfliisse heran, um die Trennung' von Staub und 
Entstaubtem zu bewerkstelligen. Auf jedes Kom wirkt vor 
allem in senkrechter Richtung die Schwerkraft. Gleich- 
zeitig liiBt man einen Luftstrom einwirken, so daB der auf 
die Kórner erzeugte dynamische Druck die zweite Kraft 
abgibt. Beide Krafte kónnen zueinander in versehieden- 
wertigem Winkel liegen. Stehen sie rechtwinklig zuein
ander, und zwar so, daB der Luftstrom waagerecht gefiihrt 
ist, so ergibt sich fiir die fallenden Kórner eine Resul- 
tierende, die sich einmal aus der fiir kleine Kórner rasch 
glcichfórmig werdenden Horizontalgeschwindigkeit von 
seiten der Luft und ferner aus der parabolisch beeinflussen- 
den Fallgeschwindigkeit zusammensetzt. Grundsatzlich 
iihneln die Bedingungen denen, die von den Spitzlutten 
und Stromgerinnen der NaBaufbereitung her bekannt sind. 
Die Kornklasscn lagern sich horizontal in ununterbrochenem 
Band mit fortlaufendem lneinandergreifen, je nach den 
Form- und Dichteeinfliissen. Das Theoretische des Vor- 
ganges kann iibrigens so leicht in dem reichlichen Schrift- 
tum nachgelesen werden, daB sich an dieser Stelle eine 
weitere Ausfiihrung eriibrigt. Nur sei hier die wesentlichste 
Feststellung hervorgehoben. Die Kontinuierlichkeit des 
Streubandes erlaubt einen n u r  w e n ig  g e n a u e n  S e h n it t  
nach  d e r  K o rn g ró B e , und der Fehlkorngehalt ist hoch 
in den Endprodukten. Der Sehnitt muB iibrigens durch ein 
an und fiir sich fremdes Mittel, wie eine Blechschneide, 
Kante einer Trennwand o. dgl., erfolgen. Auch hierdurch 
werden Storungen in die Trennung hineingebracht. Wiirde 
der Winkel sich noch verkleinern und die Luft somit von 
oben nach unten blasen, so wiirde sich der Trennfehler 
nur vergróBern.

VergróBert sich dagegen der Winkel, so tritt die 
Gegensinnigkeit der Vorzeichen der beiden Krafte immer 
mehr in Erscheinung, d. h. die Luft wird mit der Zunahme 
der Winkel mehr und mehr nicht nur Kraftdruckmittel, 
sondern Triigcr. Arbeiten die beiden Krafte, also Schwere 
und dynamischer Druck, genau in entgegengesetzter Rich
tung, so gilt fiir jedes Kom, dafi, wenn der dynamische

Druck kleiner ist ais das Gewicht, das Kom gegen den 
Luftstrom von unten fallen mufl. Im gegenteiligen Falle 
steigt das Korn mit der Luft hoch. H ie r  l i e g t  d ie  
g i in s t ig s te  B e d in g u n g  f iir  d ic  A n w e n d u n g  d e r  L u ft 
im S ic h te r ;  d ie  L u f t  so li  s e n k re c h t  von  u n te n  
n ac h  o b en  a r b e i te n .  Es ist aber nicht unbedingi: cr- 
forderlich, daB dic Schwerkraft im Falle auf die Kohlen- 
kórner zur Auswirkung kommt; es kann also fiir diese ein 
Tragmittel in geeigneter Weise vorgesehen werden, so daB 
die Schwere dem Anheben doch entgegenwirkt. Die Kohle 
ruht in diesem Falle auf einem Betttrager.

Nun ist aber auch in diesem giinstigsten Falle die 
Trennung nicht eindeutig scharf, denn es mussen folgende 
Falle beriicksichtigt werden: i. die Kohle besteht aus 
Kórnern von verschiedener W iderstandsform, 2. die ein
zelnen Kórner haben verschiedene Dichten, 3. die Korn- 
klassen in der Nahe der Kornscheide bewegen sich nur 
langsam in der ihnen zukommenden Richtung, neigen 
zur Bildung von Sattigungszonen und damit zum Ver- 

.zerren der Trennscharfe.
W ird eine KorngróBen-Luftgeschwindigkeitskurve auf- 

gestellt, so ist dabei zu beriicksichtigen, daB es sich um 
Endgeschwindigkeiten handelt oder auch, in Abande- 
rung des Ausdruckes, um Traggeschwindigkeiten. Die 
gleiche Riicksicht mufi auch gelten, wenn man sich der 
Rechenformeln von Rittinger, Allan und Stockes usw'. 
bedient sowie der hiervon abgeleiteten Kurven. Nun er- 
geben sich aber fiir eine Kornklasse und verschiedene 
Dichten derselben eine entsprechende Punktfolge und 
daraus eine Kurvenschar nach Abb. 6. Eine fiir die 
Trennung eingesetzte Luftgeschwindigkeit muB dem- 
nach wie ein Sehnitt parallel zur x-Achse w'irken, und 
schwerere, aber kleinere Teilehen erleiden dieselbe dyna
mische Druckbewegung wie spezifisch leichtere, aber 
grófiere. Dies gilt naturlich in dem Sinne, dafi auch alle 
anderen Faktoren, wie W iderstandsform und Viskositat des 
fliissigen Mittels, richtig beriicksichtigt sind, wie dies ais 
Gegenstand von Sonderstudien ausgefiihrt ist. Daraus muB 
also bereits gefolgert werden, dafi eine absolut scharfe 
Windsichtung der Rohkohle ein Ding der Unmógliehkeit 
ist, denn in ihr finden sich immer Kórner verschiedener 
Dichten in der Spanne der reinsten Kohle bis zum Berge- 
stiick. Dies wird auch durch die altbekannte Erfahrung 
bestatigt, daB aschenreiche Rohkohle schwieriger zu ent- 
stauben ist und mehr Fehlkorn in den Endprodukten 
enthalt.

Die Kornform hat sehr starken EinfluB infolge des 
wechselnden Luftwiderstandes trotz gleicher Schwere, 
Blatterige Berge, besonders AAittelprodukt, geben Staub

Abb. 6. Tragfahigkeitskurven der Luit fiir verschiedene 
Geschwindigkeiten und Korndichten.
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mit viel Fehlkorn und ' hohem Aschengehalt. Die Kohle 
selbst neigt weniger zu dieser Bruchform, und derea un- 
gunstiger EinfluB wird daher seltener beobachtet. Nur 
richtig durchgefiihrtc Untersuchungen und Versuche 
kónnen in diesen Sonderfallen den geeigneten AufschluB 
geben.

Bei den nach bekannten Formeln oder Diagrammen 
bestilnmten Luftgeschwindigkeiten handelt es sich, wic 
bereits gesagt, um Traggeschwindigkeiten, also nicht um 
solche, die in der Sichtung angewandt werden. Letztere 
miissen um einen gcwissen Betrag hoher liegen, da sonst 
der Staub nicht aus dcm Korngemisch herausgehoben 
wiirde. Zur naheren Erklarung sei der Fali der Scheidung 
bei 0,6 mm angenommen. Die Traggeschwindigkeit fiir 
die Luft liegt bei 3,3 m/s fiir Kohle von der Dichte 1,5 
und bei 4,8 m/s fiir Berge von der Dichte 2,5. Hieraus 
ersicht man bereits, wie sehr das spezifischc Gewicht die 
Sichtung beeinfluBt, denn die Luftgeschwindigkeit, dic noch 
Kohlenkorncr von 0,6 mm zu tragen rerm ag, kann nur 
mehr Bergekórner von 0,4 mm hochhalten. Der Bcrge- 
gchalt in dieser Spamie geht also ais Fehlkorn in das 
Entstaubte. Es geniigt nun aber nicht, das Gróbste im 
Staube zu tragen, sondern es mufi auch herausgehoben 
werden. Folglich yerschiebt sich dic praktisch an- 
zuwendende Luftgeschwindigkeit noch weiter nach der 
Fehlkornseite, so daB Grobes dem Entstaubten entzogen 
und dem Staub zugefiigt wird. Gleichzeitig setzt aber 
gerade in der trennahen Kornspanne die Gefahr der Luft- 
sattigung ein, die es nicht erlaubt, mehr Korn abzufuhren, 
ais die Aufnahmefahigkeit der Luft unter den bestehenden 
physikalischen Bedingungen zu tragen vermag. An Hand 
des genannten Beispiels sei angenommen, daB die Luft
geschwindigkeit unter Vernachlassigung des Bergeanteils 
um 1 m/s zum Abfiihren des Kornes bis 0,6 mm iiberhóht 
werde. Es liegt dann bereits die Móglichkeit vor, Kórner 
bis zu 0,78 111111 zu erfassen. Anderseits bcwegen sich aber 
dic Kórner der Spamie 0,5-0,6 mm mit einer Durchschnitts- 
geschwindigkeit, die kleiner ist ais 1 m/s. In einem Sichter, 
der einen freien Querschnitt von 1 m- besitzt, kann sich 
also aus diesen Kórnern eine Ballung im Raume von 1 m3 
bilden, wenn die Zufuhr je Zeiteinheit groBer ist ais die 
Abfuhr. Ein derartiger Sichter ist in der Lage, rd. 50 t  
Durchschnittsfeinkohle jc h zu verarbeiten. Es karin aber 
erwartet werden, daB eine derartige Feinkohle etwa 4,5 »/o 
Staub in der Kórnung 0,5-0,6 mm cnthalt. Dies cntspricht 
einer Sichterbclasttmg von 2250:3600 0,625 kg/s, und
damit ist der Rauin bereits hoch belastet, wenn man 
gleichzeitig beriicksichtigt, dali auch dic kleineren Staub- 
klassen iiber diesen Raum, allerdings mit hóherer Ge- 
schwindigkeit, gefórdert werden inussen. Die Sattigungs- 
gefahr und damit das Unvermógen der Luft, sich noch 
weiter mit Staub zu belasten, ist also auch in ganz nor
malen Fallen in sehr greifbarc Niihe geriickt, und aus 
diesem oft ubersehenen Punkte kónnen Sichter vcrsagen, 
wobei dann ais Heilmittel zur Hóhercinstellung und zu 
der dabei unvcrmeidlichen unscharfen Scheidung ge- 
schritten wird. Bei Erreichung des Sattigungspunktes tritt 
auch teilweise ein Ruckfąllen des angehobenen Staubes 
ein, der sich dann ais Fehlkorn in der entstaubten Kohle 
wiederfindet. Derartige Belastungspunkte, die zu Z o n e n -  
s a t t ig u n g  fiihren kónnen, lassen sich im Kurvenbild der 
Rohkohlenabsiebung, leichter allerdings noch in einer 
entsprechenden Haufigkeitskurve, erkennen, und es ist 
dann nicht unschwer, eine Lósung zu finden. Man kann 
zum Bcispiel den Schnittpunkt in geeigneter Weise ver- 
legen, wenn der Betrieb dies gestattet. Auch kann der 
Sichter fiir diesen Sonderfall mit einer entsprechenden 
Nachsichtung fiir den Staub oder das Entstaubte nebst 
der zugehórigen Ruckfiihrung fiir das nachtriiglicli heraus- 
gewonnene Fehlkorn versehen werden. AuBer dieser 
ziemlich rerwickelten Lósung wird bei der Geriite- 
bcsprechung eine andersartige, in der Sichterbauart selbst 
liegende Lósung erwahnt. An gleicher Stelle finden sich 
auch dic Vorschlagc, die den ubrigen erwahnten Schwierig
keiten Rechnung tragen.

Es besteht die w einerbreitete Ansicht, daB ein Wind- 
sichter nach der Tonnenzahl der aufzugebenden Feinkohle 
zu berechnen ist. Das Falsche dieser Anschauung geht aus 
der Uberlegung hervor, daB die eigentliche Sichterarbeit 
sich nur auf den Staub, der herausgehoben werden soli, 
bezieht, nicht aber auf die durchflieBende gróbere Kohle. 
Leider muB an dieser Stelle bemerkt werden, dali die 
meisten Hand- und Lehrbflcher, genau wie viele 
Auseinandersetzungen im Schrifttum, den Leser im unklaren 
lassen, von welcher Rechengrundlage aus der Sichter 
entwickelt ist, und so zu irrtumlichen Anschauungen und 
zu dereń Anwendung auf Grund falscher Voraussctzungen 
beitragen. Unter den iin Sichter anzuwendenden physi
kalischen Bedingungen kann die Luft je m! nur eine 
bestimmte Gewichtsmenge Staub tragen; diese sei mit p 
bezeichnet. Sind also R t/h  oder P x  1000 kg Staub von
0 mm bis zur-Sichtgrenze herauszuholen, so gibt die

Berechnung auf die Zeiteinheit , ,  - *=Vm3 durch-
3600 x p

zusetzender Luft. Fiir diese weiB man auBerdem, dali sie 
den Sichter mit einer vorgeśchriebenen Geschwindigkeit 
durchstreichen muB, die der Kornscheide cntspricht; diese

V
sei v m/s. Man hat dann S m-, wobei S den freienv
nutzlichen Querschnitt des Sichters darstellt. Da S ( - Lange 
mai Breite des Sichters) in allen Fallen von EinfluB auf 
die Dicke der eingefuhrten Kohlenschieht ist, wird man 
das VerHaltnis móglichst gunstig wahlen, dabei aber den 
raumlichen und wirtschaftlichen Bauverhaltnissen Rechnung 
tragen.

Der W ert von v wird in der Luftgeschwindigkeits- 
Korngrófienkunc abgelesen. Eine derartige Berechnung 
cntspricht normalen Betricbsverhaltnissen, muli aber fiir 
Sonderlagen oder Teinperaturvcrhaltnisse den Umstanden 
entsprechend abgeandert werden. AuBerdem ist je nach 
der Sichterbauart auf Falschluft Riicksicht /u  nehmen und 
diese in die Rechnung einzusetzen. Abgesehen davon, wird 
also die Luftmenge von der Kohlenzusammcnsetzung 
bestimmt, nicht aber von der Bauweise des Gerates. Es 
handelt sich aus Griinden der Luftrcinigung und des 
Kraftverbrauchcs vielmehr um ein Niedrighalten der Luft- 
umwalzung in zulassigen Grenzen. Hier bietet sich somit 
der Kritik des Betriebsmannes ein ausgedehntes Beob- 
achtungsfeld, besonders wenn es sich um die Auswahl eines 
neuen Sichters handelt. Es muB entschieden werden, welchc 
Luftmenge wirklich nutzlich zur Anwendung kommt, 
welchc Menge zur Aufnahme von Belasttmgsschwan- 
kungen zur Verfugurig steht, wieriel unvermeidlichc 
Falschluft aufzunehmen ist und schlieBlich welche Menge 
ais unnótiger Ballast infolge mangelhafter Bauart mit- 
geschleppt werden muli. Ais Erklarung zu Vorstchcndem 
sei noch angefiigt, dafi iiber das errcchnetc Mindestmafi 
hinaus eine gewisse Luftmenge im Uberschufi vorhandcn 
sein soli, um den Staub aufzunehmen, der ais Zusatz- 
belastung infolge' zu erwartender Zusammensetzungs- 
schwankungen der Rohkohle in den Sichter gelangen kann.

An den Luftverbrauch ist natiirlich der K ra ft-  
v e r b r a u c h  unmittelbar gekettet unter Berucksichtigung 
der gesamten vom Geblase zu liefernden Druckhóhe. Es 
kann allerdings nicht dhne weiteres geschlosscn werden, 
dali in einem bestimmten Sichter der hóhere Kraftrerbrauch 
von vornhercin ais Nachteil zu buchcn sei. Vielmehr ist der 
Kreislauf der Luft in seine Hauptbestandtcile zu zerlegen, 
und von diesen soli jeder fiir sich untersucht werden. Man 
erhalt dann ein Bild der Kraftverteilung iiber die drei Haupt- 
clemente: den eigentlichen Sichter, die Staubluftreinigung 
und die etwa vorhandenen Rohrleitungen. Natiirlich kónnen 
bei verschiedenen Bauarten diese Elemente so zusammen- 
fallen, daB eine Einzelaufstellung sehr schwer wird, trotz- 
dem sollte sic aber nach Móglichkeit durchgefuhrt werden. 
Man kann auf diese Art unter anderem beispielsweise fest- 
stcllen, daB nicht der eigentliche Sichtvorgang den grófiten 
Kraftverbrauch hat, sondern dali dieser in sehr niitzlicher 
Weise in die besonders gunstige Luftreinigung fallt. Ais
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(lniu.cs betrachtet, wurde ein derartiger Sichter viclIcicht 
schlecht gegeniiber einer anderen Sichtertype oder sogar 
gegeniiber einer andersartig durchgefiilirten Anwendung 
desselben Sicliters abschneideu, wenn nicht die Einzel- 
iiritcrsuclning durchgefiihrt wiirde. Auch bauliclie Sonder- 
umstande kónneri zu hohem, aber órtlich unvenneidbarem 
Kraftverbrauch durcli die Fiihrung der Rohrleitungen 
zwingen. Eine iibereilte Beurteilung kaiin also leieht die 
falsche Bewertung eines fiir sich genommęn einwandfreien 
Sicliters zur Folgę haben.

In Fachkreisen besteht vielfach die Ansichtjdali ein Sichter 
mit Hilfe der fiir ihn vorgesehenen RegeWorrichtungen fiir 
jede Kornscheide eingestellt werden kann. Danacli wiirde 
es móglich sein, einen Sichter, der fiir die Trennung bei
0,5 nun vorgesehen ist, ohne weiteres auf die Trennung 
bei 0,2 nim einzustellęn. Es braucht nur an das vorstehend 
Ausgefiihrte angekniipft zu werden, um zu sehen, dali dies 
allerdings mauchmal zutreffen kann, aber keine zwiń gen de 
GcsetzmaBigkeit hier fiir vorliegt. Angenommen, der Sichter 
soli von 0,5 mm auf 0,4 mm zuruckgeregelt werden; die 
abzufiihrende Staubnienge wird kleiner, und gleichzeitig 
mit dem kleineren Luftbedarf sinkt auch die Luft- 
geschwindigkeit. Am Sichter erfolgt die Regelung, wie dies 
fiir kleine Spannen normal ist, durch entsprechende Ah- 
drośsehing, die allerdings gleichsinnig mit der neu- 
gewiinscliten Sichterarbeit verlauft, aber nicht derselben 
liesetzinafiigkeit zu folgen braucht, weil die Staubmengen- 
abnahme sclineller oder langsamer sein kann, wie die 
Luftmengendrosselung im Sichter. Was fiir die Spamie
0,4- 0,5 mm praktisch allerdings in den meisten Fallen 
noch móglich ist, liilit sich sómit nur seiten fu r grofiere 
Spannen ohne sehr weitgehende Umanderungeu des Sicliters 
ausfiihren. Auch sind in diesem Falle einzelne Sichter- 
bauarten empfindlicher ais andere, die in leichter Weise 
Widerstaudsanderungen und damit von der eigentlichen 
Drosselung abweichende Umstellungeu der Gharakteristik 
zulassen. Naheres liieriiber wird noch bei der Apparate- 
beśprechung ausgefiihrt. Selbstverstandlicli laBt sich eine 
grofiere Umdrosselung wirtschaftlich durch Auswechselung 
des Ventilators ersetzen.

Die Scharfcinstellung des Sicliters muli, da es sich 
nur um geringe Umstellspannen handeln kann, durch 
Drosselung erfolgen. Dabei ist zu beruęksichtigen, dali die 
Drosselung auf dem einfachsten Wege und mit den ein- 
fachsten Mitteln bewerkstelligt werden kann, da dies viel 
zur rięhtigen Arbęitsiibcrwachung heitriigt.

Ein fur die Sichtung wesentlicher Punkt, der aber 
sowohl im Schrifttum wie auch in der Praxis wenig Be- 
riicksichtigung gefunden hat, ist die E in w ir k u n g s z e i t  
der Luft auf die zu entstaubende Kohle. Es diirfte klar 
sein, dali es sieli um eine zu leistende Arbeit handelt, die 
nicht in der Zeit O durclifiihrbar ist. Hieraus laBt sich 
ableiten, dali die Arbeitszeii nicht urinótig laug, aber doeli 
den Yorliegenden Bedingungen richtig angepaBt sein soli. 
Fallt die Kohle ohne andere mechanische Ejngriffe gegen 
den aufsteigenden Luftstrom, so kann fiir ihre mittlere 
KorngróBe eine Endgeschwindigkeit ermittelt werden, aus 
der sich die Zeit fiir einen bestirnmten Sichter nach dessen 
Bauhóhe feststellen liiBt. Fiir viele Rohfeinkoblen liegt die 
mittlere KorngróBe bei ungefahr 2 mm, entsprechend einer 
Endfallgeschwindigkeit von rd. 9 m/s. Wird jetzt die Luft- 
geschwindigkeit fiir die Sichtung mit 4,5 m/s eingesetzt, 
so verbleibt noch ein Unterschied von 4,5 m. Hat der 
Sichter also eine Bauhóhe, die diesen Fali von 4,5 m zulafit, 
so kann daraus geschlossen werden, dali in einer Sekunde 
die Trennarbeit beendet sein muB, da sonst Staub in der 
Feinkohle zuriickbleibt. Nun sind aber Sichter mit einer 
solchen freicn Bauhóhe nicht nur seiten, sondern auch in 
den meisten Fallen unerwiinscht, obschon die entsprechende 
Einwirkungszeit nur sehr kurz ist. Die mechanischen oder 
konstruktiven Fallhindernisse, auf denen der Jalousiesichter 
aufgebaut ist, yerhessern die Arbeitszeit nicht wesentlich.

Das Korn muB frei von Stufe zu Stufe fallen; die 
Geschwindigkeit erreicht wohl nicht ihren Enclwert, wo-

durch die Zeit verlangert wird, und zwar im Mittel um 
ungefahr das Dreifache derjenigen des Sicliters gleicher 
Freifallhóhc. Dabei muli in Betracht gezogeu werden, dali 
die Jalousicform zwingend eine ' Horizontalableukung des 
Luftstromes mitten im eigentlichsten Arboitspunkt mit sich 
bringt; auf das Nachteilige dieses Einflusses ist bereits 
hingewiesen worden. Der Rundsichter oder Kreiselsichter 
liegt wiederum ungiinstig im Hinblick auf die Arbeits- 
periode, da die Entstaubung wesentlich in der Flugbahu 
zwischen Verteilerteller und Prallschurz erfolgen muli. Die 
Kiirze dieser Strecke und die Ablaufgeschwindigkeit der 
aufgegebenen Kohle erlauben den LufteinfluB nur wahrend 
Bruchteilen von Sekunden. Es ist aber beinahe ver- 
wunderlich, wie wenig Beaehtung die Zeitfrage bei der 
Entstaubung gefunden hat, wenn man beriicksichtigt, dali 
derselbe Betriebsmann, der den W ert der Sieblange oder 
der Sętzkastenlange zu Sichatzen weili, weil sonst nach seiner 
Ausdrueksweise die Kohle nicht lange genug im Apparate 
ist, einen Sichter nach dieser Seitc hin unbesehen anschafft. 
Dabei sei noch liervorgehoben, dali die DurchfluBzeit in 
einem Setzkasten bis zu 60 s erreicht und bei Sieben 5 bis 12 
und mehr Sekunden betnigt. Erstaunlich ist, wie wenig 
Anstrengung man bei Sichtern gemaeht hat, um sie iiber die 
bessere Lósung der Zeitfrage zu yerbcsśern.

Im beschreibenden Teil wird besonders auf diesen 
wichtigen Punkt verwiesęn unter Angabe der mauchmal 
linbewuBt geschaffenen Losung. Der EinfluB der Zeit gclit 
aus der Beobachtung hervor, daB ein Feinkohlenbett von 
20 mm Tiefe (doppelte Dicke des gróbsten Kornes) bei 
20% Staubgehalt und trockener Kohle inindestens 5 s zu 
technisch richtiger Sichtung bedarf. Eine derartige 
Beobachtung laBt sieli an einem Siebsichter1 miihelos durch- 
fiihren. Hieraus leitet sich wiederum ein kritischer Unter- 
suchungspunkt fiir den Betriebsmann ab, der yergleichs- 
weise Sichter gegeniiberstellen mufi.

Die L ii f t f i ih ru n g  eines Sicliters kann n ic h t  ais kenn- 
zeichnendes Merkmal gelten, denn, wie bereits angedeutet, 
laBt sich jeder Sichter in dieser Hinsicht sehr verschieden- 
artig betreiben. Allerdings liegeu bei verschiedenen Bau- 
arten in dieser Richtung mehr oder weniger einengende 
Begrehzungen vor. Die Arbeitsphasen der Luft sind 
bekanntlich: das Aufladen der Luft mit Staub in Beruhiung 
mit der gesamten Aufgabenienge; das Ausfallen desStaubes 
aus der Luft. Auf den ersten Btick konnte es ais denk- 
richtig erscheinen, die Luft nach der zweiten Phase zur 
ersten zuriickzufuhren, wie dies auch in der Pra.\is, 
besonders friiher, meistens geschah. Einer derartigen 
Arbeitsweise stehen aber folgende Oberlegungen eńtgegen. 
W ird die Luft kreisfórmig gefiihrt, so steht nur ein ab- 
geschlossenes Volumen zur Verfugung, dessen Menge durch 
den Inlialt der samtlichen Geriiteteile bestimmt wird. Bei 
trockener Kohle kann die Gefahr eintreten, dafi sich die 
Luft an feinstem Staub anreichert, wenn die Staubausfallung 
ungeniigend ist. Dies bedingt, dafi die Luftreinigung auch 
bei Kreisfiihrung voIlstandig sein tnuB, und damit fallt der 
wesentliche Vorteil dieser Arbeitsweise fort, weil einfachere 
und billige Hilfsmittel unzulanglich sind. Die Staub- 
anreicherung der Luft hatte zur Folgę, dali der vorhandene 
Staub die Aufnahme von Frischstaub aus der Aufgabe 
behindert, weil ein Teil des Tragvermógens der Luft bereits 
belastet ist. Die Giite der Staubausscheidung kann somit 
unter Umstanden eine Sattigung an Feinststaub zulassen, 
so dali der Sichter mindestens in der Trenngute rasch 
ab fa llt Anwendbar bleibt dieses Verfahren aber dann, 
wenn nur sehr wenig Feinststaub in der Aufgabe vor- 
handen ist und man dann den Yorteil der billigen Luft
reinigung ausnutzen kann. Leider trifft dieser Fali fiir die 
durchschnittliche Kohle der meisten Zechen nicht zu.

Haufig enthiilt die Aufgabe auch einen gcwissen 'An
teil Wasser, selbst dann, wenn die Kohle ais handtrocken 
angesehen wird. Die Sichtluft reichert sich bei dauernder 
Ruckfiihrung nach und nach mit Feuchtigkeit an, worunter

1 Die Definiłion des Ausdruckes -Siebsichter* folgt weiter unten.
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nicht nur die Aufnahmefahigkeit fiir neue Staubbelastung 
lcidct, sondern auch bei Temperatur- und Druckiibergangen 
ein Verkl,eben der zu sichtenden Kohle und der Apparate 
einsetzt.

Liegt somit Sattigungsgefahr von einer oder der 
anderen Seite vor, so muli, will man das technisch beste 
Ergebnis erzielen, von der geschlosseneii Kreisfiihrung der 
Luft abgegangen werden. Im Gegensatz hierzu stellt die 
offenc Luftfiihrung, bei der die einmal benutzte Luft nach 
aufien abgestofien wird. Hier ist eine vóllstandige Luft- 
reinigung bei der Staubausfallung unumganglich. Die hier- 
fiir aufzuwendenden Kosten fallen aber ins Gewicht. Es 
bleibt deshalb zu untersuchen, ob eine andere Lósung nicht 
billiger eingreifen kann. Diese besteht darin, den Luftwcg

aufzuspalten, derart, dafi ein Teil der Luft im Kreisc ge- 
fiihrt, ein zweiter Teil aber endgiiltig ausgeschieden wird. 
Die vollstandige, teuere Luftreinigung bleibt dabei auf den 
letzten Anteil beschrankt. Jeder Fali ist somit den Unt- 
standen nach in der Richtung zu untersuchen, dafi einmal 
die Sattigung der Luft vermiedeii und ferner die Filteruhg 
auf das kleinstmógliche Mali beschrankt wird.

Aus noch ziemlich unvollstandigen Erfahruiigswerten 
kann gefolgert werden, dali bei trockener Durchschnitts- 
feinkohle die Abzweigung etwa 15o/o der Sichterluft auf- 
nehmen muli. Ais trocken wird dabei eine Kohle angesehcn, 
die weniger ais 2»/o Oberflachenfeuchtigkeit aufweist. Die 
abgestofiene Luft muli natiirlich durch eine entspreclicnde 
Frischzufuhr erganzt werden. (Schlufi folgt.)

Erfahrungen bei der planmaBigen praktischen Ausbildung 
des bergmannischen Nachwuchses in dem Untertage-Lehrrevier Amalia.

Von Ausbildungsleiter Dipl.-Ing. H. W e tz e l ,  Bochum-Werne.
Seit der Einrichtung des Untertage-Lehrreviers bei der 

Zechengruppe Bochum der Harpener Bergbau-AG. ist 
inzwischen zum zweitenmal der gesamte zweite Aus- 
bildungsjahrgang der Ausbildungsbezirke Robert Miiser 
und Neu-Iserlohn in das Lehrrevier planmaliig eingefiihrt 
worden. Es diirfte daher fiir alle beteiligten Kreise und das 
bergmannischc Ausbildungswesen von Bedeutung sein, 
weiche Erfahrungen man bei der planmaBigen praktischen 
Untertageausbildung des bergmannischen Nachwuchses 
bisher auf der Schachtanlage Amalia gemacht hat.

Bei der Durchfiihriing der Grubenfahrten kommt es 
in erster Linie darauf an, w ie  diese aufgezogen und w ie  
die zu erlernenden praktischen Fertigkeiten an den Berg
lehrling herangetragen werden. Man gibt sich einer grofien 
Selbsttauschung iiber den tatsachlichen Erfolg der prak
tischen Untertageausbildung hin, wenn man nur in die 
Grube fahrt, um eben in der Grube gewesen zu sein, und 
wenn man die zu behandelnden Stoffgebiete nur ober- 
flachlich streift, um am Ende des Ausbildungsjahres fest- 
zustelien, dafi alle Grubenfahrten planmaliig durchgefiihrt 
worden sind. Jcde eiuzelne Grubenfahrt muli bis ins 
kleinste vorbcreitet werden, damit sie zu einem wirklichen, 
nachhaltigen Erleben fiir alle Teilnehmer wird. Dabei 
denke ich nicht nur an die anzulernenden Berglehrlinge, 
sondern vor allem auch an die Ausbilder.

Bei der praktischen Untertageausbildung mussen die 
zu erlernenden Arbeitsvorgange und Fertigkeiten von 
jedem einzelnen Berglehrling regelrecht e r a r b e i t e t  und 
gciibt werden. Diese Mafinahme hat sich bei der Plan- 
iniiliigkeit der praktischen Ausbildung b e w a h r t .  Die 
weniger begabten Jugendlichen werden dadurch bei der 
weiteren Ausbildung vor inancher Enttauschung bewahrt 
und behalten Eiist und Liebe an den Grubenfahrten. Von 
besonders ausschlaggebender Bedeutung fiir den wirk
lichen und nachhaltigen Erfolg der praktischen Untertage
ausbildung ist die personliche Fiihlung zwischen Aus- 
bildern und Berglehrlingen. Hierauf wird seitens der 
Ausbildungsleitung der grolite W ert gelegt. DaB diese 
erstrebte Zusammenarbeit tatsachlich erreicht worden ist, 
geht daraus hervor, daB es wahrend der bisherigen Aus
bildung untertage nicht zu einer einzigen ernstlichen Zu- 
rechtweisung eines Berglehrlings gekommen ist, obwohl 
etwa 150 Jugendliche verschiedenster geistiger Veran- 
lagung und Charaktereigenschaften das Lehrrevier plan- 
maBig durchlaufen haben. Es darf nicht iibersehen werden, 
dali es sich bei der praktischen Untertageausbildung 
neben der Vermittlung fachlichen Kónnens in erster Linie 
um ein Problem der Menschcnfiilmmg handelt. Wird 
dieser Tatsache in gebiihrender Weise Rechnung getragen, 
dann kann und wird der gewiinschte Erfolg nicht aus- 
bleiben.

Die Erfahrung hat gezeigt, daB ais Ausbilder nur Fach- 
krafte genommen werden diirfen, die neben hervorragenden 
beruflichen Kenntnissen Lust und Liebe zur Sache haben 
und die Jugendlichen in ihrer Einstellung zu den Dingen 
verstehen. Sie mussen gutes Einfuhlungsvermógen besitzen 
und alle Fragen der jugendlichen in jeder Richtung hin 
beantworten kónnen. Der Jugendliche empfindet recht bald, 
ob er einen tatsachlichen Ftihrer und Faehmann ais Aus

bilder vor sich hat oder nicht, weiterhin, ob es ein Vor- 
gesetzter ist, dem er sich restlos untertage anvertrauen 
kann. Fiir den Gesamterfolg der Untertageausbildung und 
der endgiiltigen Einstellung des Berglehrlings zu seinem 
spiiteren Bcruf ist dieses gcgenseitige Vertrauensverhaltnis 
von auBerordentlicher Bedeutung.

Bei der Untertageausbildung darf der Ausbilder sich 
nicht ais derS tarkere und Tiichtigere fiihlen oder gar durch 
sein persónliches Verhalten zeigen. Tut er das, dann ist er 
nicht am Platze, und manche Grubenfahrt hat bestimmt 
ihren Zweck verfehlt. Er muli sich ais der altere und er- 
fahrenere Kamerad der gesamten Gruppe geben, der 
wohlwollend jedem anderen hilft, ihn berat und anlernt. 
Der Berglehrling einpfitidet das sehr bald, er selbst fiihlt 
sich nach kurzer Zeit ais Kamerad unter Kameraden und 
achtct trotzdem seinen Ausbilder. Er lernt auf diese Weise 
den tief.ere*n Sinn des Wortes Kameradschaft kennen. 
Weiche. unserer bisherigen bergmannischen Ausbildungs- 
einrichtungen ist fiir die Erziehung zur Kameradschaft und 
Einsatzbereitschaft geeigneter ais das Lehrrevier untertage!

Das Lehrrevier bietet dem feinfiihlenden Ausbilder viele 
Móglichkeiten zur Beseitigung von Minderwertigkeits- 
vorstellungen, die leider bei viclen Berglehrlingen immer 
wieder bcobachtet werden. Durch besondere .Betreuung 
und geschickten Einsatz dieser Jugendlichen innerhalb 
ihrer Gruppe lassen sich in łasi allen Fallen sehr erfreuliche 
und nachhaltige Ergebnisse erzielen, vor allen Dingen dann, 
wenn der Jugendliche sieht, dafi er wirkliche Leistungen 
vollbringen kann, weiche die aufrichtige Anerkennung 
seines Ausbilders finden.

Fiir besonders gute Leistungen werden Buchpramien 
an die Berglehrlinge vcrteilt. Die einz.elnen Buchpramien 
erwecken nicht nur das Interesse des Ausgezeichneten, 
sondern auch aller seiner an der Grubenfahrt teilnehmenden 
Kameraden. Diese verlassen — wic die Erfahrung gezeigt 
hat — nach Beendigung der Grubenfahrt nicht cher die 
Waschkaue, ais bis alle das Buch gesehen und gebiihrend 
bewundert haben. Dariiber hinaus wetteifern z. B. die 
beiden Ausbildungsbezirke Robert Miiser und Neu-Iserlohn 
untereinander um die Anzahl der zur Aushiindigung 
gelangenden Biicher. Zur Ausgabe koinmen nur besonders 
ausgewahlte und wertvolle Biicher. Sie sollen neben der 
Erinnerung an die Auszeichnung ein Ansporn fiir weitere 
gute Leistungen sein und zugleich unter den Jugendlichen 
fiir das gute deutsche Buch werben.

Das Lehrrevier mit allen seinen Einrichtungen bietet 
weiterhin die beste Móglichkeit, wirkliche praktische 
Unfallverhiitung zu betreiben, ohne — wie es in vielen 
Fallen tatsachlich festzustellen ist — auf die Lernenden 
abschreckend zu wirken und ohne bei dem Jugendlichen 
das BewuBtsein aufkommen zu lassen, daB er — um im 
Volksinund zu sprechen — den gefiihrlichsten Beruf er- 
griffen hat. Den besten Beweis hierfiir bildet die Tat
sache, daB alle bisher auf Grund ihres Alters in Frage 
kommenden Berglehrlinge des vorjahrig planniaBig aus- 
gebildeten zweiten Jahrgangs ohne jede Weigerung die 
Untertagebeschaftigung aufgenommen haben und daB 
keiner von ilinen bis jetzt einen nennenswerten Betriebs- 
unfall untertage erlitten hat.
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Soweit cs cben moglich ist, miissen bei der Unter- 
weisung die Untertagecinrichtungen in irgendeincn Zu- 
sammenhaiffi oder Vergleich mit ahnlichen oder gleich- 
artigen Einrichtungen des Obertagebetriebs gebracht 
werden. Diese MaBnahme hat sich bei der Ausbildung in 
dein Untertage-Lehrrevier Amaiia ganz besonders be- 
wahrt. Sie weckt bei dein Berglehrling das Vorstellungs- 
vermogen, liiBt ihn viel leichter Zusammenhaiige, die ihm 
sonst in vielen Fallen lUlklar geblieben waren, erkennen 
und verstehen. Dem Ausbilder aber erleichtert sie nicht 
nnwesentlich seine oft schwierige Aufgabe.

Dies trifft vor allen Dingen bei der Erkliirung des 
Gmbengebaudes und seiner Einrichtungen tu , soweit sie 
auf Grund der planmafligen Ausbildung von Fali zu Fali 
erforderlich ist. Dabei kann man das raumlićhe Vor- 
stellungsvermógen des Berglehrlings durch geeignetc 
grundriBliche, den vorliegenden Untertageverhaltnissen 
entsprechcnde Darstellungen anregen und erleichtern. Aus 
diesem Grunde wird bei allen Grubcnfahrten eine Sperr- 
holztafel von 5 0 x 8 0  cm GróBe und 0,8 cm Dicke mit- 
gefiihrt, die auf beiden Seiteu gestrichen ist. Sie findet 
nicht nur zu grundriBlichen Darstellungen, sondern 
auch — soweit cs bei der praktischen Ausbildung jeweils 
erforderlich ist - -zu m  Fachzeichnen und Aufbau der prak
tischen Unterweisung Verwendung. Diese Tafel kann ohne 
Sehwierigkeiten iiberall mitgenommen und beideęseitig 
beschrieben zu gleicher Zeit benutzt werden.

GróBere Sehwierigkeiten bereiten den Berglehrlingen 
auBer dem raumlichen Vorstellungsvermógen folgende 
Begriffe: Das Einfallen und Streichen einer Schicht sowie 
dic Wettermenge, die in einer Minutę irgendeinen Strecken- 
querschnitt durchstromt.

Zur Erkliirung des Einfallens und Streichens hat man 
im Querschlag der alten 1. Sohle eine geeignete Stelle aus- 
gewiihlt, an der der Schichtenaufbau infolge bankiger Ab- 
lagerung besonders gut zu erkennen ist. Wie aus der .Abb. 1 
ersichtlich, werden an dem óstlichen und westlichen StoB 
des Querschlags zwei entsprechende Punktę der gleichen 
Schichtenfuge in etwa 30 cm Entfernung durch zwei fest- 
gelcgtc Holzlatten miteinander verbunden. Auf den beiden 
Latten liegt, an der oberen befestigt, eine Sperrhoizplatte 
von 35x50  cm GróBe, die von einem StoB zum anderen 
bewegt oder an einer bcliebigen Stelle des Querschlags 
festgestellt werden kann. Mit Hilfe dieser Vorrichtung 
lassen sich folgende Begriffe in anschaulichcr Weise 
erklaren: Einfallen, Streichen, Querschlag, Richtstrecke, 
unter oder auf einer Schicht arbeiten.

Abb. 1. Vorrichtung zur Erkliirung der Begriffe 
»EinfaIlen« und »Streichen«.

Bei der Errechnung der W ettermenge, die in einer 
Minutę die W etterstation in einziehender oder ausziehender 
Richtung durchstromt, ergeben sich dadurch immer 
wieder Unklarheiten und Sehwierigkeiten, daB die Berg- 
lehrlinge sich die crrechnete Menge in Kubikmetern 
nicht vorstellen kónnen. Sie fuhlen wohl den W etterstrom, 
vermógen sich aber von der minutlichen W ettermenge selbst 
kein klares Bild zu machen, weil sie ihnen unsichtbar und 
damit unvorsteilbar bleibt. Um aber auch hier Klarheit zu 
schaffen und die geistige Durchdringung dieses Stoff-

gebietes zu erleichtern, wurde ein Streckenausschnitt der
1. Sohle mit der einziehenden W etterstation ais Modeli im 
MaBstab 1:10 angefertigt (Abb. 2). Die den wirklichen 
Untertageverlialtnissen entsprechende, aus Strcckenquer- 
schnitt und W ettergeschwindigkeit je s errechnete Wetter- 
menge wurde ais kleiner Holzkasten ebenfalls maflstahlich 
wiedergegeben. Diese Holzkasten kónnen daher durch das 
Streckenmodell bewegt werden und sind, da sie die 
Frischwettermenge darstellen sollen, rot angestrichen. Das 
beschriebene Modeli wird bei der entsprechcnden Unter
weisung mit in die Grube gcnomtneu und in der W etter
station aufgehiingt. Die Kasten werden nach erlauternden 
Erklarungeii und Berechnungen der Reihe nach in das 
Streckenmodell geschoben. Die Wettermenge, dic z. B. in 
6 s die W etterstation durchstromt und durch 6 Holzkasten 
dargestellt wird, erscheint nunmehr dem Berglehrling ais 
Wettersiiule. Jetzt kann er sich von der wirklichen W etter
menge und ihrer Berechnung dic richtige VorstelIung 
machen und manches, was ihm vorher unvorstellbar 
erschien, wird durch dic Vcrwendung dieses einfachen und 
billigen Hilfsmittels geklart.

Abb. 2. Modeli zur Veranschaulichung der W ettermenge.

Ein Einblick in das Grubenbild der ersten óst
lichen Abteilung, 1. Sohle der Schachtanlage Amalia 
zeigt, daB das Lehrrevier im liegenden Teil eines 
produktiven Abbaureviers liegt. Diese absichtlich ge- 
wiihlte Lage hat den besonderen Vorteil, daB den 
Jugendlichen jederzeit ein Einblick in den wirklichen 
Untertagebetrieb und den Fórderablauf eines Reviers 
gew ahrt werden kann. Es konnte nun der Gedanke auf- 
tauchen, daB der Steiger des Abbaureviers bei ein- 
tretendem Mangel an Leuten die Moglichkeit hat, auf die 
Jugendlichen im Lehrrevier — wenn auch nur fur 
Stunden — zuriickzugreifen, ohne daB es der Ausbildungs- 
leitung bekannt wird. Dieses Ansinnen ist bisher weder 
von der Untertage-Betriebsfiihrung noch von den Steigern 
des genannten Reviers an den verantwortIichen Ausbilder 
gestellt worden. Es wiirde selbstverstandlich abgelehnt 
werden, da es sich bei der praktischen Untertageausbildung 
im Lehrrevier — und das muB besonders betont werden — 
um Grubenfahrten handelt, die reinen Lehrzwecken dienen. 
Infolgedessen muB jede Beschaftigung der an den Gruben
fahrten teilnehmenden Berglehrlinge mit irgendwelchen 
produktiven Untertagearbeiten unter allen Umstanden 
unterbleiben.

Von allen Berglehrlingen wird bei der planmafiigen 
Untertageausbildung eine 4% stundige Kurzschicht ver- 
fahren. Um ihnen móglichst friih eine wirklich berg- 
mannische Ausbildung zu vernlittcln, nimmt der gesamte 
zweite Ausbildungsjahrgang ohne Riicksicht auf das 
Lebensalter der Einfahrenden an den Grubenfahrten teil. 
Dies ist kein VerstoB gegen die bergpolizeilichen Bc- 
stimmungen, wenn die praktische Untertageausbildung in 
Form einer Kurzschicht ohne Verrichtung produktiver 
Arbeiten durchgefuhrt wird. Selbstverstandlich muB die 
Ausbildungsleitung bei der Einrichtung cines Lehrreviers
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und vor der Durchfiihrung der Grubenfahrten eine Aus- 
nahmegenehmigung von den Bestimmungen des § 311 
Abs. 1 der Bergpolizeiverordnung vom 1. Mai 1935 ein- 
holen.

Dic praktisehe Untertageausbildung des bergmanni- 
schen Nachwuchses kann nur dann die gewiinschten Er- 
folge zeitigen, wenn sie planmaBig nacli einem festliegenden 
Stoffplan erfolgt. In diesem Falle kann die Ausbildung im 
Lehrrevier tatsachlich ais reine Lehre gelten. Dabei ist 
unter allen Umstanden darauf zu achten, daB alle stoff- 
planmiiBig vorgesehenen Obungen auch wirklich durch- 
gefiihrt werden.

Die Ausbildung der Jugendlichen im Lehrrevier hat 
den eindeutigen Beweis erbracht, daB bei PlanmaBigkcit 
und richtig gewahlter Reihenfolge der GrubenfahrteJi in 
verhaltnism;iBig kurzer Zeit eine wirkliche Eingewóhnung 
aller Teilnelnner in die Untc-rtageverhaltnisse er/ielt wird. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daB sich bisher kein einziger 
Berglehrling des zweiten Ausbildungsjahrgangs geweigert 
hat, an den Grubenfahrten teilzunehmen. Die Berg- 
lehrlinge sind von 'den einzelnen Grubenfahrten so beein- 
druckt, dafi sie an ihren verschiedensten Einsatzstellen im 
Ubertagebetrieb von ihren Erlebnissen erzahlen und so 
schon bei ihren jiingeren Katneraden des ersten Aus
bildungsjahrgangs ftir die praktisehe Untertageausbildung 
werben. Dieser erstrebenswerte und erfreuliche Zustand 
kann aber nur dann erreicht werden, wenn jede Gruben- 
fahrt etwas Neues bringt. Auf diese Weise wirkt sich die 
Beschaftigung der Jugendlichen im Untertage-Lehrrevier ais 
eine gute Wcrbung fiir unseren bergmannischen Beruf aus, 
und manchem noch unsicheren Berglehrling wird die end- 
gultige Entscheidung und damit positive Einstellung zu 
seinern spateren Beruf aus eigener Anschauung wesentlich 
erleichtert.

Aut Grund der bisherigen Erfahrungen bei der prak- 
tischen Untertageausbildung seien nachstehend in kurzeń 
Ziigen die Richtlinien zusammengefaBt, die bei der Ein- 
richtung eines Lehrreviers Beachtung finden miissen: Das 
Lehrrevier muli móglichst in der Niihe des Schachtes 
liegen und auf kurzem Anfahrtswege ohne Storung des 
Betriebsablaufes zu erreichen sein. Es ist in seiner Ab- 
grenzung gegeniiber dem iibrigen Grubenbetrieb eindeutig 
festzulegen und betrlebsplantnaBig der zustandigen Berg
behórdc zur Genehmigung einzureichcn. Es muli in einen 
Frischwetterstrom eingeschaltet werden und normale 
Arbeitsbedingungen aufweisen. Die Leitung des Lehr- 
reviers muli dem hauptamtiichen Ausbildungsleiter iiber- 
tragen werden, der seiner Yerwaltung und der Bergbehórdc 
gegeniiber fiir die PlanmaBigkcit der Ausbildung und dic 
Befolgung aller einschliigigen bergpolizeilichen Bestim- 
mungen in dem Lehrrevier die volle Verantwortung triigt. 
Die Einrichtungen des Lehrreviers mussen sich jederzeit in 
einem betriebssicheren Zustande befinden und in jeder 
Weise den bergpolizeilichen Bestimmungen entsprechen. 
Auf Sauberkeit ist besonderer Wert zu legen. Dies gilt 
nicht allein fiir das ganze Revier, sondern auch fiir die 
einzelnen Obungsstellen nach ihrem Yerlassen am Ende

jeder Unterweisung. Die Obungsstellen selbst miissen mit 
gróBter Sorgfalt ausgesucht werden und in jeder Richtung 
vorbi!dIich sein. Die von den Berglehrlingen ausgefuhrten 
Arbeiten diirfen nur Lehrzwecken dienen und mit den 
Arbeiten des Betriebcs in keinem Zusammcnhang śtehen.. 
Die Arbeitsstellen sind nach der Obung stets wieder in 
den anfanglichen Zustand zu versetzen.

Die Berglehrlinge diirfen nur in unfallsichcrem Arbeits- 
zeug zu den Grubenfahrten zugelassen werden. Ihre Aus
bildung darf nur unter der Aufsicht eines von der Berg- 
behórde anerkannten Ausbildungspersonals erfolgen. Bei 
der Auswahl der Ausbilder miissen neben der beruflichen 
Eignung ausschlaggebend sein: Riickhaltlose Bejahung der 
nationalsozialistischen Weltanschauung, Charakterstarke, 
guter Ruf, restlose Hingabe an ihre Aufgabe und die 
Fahigkcit, Jugendliche mit der erforderlichen Geduld und 
vollstem Yerstandnis fiir ihre Belange zu fiihren.

Die Ausbildung rnufi nach einem festliegenden Plan, 
der der zustandigen Bergbehórdc zur Genehmigung vor- 
zulegen ist, erfolgen. Bei der Aufstellung des Ausbilduugs- 
plans sind die vorliegenden Untertageverhaltnisse zu be- 
riicksichtigen, damit dic betriebsgebundene praktisehe Aus
bildung unter allen Umstanden gewahrleistet ist.

Zum Schlufi meiner Ausfiihrungen bedarf es noch eines 
Hinweises. Der unvoreingenommene Beobachtcr wird in 
gelegentlichen Fallen die Feststellung machen mussen, dali 
nach jder endgiiltigen Abgabe von Berglehrlingen in ein 
Revier die Betriebsbeaintcn der planmaBigen Ausbildung 
teilweise verstandnislos gegeniiberstehen und die wahrend 
der Obertage- und planmaBigen Untertageausbildung durch 
die hauptamtiichen Ausbilder in oft miihevolIer Kleinarbeit 
begonnene und wertvolle Friichte tragende Menschen- 
fiihrung nicht in dem Malie fortsetzen, wie es wiinschens- 
wert ist. Sic iibersehen dabei unverkennbar, dali sie 
dadurch sich nicht nur selbst, sondern dariiber hinaus dem 
Betrieb und damit der Volksgemeinschaft schaden. Diese 
Tatsache bedarf nicht allein der Feststellung, sondern sie 
muB die unabdingbare Fórderung nach Abstellung dieses 
Miflstandes nach sich ziehen. Dies kann dadurch gcschehen, 
daB von Zeit zu Zeit alle Angestellten des Ober- und Unter- 
tagebetriebes zu Vortragsveranstaltungen zusammen- 
berufen werden, in denen ausgesuchte Fachkrafte iiber 
Menschenfuhrung, Erziehungs- und Ausbildungsfragen 
sowie iiber die Psychologie der Jugendlichen sprechen. 
Die Vortriige kónnen meines Erachtens bei den Betriebs- 
beamten ihre nachhaltige Wirkung nicht verfehlen, da sie 
Dinge bertihren, mit denen sie sich im Leben vielleicht 
iiberhaupt noch nicht ernstlich befafit und auseinander- 
gesetzt haben. Auf diese Weise kann den Ausbiidern ihre 
schwere und verantwortungsvolle Arbeit wesentlich 
erleichtert werden und durch genjleinsame verstandnisvolle 
Zusammenarbeit mit den Betriebsbeainten die berg- 
mannische Ausbildung ihre schónste Krónung in dem 
crstrebenswerten Endziel finden: Dem standesbewtiBteu 
deutschen Bergmann, der Kónner in seinem Fach ist und 
sich in seiner Betriebsgemeinschaft geborgen und wohl 
fuhlt.

P A T E N T B E R 1 C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 6. Fcbruar 1941.
lOb. 1497421. Jungrcn, Wernike & Kayser GmbH., Dcssau. Zcntral- 

hckunirskessel-Anzundcr mit Hilfe von Oas. 30.10.40.
35a. 1497288. Arthur Wittis:. Auffsburfr. Forderkorb fur irestapclte 

Bautcilc. 20.12.40.
Patent-Anmeldungen

die vom 6. Fehruar 1941 an drei Mcmate lang in der Ausleffcballe 
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 c, 7/01. D. 75570. Erfinder: Dr. August Gótte, Frankfurt (Main). Au* 
melder: Deutsche Gold- und Silbcr-Schcideanstalt, vormals RoeBler, Frank
furt (Main). Vcrfahrcn /.ur Schwimmaufbereitung. 23.6.37. Osterreich.

10a, 5/15. C, 54874 und 55568. Erfinder: Josef Schafcr. Dortmund. An- 
melder: F. J. Collin AG., Dortmund. Koksofen. 13.3, und 29.12.39. Protek
torat Bohmen und Mahren.

lOa, 36/01. F. 78283. Dr. Hermann Fecht, Bad Lippspringe. Verfa;iren 
7um Schwclcn Von Braun kohle. olhaltigem Schiefer u. dgl. 30.5.34.

35a, 11. D. 79540. Erfinder: Gerd Paul Winkhaus, Dortmund-Wcster- 
filde, Anmelder: Demag AG., Duisburg. Verfahren zum Einbringen von 
l^ngholzwagen o. dgl. in Fórdcrgestellc. 23 ,12.3S.

35a, 15, D. 7S412. Erfinder: Arnold Muller und Heinrich Renfordt, 
Uuisburj?, Anmelder: Demac AG.. Duisburg. Fangyorrichtung. 13.7.38.

1 ln den Gebrauchsmustern und Patentanmuldungen, die am SchluB mit 
dem Zusatz xOsterreich« und »Protektorat Bohmen und Mahrens versehen 
sind, ist die Erklarung abgegcben, dali der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bóhmen und Mahren erstreckcn soli.

35c. 3/05. S. 129752, Erfinder: H u k o  Richard Mau. Berlin-Charlotten- 
hurg. Anmelder: Siemens-Schuckertwerke AG., Bcrlin-Siemensstadi. Ver- 
cinigte Fahr- und Sicherheitsbreinse fur Fordermaschincn. 27.11.37. Oster
reich.

81 e, 15. A. 89414, Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Iug. e .h . Heinrich 
Aumund, Berlin-Zehlendorf. Plattenfórderband. 24.4.39.

81 e, 6S. R. 106232. Erfinder: Wilhelm Gerdom, Wutha. Anmelder: 
Gebriider Rober GmbH., Wutha (Thflr.). Abscheider mit pneumatischer Al>- 
fuhrung des abgeschiedenen Gutes. 13, 10.39. Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

81 e, 95. H. 151812. Erfinder: Anton Budny, Kóln-Vingst. Anmelder: 
Klóckner-Humboldt-Dcutz AG., Koln. Einrichtung zum Zufuhrcu von Fórder- 
wagen aus Aufstcllgleisen in Wipper o. dgl. 31.5.37. Osterreich.

81 e, 113. 0 .  22205. O stcrrieder GmbH. Maschinenfabrik, Lautrach 
(Bay,). Hóhenfórderer mit an Gliedern des Fórdcrbamles schwingend ge- 
lagerten Mitnchmerrcchen. 25.1.36.

Deutsche Patente.
(Von dem l  age, an dem dic Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjiihrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtłfjkeitsklagc gegeu 

das Patent erhoben werden kann.)
5c (1010). 701596, vom 21 .9 .39 . Erteilung bekannt

gemacht am 19. 12. 40. F. W. M oll S ó h n e , M a s c h in e n 
f a b r ik  in W itte n . V or richtung zum Rauben fon  in einer 
Reihe stehenden Stempeln. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bóhmen und Mahren.
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so ausgefiillt, dafi die Membran nicht der umnittelbaren 
W irkung der in der Verkokungskammer hcrrschenden 
Warnie auscesetzt isŁ

lOb (14). 700981, voin 27. 1. 40. Erteilung bekannt
gemacht am 5. 12.40. F r i t z  H e rrm a n n  in F r a n k f u r t  
(M a in )-E sch e rsh e im . V erfahren zum Tranken von 
Feueranziindern.

Auf die aus festen, brennbaren Stoffen bestehenden und 
geformten Anzunder wird eine brennbare Fliissigkeit mit 
Hilfe eines MefigefiiBes in einer Menge aufgegossen, die 
der Brennfahigkeit des flussigen Brennstoffes entspricht. 
Die Anzunder kónnen mit einem erhóhten Rand und mit 
Vertiefungen versehen sein, die nicht iiber den Rand 
hinausragen.

35a (907). 700235, vom 29. 12.38. Erteilung bekannt
gemacht am 21.11.40. K o h le -  u n d  E iś e j i f o r s c h u n g  
GmbH. in D u s s e ld o r f .  Verfahren zur Erhóhung der 
■Lebensdauer hochbeanspruchter Fórderseile u. dgl. E r
finder: Dr.-Ing. Karl Daeves in Dusseldorf. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Nach jeder Beanspruchung oder nach einer grófieren 
Zahl von Bcanspruchungen der Fórderseile o. dgl. wird fiir 
die Seile oder deren hóchstbeanspruchten Teile eine Ruhe- 
pause eingelegt. In gewissen Abstanden werden die Seile, 
deren hóchstbeanspruchten Teile (besonders die unmittelbar 
iiber dem Einband liegenden Teile) oder nur diese Teile 
aufierdem auf unterhalb der Rekristallisationstemperatur 
liegende Temperaturen (50 —150° C) erwarmt. Die hóchst
beanspruchten Teile der Seile kónnen auch dauernd auf 
die genannten Temperaturen erwarmt werden.

81 e (59). 701543, vom 18. 8. 38. Erteilung bekannt
gemacht am 19. 12. 40. H e d w ig  S c h w a b a c h , geb. 
L o re n z , in B e r l in - C h a r lo t t e n b u r g .  Fdrdervorrichtimg 
fiir Schiillgut, besonders fur Aschc und Schlacke, bei der 
auf stufenform ig sich aneinanderschliefienden schragen 
Laufboden vor- und zuruchdaufendc Schaufeln gefuhrt sind.

Die Schaufeln der Vorrichtung, die das Schtittgut beim 
Fórderhub von einem zum anderen der mit Seitenwandeti 
versehenen Laufboden fórdern, sind keilfórmig und so an 
ihren mit Hilfe eines Gestiinges bewegten Antriebgliedern 
befestigt, dafi sie bei ilirer Zuriickbewegung flach auf den 
Laufboden aufliegen, sich bei beginnendem Fórderhub auf- 
richten und wahrend dieses Hubes in der aufgerichteten 
Lage verbleiben. Die Schaufeln kónnen mit scitlichcn, 
senkrecht zu ihrer Flachę stehenden Wangen versehen sein, 
an denen die den Antrieb der Schaufeln vermittelnden 
Glieder gelenkig und verschiebbar angreifen. Die Glieder 
kónnen /.. B. mit Bolzen lose in Schlitze der Wangen 
eingreifen. In der Nahe der Seitenwande der Laufboden 
kónnen auf diesen keilfórmige Anschlage vorgeśehen 
werden, die das Kippen der Schaufeln unterstiitzen.

81 e (19). 701542, vom 9 .2 .3 8 . Erteilung bekannt
gemacht am 19.12.40. G i i t t l e r  & C om p., M a sc h in e n -  
f a b r ik  in B rie g  (Bez. Breslau). Maldenjorderband. E r
finder: Richard Berger in Brieg (Bez. Breslau). Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Dic zu raubenden Stempel werden, wie bekannt, von 
einem gemeinsamen Seil a umfafit, das mit einem Ende an 
der Trominel des Haspels b und mit dem anderen Ende

z. B. neben dem Haspel an dcm Punkt c der Strccke be
festigt ist. Um starkę Beanspruclntngen des Seiles zu yer- 
meiden, ist an dessen Umkehrstelle das Druckstitck d vor- 
gesehen. Dieses Druckstiick hat eine zum Haspel b hin 
offene, zwischen den Trummen des Seiles a liegende 
Ausnehmung e, die den letzten Stempel f  der Stcmpelrcihc 
umfafit. In einein Schlitz des Druckstiickes ist die Um- 
kehrrolle g fiir das um den Stempel /  herumgefiihrte 
Seil u gelagert, deren Durchmesser grófier ist ais der 
Durclnnesser der zu raubenden Stempel.

5d (4). 701509, vom 2 2 .9 .3 6 . Erteilung bekannt
gemacht am 19. 12. 40. G u te h o f f n u n g s h u t te  O b e r 
hausen  AG. in O b e rh a u s e n  (Rhld.). Kaltlufterzeugungs- 
maschihe. Erfinder: Adolf Hinz in Essen.

Bei der Maschine, die zum Kiihlcn der Bewetterungs- 
luft von Bergwerken usw. durch Prefiluft dient und, wie 
bekannt, aus einer Druckluft entspannenden Vorrichtung 
mit hohem Gutcgrad ais Kraftmaschine zur Erzeugung 
der zum Kuhleń des einziehenden Bewetterungsluftstromes 
dienenden kalten Luft und aus einem Luftverdichter fiir 
einen Teil des einziehenden Luftstromes besteht, wird cin 
Teil der verdichteten Luft in die Kraftmaschine geleitet. 
Dadurch wird das Untcrschreiten des Gefrierpunktes in 
dieser Maschine verhindert. Der iibrige Teil der ver- 
dichteten Luft wird aus dem Luftverdichter so dem aus- 
ziehenden W etterstrom zugefiihrt, dafi sie die kaltc Luft 
nicht erwarmen kann. Fiir die Zufuhrung eines Teiles der 
verdichteten Luft zur Kraftmaschine kann deren Arbeits- 
raum mit dem Entspanmmgsraum des Verdichters durch 
eine Leitung verbunden werden, in die ein Drosselmittel 
eingeschaltet ist.

5d (11). 701653, vom 24 .3 .39. Erteilung bekannt
gemacht am 19.12.40. K a rl W e n sk a t in G e ls e n k irc h e n . 
Sichcrheitshlappe fiir Rulschenrinnen in siei/en Flózlagen.

Dic Klappe ist an der Verbindungsstelle der Schiisse 
der Rinnen eingehakt oder mit den RinnenscHussen durch 
Scharniere verbunden und liegt im geóffneten Zustand 
aut dem Boden der Rinne auf. An einem Ende cler Klappe 
greift ein Zugmittel so an, dafi die Klappe beim Anzielien 
des Zugmittcls aufwśirts geschwenkt, d. h. in die Sperr- 
stellung gebracht wird. Das freie Ende des Zugmittels kann 
an einem Stempel mit Hilfe eines Ringes befestigt werden, 
der aus zwei gelenkig miteinander verbundencn, mit Ver- 
schlufiteilen, einem Dorn und einem Fcststellhebel ver- 
sehenen Teilen besteht.

lOb (130[). 701511, voni 6. 11.38. Erteilung bekannt
gemacht am 19.12.40. F c lix  K a p p le r  in F r e ib e r g  (Sa.). 
Verbrennlicher Feueranziinder.

Der Anzunder besteht aus mehreren iibereinander- 
liegenden, miteinander verbundenen Formlingen, deren 
obere und untere Flachę dieselbe Grofie und Form haben. 
Die Formlinge kónnen mit neben ihnen liegenden gleich- 
artigen Formlingen verbunden sein.

lOa (12C1). 701545, vom 26 .9 .34 . Erteilung bekannt
gemacht am 19.12.40. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E ssen . Koksofentur.

Mit der starren Tur a ist der mit einer sich auf den 
Turrahmen b auflegenden Schneide versehene, aus Metali 
bestehende Dichtungsrahmen c durch die biegsame Blech- 
membran d verbunden. Diese iiberdeckt die Tiir a voll- 
standig und ist auf der Tiir beschrankt verschiebbar. Der 
Zwischenraum zwischen dem Tiirkórper und der Blcch- 
membran ist mit einem die Warnie schlecht leitenden Stoff
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rechtes, durch den Bunker hindurchgefiihrtes, mit in Ab- 
standen iibereinanderliegenden Schlitzen c versehenes 
Rohr d angeschlossen ist. GemiiG der Erfindung verlaufen 
die Schlitze c waagerecht um den Umfang des Rohres d,

Das Band hat gelenkig miteinander verbundene, ab- 
wechselnd liingere und kiirzere, mit den Seitenwanden a 
versehene Mulden h und c, dereń Boden mit dem Durch- 
messer der Antriebtrommel fiir das Band nach auGen ge- 
kriimmt sind. Die Mulden bilden eine Forderkette mit 
ungleicher Teilung. Das Teilungsverhaltnis dieser Kette, 
die, wie bekannt, mit Hilfe der Rollen d auf den Schienen e 
gefiihrt ist, kann zwischen 1 :1 ,1  und 1 : 4 liegen.

81e (133). 701446, vom 22. 12.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 12. 12. 40. M a s c h in e n fa b r ik  B uckau  
R. W o lf  AG. in M a g d e b u rg . Bunker .fiir explosives 
Sck&ttgut, besonders fiir die Braunkohlcnbriketiherstellung. 
Erfinder: Albert Gebhardt in Merseburg. Der Schutz er- 
streckt sich auf das Land Osterreich.

Der Bunker hat, wie bekannt, eine untere Entleerungs- 
óffnung a und eine obere Fulloffnung b, an die ein senk-

und der obere Rand e der Schlitze ist nach dem Innem 
des Rohres hin eingezogen. Dadurch wird erreicht, daB 
das im Fiillrohr hinabfallende Schiittgut an den Schlitzen 
nach der Mitte des Rohres gelenkt wird und nur durch 
den iiber der jeweiligen Oberflache des Bunkerinhaltes 
liegenden Schlitz austreten kann. Ferner steigt die Decke /  
des Bunkers von dessen AuGenwanden nach der Fiill- 
óffnung b in einem Winkel an, der gróBer ist ais der 
natiirliche Bóschungswinkel des Schiittgutes. Dadurch 
wird die Bildung gróBerer Luftraume im gcfiillten Bunker 
verhindert. In den einander gegenuberliegenden Wanden 
des Bunkers konnen zum Absaugen von oberhalb der 
Schiittgutoberf lachę auftretendem Staub oder Wrasen 
dienende, von innen nach auGen ansteigende Schlitze g 
vorgesehen werden.

B U C H E R S C H A U
Die deutsche Bergmannssprache. Von Bergrat i. R. Alfred 

D riB en . Mit zahlreichen Bildern, einigen Karten und 
vielen Einlagen auf Kunstdruckpapier. 2., vóllig ver- 
iinderte und erheblich verm. Aufl. 364 S. Bochum 1039, 
Schurmann Klagges. Preis geb. 11 3tJl.
Die erste Auflage des Buches hat sich so viele Freunde 

erworben, daB sie bald vergriffen war und sich nach dem 
Verlauf von neun Jahren die Herausgabe einer neuen ais 
notwendig erwiesen hat. Soweit fiir diese in der damaligen 
Besprechung1 Wiinsche geauBert waren, sind sic erfiillt. 
Dariiber hinaus aber erscheint diese zweite Auflage in 
volfig verandertem Gewande und hat an Umfang erliebTich 
zugenommen. Einteilung und Uberschriften sind zwar im 
groBen ganzen dieselben geblieben, aber es haben sowohl 
die einzelnen Abschnitte inannigfacheErganzungen erfahren, 
wie auch ganze Teile neu aufgenommen worden sind. Auch 
der Bilderschmuck hat durch Einfiigung von Wiedergaben 
aus alter und neuer Zeit reichlichen Zuwachs erhalten. DaB 
somit der Zweck des Werkes, die deutsche Bergmanns
sprache den Bergleuten selbst naherzubringen und sie 
weiteren Kreisen in einer leichtverstandlichen Form zugang- 
lich zu machen, auch in der neuen Gestalt erreicht werden 
wird, erscheint nicht zweifelhaft. Móge sich auch diese 
zweite Auflage des verdienstvoIlen Buches, die dem Bonner 
Berghauptmann Heyer und dem Gedenken an die herzliche 
Freundschaft zwischen seinem Vater und dem des Ver- 
fassers gewidmet ist, schnell den Weg zu jungen und alten 
Bergleuten und zu anderen Lesern bahnen, wie es der 
ersten beschieden war! S erio .

Die Pottersleute. Geschichte einer Bergmannsfamilie. Von 
Walter V o llin e r . 274 S. Hamburg 1940, Hanseatische 
Verlagsanstalt. Preis geb. 5,20 -RM.

1 Oluckauf 67 (1031) S. 1030.

Im westfalischen Kohlenpott, der schon ófters be- 
schrieben wurde, mit seinen Menschen, die nur Arbeit und 
SchweiB, aber wenig Freude kennen, mit seinen rastlos sich 
drehenden Seilscheiben, seinen ąualmenden Kokereien lebt 
Mutter Potter mit ihren beiden Sóhnen Herm und Karl. 
Beide arbeiten auf dem Kohlberg. Sie kennen nur ihre 
Arbeit und fiihren das Leben eines westfalischen Kumpels 
mit seiner Schwerc und seinem taglichen Einerlei. Zwei 
Madchen, eine aus Westfalen, eine aus Emsland, bringen 
Abwechslung in das Leben dieser beiden Manner.

Enttauschung und Tod des einen und Aufstieg zum 
Steigerberuf des anderen sind der Schlufi dieses eindrucks- 
voll geschriebenen Buches, das uns einen Blick nach West
falen unter- und iibertage werfen IaBt.

Hermann S ie g e r t .

Zur Viskosimetrie. Anhang: Umwandlungs-Tabellen fiir 
Viskositatszahlen. Von Professor Dr. L. U b b e lo h d e ,
o. Professor an der Technischen Hochschule, Direktor 
des Technisch-chemischen Instituts, Berlin-Charlotten- 
burg. 3., verm. und verb. Aufl. 54 S. mit 11 Abb. 
Leipzig 1940, S. Hirzel. Preis in Pappbd. 10 3UL.
Die neubearbeitete dritte Auflage1 des Buches bringt 

nur wenig Veranderungen. Mit Hilfe eines verbesserten 
Viskositats-Temperatur-Blattes, das ohne Mefieck benutzbar 
ist, wird die Bestimmung der Richtungskonstanten und 
der Polhóhe einfacher und genauer. AuBerdem ist in einem 
Hinweis auf andere graphische Verfahren zur Behandlung 
der Viskositat-Teinperatur-Funktion ein inzwischen auf- 
gestelltes Nomogramm in seiner Anwendung besprochen. 
Das Neuerscheinen dieses vergriffenen Nachschlagewerkes 
fiir Fragen der Temperatur-Viskositats-Beziehungen von 
Mineralolen wird von allen Fachleuten lebhaft begrOBt 
werden. M u lle r -N e u g liic k .

1 Oluckauf 72 (1936) S. 222| und 73 (1937) S. 898.


