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Strebbander fiir wellige Lagerung.
Von Dr.-Ing, Franz L a n g e c k e r ,  Hausham (Obb.).

Auf der der Oberbayerisclien Aktiengesellschaft fiir 
Kohlenbergbau in Miinchen gehórenden Grube Hausham 
sind die Gebirgsschichten im Muldenliefsten infolge starker 
Gebirgspressung wellig ausgebiklct, so daB die diinnen 
Flóze von 0,5 bis 0,8 m Machtigkeit nicht zwischen ebcn- 
flachigem Hangenden und Liegenden mit einem gleich- 
maBigen Einfallen liegen, sondern vielmehr ein dauernd 
wechselndes Gefalle, mitunter sogar auch Gegensteigungen, 
aufweisen. Diese wellige Ablagerung, die vóllig unregel- 
nia8ig auftritt (Abb. 1), erschwert vor allem in flacher oder 
ganz flacher Lagerung die Strebfórderung bzw. den Einbau 
und das Umlegen von Strebfórdermitteln.

Das Hauhinco-Band.

A u fb a u  und  A rb e its w e is e .

Beim Hauhinco-Band wird, ausgehend von dem Ge- 
danken, dafi das vóllige Anpassen eines Gummibandes an 
die Unebenheiten des Liegenden und das Durchfahren von 
Wellen am ehesten mit einem spannurigslosen oder nur 
schwach gespannten Obergurt móglich ist, das Unter- 
trumm gezogen und das Obertrumm gewissermafien ge- 
schoben. Dies wird durch eine besondere Anordnung der 
Tragrollen des Flaćhbandes erreicht (Abb. 2).
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Abb. 1. Wellige Lagerung im Muldentiefsten 
der Grube Hausham. M. 1 : 1000.

Kleine flachę Wellen, die sich meist ais wulstartige 
Ausbildung des Hangenden oder Liegenden zeigen, werden 
beim Verlegen von Schiittelrutschen oder Kettenfórderern 
durch Unterbauung der Fórdermittel mit Holz zwar aus- 
geglichen, behindern aber trotzdem in den geringen 
Machtigkeiten die Ladetatigkeit der Hauer und die Arbeit 
der Rutschenumleger. GróBere steile Wellen kónnen nur 
dadurch iiberwunden werden, dafi zur móglichst knickungs- 
freien Verlegung der Fórdermittel kostspielige Graben oder 
Schlitze im Liegenden oder Hangenden nachgeschossen 
werden.

Unter diesen Flózbedingungen ist natiirlich weder mit 
den obenerwahnten Fórdermitteln noch mit dem hier 
bereits beschriebenen Gleitgefafifórderer1, der zwar in 
einem Sonderfall in geringmachtigen welligen Flóz- 
abschnitten verwendbar, aber fiir grofie Streblangen (300 bis 
400 m) nicht geeignet ist, die Einrichtung von Grofi- 
betrieben zu erreichen. Da auch die allgeinein ublichen 
Gummibandanlagen fiir die geschilderten Strebverhaltnisse 
nicht in Betracht kommen, sind auf der Grube Hausham 
in den Jahren 1938 bis 1940 in mehreren Streben der 
Flóze 3 und 4 bei welliger Lagerung und geringer Flóz- 
machtigkeit andere Ausfiihrungen von Strebbandcrn er- 
probt worden, die sowohl eine geringe Iadehóhe haben ais 
auch sich weitgehend den mehr oder minder groBen 
Wellen des Liegenden anpassen, so daB das Unterbauen 
der Fórdermittel sowie besondere Nachrifiarbeiten im Streb 
wegfallen und GroBbetriebe angelegt werden kónnen, in 
denen dann leicht geladen werden kann.

Fiir die obenbeschriebenen Flózverhaltnisse haben 
sich ein von der Maschinenfabrik Hauhinco, Essen, ent- 
wickeltes Flaehband und der von der Maschinenfabrik 
Gebr. Eickhoff, Bochum, aus dem britischen Steinkohlen
bergbau iibernommene und verbesserte Unterbandfórderer 
ais geeignet erwiesen.

■ Gliickauf 74 (1938) S. S09/14.

Abb. 2. Anordnung der Tragrollen beim Hauhinco-Band.

In portalfórmig gebogenen Tragbócken, die in Ab- 
standen von 2 m stehen, liegen grofie Tragrollen a von 
102 mm Dmr. Zwei kleinerę Tragrollen bu b2 von 51 mm 
Dmr. sind in den Abdeckblechen c des Bandes, die in die 
Tragbócke eingelegt werden, verlagert. Die Rolle b, ver- 
hindert das Schleifen des beladenen Obertrumms ani Ab- 
deckblech, die Rolle b.. prefit das Untertrumm, das ge
zogen wird, an die Tragrollen a , die dadurch angetrieben 
werden und das Obertrumm weiterschieben.

Ais Antrieb ist anfangs ein Eintrommelaiitrieb mit vor- 
geschalteter Mangeltrommcl, die mit einem Guinmibelag 
versehen war, verwendet worden. Bei dieser Antriebsart ist 
die Spannung im ablaufendcn Gurt etwa gleich Nuli, und 
das spannungslose Obertrumm hatte Wellen aller Art 
durchfahren mussen. Im Betriebe hat sich aber gezeigt, 
dafi die Mangeltrommcl, die mit holier Pressung an die 
Antriebstrommel gedriickt werden muBte, den Bean- 
spruchungen nicht gewachsen und der Gummibelag nach 
wenigen Betriebstagen zerstórt war. Daher ist man nach 
kurzeń Versuchen von der Verwendung des Antriebs mit 
Mangcltrommel zum Doppeltrommelantrieb mit zusatz- 
licher gefederter und mit Gummi belegter Drucktrommel 
iibergegangen. Die Anordnung der Trommeln und der 
Bandverlauf ist aus Abb. 3 zu ersehen.
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Abb. 3. Antrieb des Hauhinco-Bandes.

Der Doppeltrommelantrieb besteht aus den beiden 
Trommeln d x und d° von je 356 mm Dmr., die durch ein 
gekapseltes Stirnraderpaar gegenlaufig gekuppelt sind und 
denen noch eine gefederte, mit aufvuikanisiertem Gummi
belag versehene Drucktrommel e vorge!agert ist. Durch 
eine weitere Rolle f  wird das nahezu spannungslose Ober-
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trumm auf die Bauhohe des Bandgeriistes hińabgedruckt. 
Der Antrieb ist zum Schutze gegen Verschmutzung voll- 
kommen abgedeckt und tragt im Untertrumm Abstreifer 
und zwei senkrećhte Fuhrungsrollen fiir das auflaufende 
Band. Zum Antrieb dient ein umsteuerbarer Prefiluft- 
Geradzahnmotor der Gewerkschaft Dusterloh, Bochum, mit
20 PS Leistung und n 1500 min, der iiber ein Prazisions- 
zahnradwinkelgetriebc eine Bandgeschwindigkeit von 
1 in s ermóglicht. Dieser Antrieb hat sich im Betrieb voll- 
auf bewahrt.

Die Umkehrrolle ist ais Abwurfkppf ausgebiklet und 
steht an der Ladestelle, da bei gezogenem Untertrumm die 
Antriebsstelle in den Streb zu liegen kommt.

Das Hauhinco-Band hat infclge der eigenartigen An- 
ordnung der Tragrollen eine fiir geringmachtige Floze be
sonders vortcilhafte niedrige Bauhohe, die auf der Lade- 
seite ISO mm und auf der Gegenseite 200 mm betragt, da 
dic Seitenborde, die das 650 mm breite Flachband be- 
grenzen, ungleich hoch ausgcfiihrl sind. Die Breite der 
Bandanlage betragt 750 mm.

B e tr ie b s c r fa h ru n g c n .i
Zwei derartige Bander laufeu auf der Grube Hausham 

in den Flózen 3 und 4 in Langen yon 120 und 150 m und 
bringen in stark welliger Lagerung, die Bandknicke bis zu 
etwa 8° an den Stofistellen der Abdeckbleche bedingen, 
bei einem im allgcmeinen zwischen 0 und S° wechselnden 
Einfallen hóchstens 60 t Kohle je Stunde. Die auftretenden 
Wellen werden hierbei anstandslos durchfahren (Abb. 4).

Abb. 4. Das Hauhinco-Band im Flóz 3.

Eine weitere Verlangerung des Hauhinco-Bandes hat 
sich bei den vorliegenden Flozverhalłnissen aber nicht 
erzielen lassen, da der Bandknick an den unteren kleinen 
Tragrollen ungcfahr 7° betragt und eine Stelle starker 
Reibung darstellt. Ebenso war eine hóhere Fórderleistung 
nicht zu erreichen, da das stark beladene Band am Abdeck- 
blech gleitet und hierdurch abermals die Reibung erhóht 
wird. Ein erhóhter VerschleiB des Gummigurts ist aller- 
dings bisher nicht beobachtet worden.

Ein Nachteil dieses ais Flachband ausgefiihrten 
Forderers ist die starkę Verschmutzung, die durch die 
Ladetiitigkeit in den niedrigen FIózen eintritt und dazu 
fuhrt, daB sich der geringe Spielraum zwischen Obertrumm 
und Abdeckblech bald mit Feinkohle anfiillt. Daher ist 
eine dauernde Reinigung dieses Zwischenraumes wahrend 
der Schichtzeit unerlaBlich. Da die beim Spalt zwischen 
den groficn Tragrollen und den Abdeckblechen durch- 
fallende Feinkohle auf das Untertrumm gelangt und nicht 
auf die erste Antriebstrommel kommen soli, sind kurz vor 
dem Antrieb neben dcm Guminiabstreifer zwei kleine 
Diisen uber dem Untertrumm angebracht, die mit schrag- 
gestellten Ausblaseóffnungcn die Feinkohle gegen den 
KohlenstoB oder nach der Vcrsatzseite hin wegblasen.

Die geringe Bauhohe des Hauhinco-Bandes kommt der 
gesamten Strebbelegschaft bei den geringen Maćhtigkeiten 
der Streben im Muldentiefsten beim Laden der Kohle und

beim Umlegen des Bandes sehr zustatten. Da die Uber- 
sichtlichkeit eines Strebs in stark welliger Lagerung erheb
lich beeintrachtigt ist, bietet das Umlegen des Bandes 
einige Sehwierigkeiten. Hirizu kommt noch, dali beim Um
legen die untere kleine Tragrolle unter das bereits ins 
nachstc Arbeitsfeld verlegte.Untertrumm gescl\oben werden 
muB und dann erst in dem Abdeckblech vcrlagert werden 
kann. Im allgemeinen leistet ein Umleger i:i der Schicht 
15 m, so daB fiir das vollstandige Umlegen eines 150 m 
langen Bandes 10—11 Schichten aufgewendet werden 
miissen.

Durch die Verwendung des Hauhinco-Bandes sind dic 
Nachrifiarbeiten, die beim Auftreten groBer und steiler 
Wellen sowohl im Hangenden ais auch im Liegenden zur 
Verlegung anderer Strebfórdermittel notwendig waren, 
weggefallen und ist ein stórungsfreier Fórderbctrieb er- 
reicht worden. Da die Strebliingen in Hausham zwischen 
300 und 500 m schwanken, inuB die aus den oberen Streb- 
teilen kommende Kohle mit Hilfe einer besonderen Rutsche 
auf das obere Bandendc aufgegeben werden, was sich bei 
der niedrigen Bauhohe des Hauhinco-Bandes leicht durch- 
fiihren laBt.

Siimtliche Streben werden init Bruchbau betrieben, so 
daB Berge mit dcm Hauhinco-Band nicht gefórdert 
werden. Das Ausbauholz liifit sich auf dem Band ohne 
weiteres in den Streb schaffen.

Der Eickhoff-Unterbandforderer
A u fb a u  und  A rb e its w e is e .

Dieses Fórdermittel ist in den letzteu Jahren von der 
Maschinenfabrik Gebr. Eickhoff in Bochum so ausgcbildet 
worden, dafi es auch fiir deutsche Bergbauverhaltnisse 
strebreif gewordeu ist. Wahrend bei allen anderen Band- 
ausfiihrungen mit dem Obergurt gefórdert wird, fiber- 
nimmt beim Unterbandfórderer der Untergurt diese Auf
gabe, so dafi sich gerade fiir geringmachtige Flózc eine 
geringe Ladchóhc ergibt. Sie -betragt beim Unterband
fórderer 180 mm, die Breite der Bandanlage ist 820 mm.

Unterbandtragbócke zur Aufnaiime eines Zweirollen- 
inuldensatzcs fiir Muldenrollen von 90 mm Dmr. und 
650 mm Bandbreite stehen ohne jede Verbindung unter- 
einander frei am Liegenden in Abstanden von durchschnitt- 
lich 1,8 m. Die Oberbandrollen haben 50 mm Dmr., sind 
in eigenen Aufhangeblechen verlagert, die verschiedcnartig 
unter dem Hangenden befestigt werden kónnen, und stehen 
etwa 3 m auscinander.

Die Umkehrstelle ist ais einfacher Spannkopf fiir das 
Spannen des Bandes eingerichtet, besitzt eine Trominel von 
250 111111 Dmr., die in einem Rahmen verstellbar verlagert 
ist, und einen in der Hóhenlage verschiebbaren Ausleger- 
arm, der den Auflaufwinkel des Obergurts entsprechend 
der jeweiligen Flózmachtigkeit regeit (Abb. 5).

Abb. 5. Umkehrstelle des Unterbandfórderers im Flóz 4.
1 V g l.a . S c h lo b a c h :  Neue Betriebsmittel fiir den Bergbau und die 

Leipziger Messe, Oluckauf 75 (1939) S. 172; K u h l m a n n :  Neuzeitliche 
Maschinen fur den U ntertagebetrieb, Oluckauf 75 (1939) S. 722.
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Die Antriebsstelle zeigt dagegen eine andere Aus- 
fiihrung, ais bei den bereits bekannten Gummiband- 
anlagen iiblich ist. In einem Bandumfuhrungsrahmen ist 
ein Doppeltrommelantrieb so untergebracht, daB die der 
Ladestelle zugckelirte Trommel, die einen Durclimesser 
von 250 mm bat, ais Abwurfkopf dient, und von diesem 
der Untergurt u ber die zweite Antriebstrommel und fiinf 
weitere Fuhrungsrollen um dic Ladestelle herum wieder 
zuruck in den Streb ais Obergurt gefiihrt wird (Abb. 6).

Abb. 6. Antricbsstelle des Unterbanclfórderers.

Die vom Abwurfkopf kommendc Kohle gleitet auf ein 
etwa 1,2 m langes Querband, das nach beiden Seiten aus- 
tragen kann, und gelangt von diesem in die Fórderwagen. 
Ein umsteuerbarer PreBluft-Gcradzahnmotor, geliefert von 
der Gewerkschaft Diisterloh, Bochum, mit 20 PS Leistung 
und n =  1500/inin, erzielt iiber eine Periflex-Wellen- 
kupplung und ein Speziąlgetriebe eine Bandgeschwindigkeit 
von 1 m/s.

Bet r ie b s e r f  ab ru iig en .
In Hausham stchen Eickhoff-Unterbandfórderer von je 

200 m Fórderlange in 2 Streben des Flózes 4 bei einem 
durchschnittliclien Einfallen von 8° in Verwendung, die 
eine Strebhóhe von 500 ni haben und in den oberen Streb- 
teilen,dic ein Einfallen von 10 bis 20° aufweisen,niit Ketten- 
fórderern und Schuttelrutschen ausgeriistet sind. Es hat 
sich gezeigt, daB die Untcrbandfórderer die Ladcarbeit der 
Hauer infolge der geringen Bauhóhe gegeniiber anderen 
Fórdermittcln wesentlich erleichtern und Wellcn des 
Liegendcn stórungsfrei durchfahren werden kónnen.

Abweichung der Oberbandrollen aus der waagerechten Lage 
Forderstórungen verursacht. In dem niedrigen Abbauraum 
hat sich im allgemeinen eine gleiche Spannung beider Ketten 
nicht crreichen lassen, so daB die Oberbandrollen meist 
teils gegen den KohlenstoB hin, teils gegen die Versatzseite 
hin in den Ketten hingen, der Obergurt von der Oberband- 
rolle abwich und auf Aufhangungsblechen und -ketten auf- 
lief, wodurch Bcschadigungen der Bandkantcn eintraten. 
Eine Verbcsserung der Kettenaufhangungen wahrend des 
Betriebs war nur mit groBen Zeitverlusten móglich, und 
auch beim Umlegen des Bandes hat sich die Befestigung 
mit Ketten, wenn sie sorgfaltig ausgefiihrt werden sollte, 
ais zu zeitraubend erwiesen.

Deshalb ist eine andere Befestigungsart der Oberband
rollen gewiihlt worden. Wie aus Abb. 8 zu ersehen ist, 
werden die Aufhangebleche auf kleine U-Eisen aufgesteckt, 
die mit eisernen Haketi in der Streichrichtung an den Ab- 
baustempeln befestigt werden und an einem Ende auf der 
Oberseite Einkerbungen tragen, in denen die Aufhange
bleche ruhen. Die U-Eisen lassen sich leicht waagerecht 
anbringen, und bei dieser Befestigungsart kann jede Ober- 
bandrolle nach Bedarf wahrend des Betriebs im Streichen 
verschobcn werden. Ein selbsttatiges Verschiebcn der 
Oberbandrollenaulhangung ani U-Eisen wird durch die 
Einkerbungen, in denen jeweils 1 Aufbangeblcch steckt, 
unmóglich gemacht. Der Obergurt lauft im allgemeinen 
iiber die Oberbandrolle. Wenn aber infolge der welligen 
Gebirgsverhaltnisse das Hangende ausgebaucht ist, so kann

Abb. Sa. Aufhangung fur gewóhrtjiche Flózmachtigkeitcn.

Abb. i. der Oberbandrollen.

Von ausschlaggebendcr Bedeutung fiir den richtigen 
und stórungsfreien Lauf des Fórderers ist, abgesehen von 
der geradlinigen Verlegung des Bandes, vor allem dic 
ordentliche Fuhrung des Obcrgurts im Streb. Da auf der 
Grube Hausham wegen der guten Gebirgsverhaltnisse der 
Strebausbau nur aus Stcmpeln mit Kopf- 
liolz besteht und Schalhólzer sowie 
Spitzenverzug nicht nótig sind, waren 
die Aufhangeblcclie der Oberbandrollen 
zunachst in Ketten befestigt, die beider- 
seits des Obcrgurts von Abbaustempel zu 
Abbaustempel gespannt werden muBten.
Diese Aufhangewcise der Oberbandrollen 
geht aus Abb. 7 hervor. Im Verlaufe der 
ersten Betriebszeit hat sich aber gezeigt, 
daB die richtige Lage der Oberband
rollen zum Obergurt fiir einen stórungs
freien Bandbetrieb unerlaBlich ist und jede

Abb. 8b. Aufhangung fiir besonders geringe 
Flózmachtigkeitcn.

Abb. 8a und b. Aufhangung der Oberbandrollen.

Gewiihnliche Flóz machtigkeit Besonders geringe Flozmachtigkeit

a U-Eisen, b Aufhangebtech, c Oberbandrolle, d  Gummiband.

Abb. Q. Aufhangung der Oberbandrolle alsTragroIIe (oben) 
und ais Druckrolle (unten).
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bei der beschriebenen Befestigungsart das Aufhangeblech 
am U-Eisen śo umgesteckt werden, daB die Obcrbandrolle 
ais Druckrolle wirkt, der Obergurt auf dereń Unterseite 
gefiihrt und ein Streifen des Gummigurts am Hangenden 
yermieden wird (Abb. 9). Bei der Kettcnaufhangung kann 
eine Oberbandrolle nie ais Druckrolle verwcndet werden. 
In besonders niedrigen Flózabschnitten konnen kiirzere 
Aufsteckbleche noch so aufgesetzt werden, daB sich eine 
besonders niedrige Bauhóhe der Aufhangevorrichtung er
gibt, wie dies aus den Abb. Sb und 9 zu ersehen ist.

Dic zur Befestigung der U-Eisen dienenden Haken 
lassen sich wahrend des Betriebs nach auftretenden 
Hangendbewegungen und bei Bandverschiebungen leicht 
entfernen, so daB die Oberbandrollen rasch wieder aus- 
gerichtet werden konnen. Auch beim Umlegen des Unter- 
bandfórderers wird die Arbeit durch diese Aufhangungs- 
węise erleichtert. Abb. 10 gibt einen dieser Haken und die 
Lósevorrichtung wieder.

Abb. 10. Haken und Lósevorrichtung 
fiir die Aufhangung der Oberbandrollen.

Die Unterbandtragbocke liegen wahrend des Betriebs 
ruhig am Liegenden auf, neigen jedoch an steilen Steilen 
gróBerer Wellen dazu, in der Fórderrichtung abwarts zu 
gleiten. Deshalb werden an solchen Steilen die Tragbóckc 
durch Winkeleisen, die in die BockfiiBe eingesteckt 
werden, untereinander auf der KohlenstoB- und Versatz- 
seite verbunden, so daB ein Wandern der Tragbocke 
urtmóglich und ein glcichmaBiger Lauf des beladenen 
Untergurts gesichert ist. Ein Verriicken der Unterband- 
tragbócke wahrend des Betriebs, das die Hauer vor- 
nehmen, um leichter laden zu konnen, wirkt sich auf den 
Lauf des Bandes nachteilig aus und muB unterbleiben.

Um ein rasches Umlegen des Unterbandfórderers, der 
in den angegebenen Streben jeden zweiten Tag um 1,50 m 
umgelegt wird, zu erreichen, ist weiter die Antriebsstelle 
auf ein auf Rollen laufendes Gestcll aufgesetzt worden, 
das so ausgebildet ist, daB es sich in der doppelgleisigen 
Grundstrecke leicht weiterschieben IaBt und den Verkehr 
der Fórderwagen mit 1200 1 Rauminhalt an der Ladestellc 
nicht behindert (Abb. 11). Die Antriebsstelle ist auf 
diesem Gestell auBerdem noch drehbar verlagert, da das 
Gestell stets der Streckenrichtung folgen muB und

Abb. U. Ladestelle des Unterbandfórderers.

zwischen dieser und der Bandrichtting mitunter gróBere 
Abweichungen von der Senkrechten vorkommen.

Die schwachste Stelle des Unterbandfórderers ist das 
Querband. Infolge der Anderung der Fórderrichtung um 
90° verschmutzt es leicht, und jc nach der Stiickigkeit des 
Ladeguts treten gerade an dieser Stelle Verstopfungen auf. 
Wenn der Unterbandfórdercr nicht auf ein Streckenband, 
sondern unmittelbar in gróliere Wagen fórdern muli, ist 
ein Laden derselben wegen der Bauhóhe der Antriebsstelle 
iiber eine Schurre ohne Querband nicht moglich, auch 
wenn, wie in Hausham, StreckeiMierschnitte von 10 m2 
zur Vcrfiigung stehen.

Abb. 12. Unterbandfórdercr im Flóz 4.

Im iibrigen laufen beide Unterbandfórderer auf der 
Grube Hausham in den geringmachtigen welligen Streben 
zur vollsten Zufriedenheit (Abb. 12). Aus der nachstehen- 
den Zahleniibersicht sind die Bctriebsverhaltnisse und 
-ergebnisse eines Strebs vor und nach Einfiihrung des 
Unterbandfórderers zu ersehen:
B e tr ie b s v e r h a l tn is s e  und  - e r g e b n is s e  e in e s  S tre b s  
au f d e r  G ru b e  H a u sh a m  (830-m -S oh le , A b te i lu n g  2 

W e s t, F ló z  4) v o r  u n d  nach  dem  E in b a u  e in e s  
E ic k h o f f -U n te rb a n d f  ó r d e r e r s .

Vor | Nach 
Einbau des 

Unterbandfórderers

Gebaute Flózmachtigkeit . . .  m 0,8 0,8
Durchschnittliches Einfallen . Grad S 8
S tre b h ó h e .................................... in 500 500
Rohkohle fó rd e rtag lic h ................ t 495 609

(Schichten auf 1000 t)
Vor K o h le ............................................ 140 108
U m legen................................................ 55 31
V e r s a t z ................................................ 36 36
H olzkastensetzen................................ 14 17
L a d e s te lle ............................................ 18 15
S tre ck e n v o rtrie b ................................ 8 6
U nterhaltung ........................................ 4 5

insges. 275 218
H ackenleistung................................ t 7,143 9,259
A bbau le is tu n g ................................ t 4,032 5,208
R ev ie rle istung ................................ t 3,636 4,587

Wahrend des Betriebs IaBt sich der Unterband
fórderer leicht iiberwachen, da alle Teile gut zu iibersehen 
und zuganglich sind. Eine Siiuberung des Untergurts und 
der Unterbandtragbocke von heruntergefallener Kohle ist 
jederzeit ohne weiteres moglich. Ein erhóhter Band- 
verschleifi ist bisher nicht beobachtet worden. Das Um- 
iegen schlieBlich ist unter den gegebenen Flózbedingungen 
wesentlich leichter ais bei anderen Fórdermitteln, so daB 
auch hier fiir je 15 m Bandlange eine Umlegerschicht 
geniigt.

Da in den beiden mit Unterbandfórderern aus- 
geriisteten Streben die aus den oberen Strebteilen der 
500 m langen Abbaue kommende Kohle auf den Untergurt
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aufgegeben werden muli, ist zwischen dem Unterband- 
fórderer und dcm oberhalb liegenden Fórdermittel eine 
S-fórmigc Kurzrutschc eiiigeschaltct (Abb. 13), die mit 
Hilfe eines Schuttelrutschenmotors mit Gegenmotor an- 
getrieben wird. Da in geringmachtigen Flózen der Ober- 
gurt nalie liutcr dcm Hangenden gefiihrt werden mul}, um

Abb. 13. Aufgabe der S-Rutsche auf das Unterband.

móglichst viel freie Hóhe zwischen Obcrgurt und Untergurt 
zu erhalten, kann natiirlich in solehen Streben der Obcrgurt 
nicht zum Heranschaffen von Ausbauholz usw. benutzt 
werden.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Das Hauhinco-Band mit gezogenem Untcrtrumm und 

der Eickhoff-Unterbandfórderer werden beschrieben. Ober 
deren crfolgrciche Verwendung in Streben mit welligcr 
Lagerung auf der Grube Hausham in Oberbaycrn wird 
berichtet und dabei fcstgestellt, daB der Einsatzbercich des 
Hauhinco-Bandes bei einem Flózeinfallcn von 0 bis 8° auf 
kurze Streben bis zu 100 m Lange und eine Stunden- 
leistung von 50 t beschrankt ist, wenn in stark wclliger 
Lagerung beim Durchfahren der Wellen an den einzelnen 
StoBstellen Knickungen des Bandgerustes von etwa 6 bis 
8° vorhandcn sind. Mit dem Eickhoff-Unterbandfórderer 
kónnen dagegen Streblangcn von 200 bis 300 m und 
Fórderlcistungcn bis zu 80 t/h  bewiiltigt werden, allerdings 
mussen die zu durchfahrenden Wellen des Liegenden er- 
heblich flacher sein. Diese Erfahrungen mit beiden 
Fórderern gelten fiir den Fali, daB zur Ladestclle abwarts 
gefórdcrt wird. Beide Bandbauarten haben auf Grund ihres 
Einsatzes im oberbayerischen Bergbau verschiedene Ver- 
besserungen erfahren.

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

(SchluB.)
Die Windsichterbauarten.

Vorausgeschickt sei, daB es unumganglich notwendig 
ist, mit der Beschreibung der Gerattypen iiber den engeren 
Landcskreis hinausztigreifen, da man sonst Gefahr lauft, 
Vorrichtungen, die Fiir den Aufbau einer Systematik 
uncrlaBiich sind, aber nur in anderen Landem hergestellt 
werden, auBer acht zu lassen und die Vollstandigkeit der 
Obersicht darunter leiden wiirde.

Die von R o sin  und R a m m le r vorgeschlagene Ein- 
teilung der W indsichter muB gerade wegen ihrer Kom- 
pliziertheit der Bcgriffe uiwollstandig wirken und erscheint 
deswegen mehr oder weniger ais eine Systematik mit vielen 
Ausnahmen. Wenn man auf das Prinzip der Windsichtung 
selbst zuruckgeht, so treten folgende Hauptpunkte in Er- 
scheinung: 1. Die Kohle wird in geeigneter Weise ais 
diinner Schleier oder Bett in das Gerat gebracht. Dies ist 
das Aufgabeelemcnt. 2. Die Kohle wird in einer dem 
Apparat entsprechenden Weise von einem Luftstrom durch- 
strichen. Dies ist die eigentliche Sichtung mit Abgabe der 
entstaubten Kohle. 3. Luft und Staub werden in geeigneter 
Weise voneinander getrennt. Diese Luftreinigung ergibt das 
zweite Endprodukt, den Staub. 4. Ais zusiitzliches Element 
kann noch das Geblase angesehen werden, das die • Be
wegung der Luft besorgt.

Zweifellos ist aber die eigentliche Sichtung, also die 
Trennung von Staub und Entstaubtem, an erster Stelle 
durch Punkt 2 bestimmt, also durch die Art und Weise, 
wie Luft und Kohle aufeinander einwirken. Man kann daher 
berechtigterweise hiervon ausgehen, um zu einer Klassen- 
einteilung der Windsichter auf Grund einer vollberech- 
tigten Grundlage zu kommen.

Die Klasse »Umluftsichter« nach Rosin und Rammler 
umfaBt Gerate, die alle Elemente in einem einzigen kom- 
pakten Ganzen vereinigen. Dies besagt nichts iiber die 
Beschaffenheit der Elemente selbst, so daB ilir physi- 
kalisches Verhalten damit in keiner Weise geklart ist. Noch 
verschwommener ist der Begriff »Stromsichter« der beiden 
Verfasser.

Eine derartige Einteilung der Sichtersysteme kann in 
keiner Weise zufriedenstellen. Es wird deshalb nachstehend 
eine n eu e  K la s s e n e in te i lu n g  in Vorschlag gebracht, 
die sich auf das Verhalten von Kohle und Luft in ihrer

gegenseitigen Bewegung zueinander aufbaut. Dabei ist es 
gleichgiiltig, ob der Sichter mit offenem oder geschlossenem 
Luftweg arbeitet, da jedes Sichtersystem sowohl fiir den 
einen wie fiir den anderen gebaut werden kann, wenn auch 
mit verschiedencr Leichtigkeit. Hiernach laBt sich also 
jcdcnfalls kcine Einteilung vornelunen. Daher werden im 
folgenden unterschiedcn

1. F a l i -  o d e r  S a u le n s ic h te r .  Die zu entstaubende 
Rohkohle fiillt in einer Rohrsiiule der in dieser aufstcigen- 
den Luft entgegen. Alle Einfliissc liegen wesentlich in einer 
senkrechten Achse.

2. J a lo u s ie -  o d e r  K a s k a d e n s ic h te r .  Die Rohkohle 
fiillt wie in einer Treppe von Stufe zu Stufe. Die Luft 
streicht, durch die Stufen abgelenkt, mehr oder weniger 
quer zur Kohlenbewegung, also vorwiegend waagerecht 
im Augenblick des Haupteinflusses.

3. S c h le u d e r -  o d e r  R u n d s ic h te r .  Die Kohle wird 
durch eine umlaufcnde Scheibe oder einen Teller in diinner 
Schicht iiber einen kreisringfórmigen Spalt abgeschleudert, 
wahrend die Luft durch diesen streicht. Die Kohlen- und 
die Luftbewegung liegen im wesentlichen senkrecht zu
einander.

4. S ie b s ic h te r .  Dic Kohle bewegt sich waagerecht 
oder auf schwachcr Neigung iiber einem luftdurchlassigcn 
Boden. Die Luft streicht im allgemeinen senkrecht durch 
den Boden und die Kohlenschicht. Der durchlassige 
Boden wird wie ein Sieb mechanisch bewegt. (Nicht mit 
Entstaubungssieben zu verwechseln!)

5. P u ls s ic h te r .  Die Kohle bewegt sich wie bei dem 
Siebsichter, jedoch steht das Sieb fest. Statt dessen wird ein 
ungleichfórmiger Luftstrom angewandt, so daB die Kohle, 
durch die LuftstóBe fliissig gemacht, infolge der Schwere 
iiber das leicht geneigte Sieb abflieBŁ

In diese Einteilung lassen sich samtliche bisher durch 
Schrifttum oder Anwendung bekanntgewordenen Sichter 
einreihen.

D ie F a l i -  o d e r  S a u le n s ic h te r .
Diese Sichtergattung ist besonders in den angel- 

sachsischen Landern entwickelt worden, findet sich aber 
auch in Deutschland durch die Bauart von Humboldt ver- 
treten. Abb. 7 stellt den Apparat von R o b in so n  (1918) 
dar. Die Kohle fallt in der Saule gegen den von unten
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aufsteigenden Luftstrom. Der Rohkohleneintrag befindet 
sich bei A. AuBer der entstaubten Kohle bei B werden 
Grob- und Feinstaub bei und C2 ausgetragen. Die Luft 
wird durch den Ventilator V im Kreise gefiihrt. Diese 
einfache Bauart ist durch diejenige von B i r t le y  (Abb. 8) 
iiberholt, deren Verbesserungen auf die dem Prinzip an- 
liaftenden Mangel hinweisen. Die seitliche Aufgabe der 
Rohkohle wird hier durch gleichzeitige Einfuhrung von 
Luft unterstiitzt, so daB die Kohle sich ais Schleier quer 
uber die Leitung, also auch quer zum Luftstrom ausbreiten 
muli, ehe das eigentliche Fallen der schwereren Anteile 
beginnt. Dies erfolgt bei P. Etwas tiefer, bei S, befinden 
sich weitere Eintritte fiir die eigentliche Sichtluft. Die 
entstaubte Kohle tritt bei B aus, der Staub bei Cx aus der 
Grobstaubkammer und bei Co aus dem Feinstaubfilter. Der 
Luftlauf ist offen.

Abb. 7. Robinson-Sichter.

Die erste Schwierigkeit bei Saulensichtern, und sogar 
die gróllte, besteht darin, die Kohle gleichinaBig iiber den 
Luftstrom zu verteilen, da dieser sonst nach dem geringsten 
W iderstand hin an der Kohle vorbei ausweicht, ohne den 
Staub mitzunehmen. Dieser bei Robinson noch unerkannte 
Fehler wird bei Birtley bereits, wenn auch ungeniigend, 
bekampft. An der Hauptarbeitsstelle stoBen ein waage- 
rechter und ein senkrechter Luftstrom aufeinander, was 
bei den vorhandenen Geschwindigkeiten nicht ohne Wirbel
bildung geschehen kann, denn es liegen gegen auBen Druck- 
unterschicde von 40 bis 50 mm WS vor. Wirbel stehen 
aber selbstverstandlich im Gegensatz zu der gewiinschten 
gleichfórmigen Geschwindigkeit, die fiir die gleichmafiigc 
Sichtklassierung notwendig ist.

Dies laBt sich iibrigens leicht aus den rorstehenden 
theoretischen Erórterungen ableiten. Bei Birtley wird die 
eigentliche Sichtluft nicht mehr von unten, sondern seitlich

in die Saule eingefiihrt. Es hat sich herausgestellt, daB 
im ersten Falle die Querverteilung wegen der fallenden 
Kohle in uniiberwindlicher Weise ungleichformig wird. 
Durch die Gegeniiberstellung der Lufteinstrómungen kann 
die Kohle an keiner Stelle am Luftstrom vorbeikommen, 
wird also in jedeiti Falle irgendwie entstaubt. Die mangelnde 
Trennscharfe, die allen Sichtern dieser Bauart eigen ist, 
sucht man durch Zusatzgerate zu verbessern. So hat z. B. 
Birtley in einer Anlage zwei Sichter so hintereinander- 
geschaltet, daB die entstaubte Kohle des hoheren Sichters 
ais Aufgabe fiir den tieferliegenden benutzt wurde. Da
durch brauchte in keinem Sichter die sofortige Anforderung 
so hoch geschraubt zu werden, daB die Fehlerzone ihren 
Normalwert erreichte. In diesem besonders giinstigen Falle 
sind folgende W erte erreicht worden:

TrenngroBe 0,5 mm 
Staub in der Rohkohle 22- 24 o/o 
Fehlkorn im Entstaubten 4 -  5o/0 
Fehlkorn im Staub 24— 26°/o

Bei einem Einzelsichter stiegen die Fehlkorngehalte 
auf 6—S und 2 8 -3 0  o/0. Die Angaben beziehen sich auf 
eine trockene Kohle mit weniger ais 3 o/o Oberflachen- 
feuchtigkeit.

Bei dem L e s s in g -S ic h te r  (Abb. 9a und b) hat man 
weitere Fehlerquellen des Saulensichters durch Hilfsmafi- 
nahmen auszumerzen versucht. Durch die neuere, yerbesserte 
Ausfiihrung ist dieses Bestreben sehr verdeutlicht worden. 
Aber gerade dieses Bestreben deutet auf die grundsatz- 
lichen Fehler hin, die man durch Pflaster verdeckt, um 
das System nicht verlassen zu mussen. Bei Lessing ist man 
anfangs in den bereits von Birtley behobenen Fehler ver- 
fallen, die Aufgabe durch einen Einlauf in das Rohr zu 
leiten. Ais Neuerung brachte Lessing allerdings eine Losung 
fiir die Zeitfrage, indem er das Rohr vom Eintrag aus um 
etwa 4 m nach unten verlangerte. Damit wurde die Be- 
riihrungszeit zwischen fallender Kohle und aufsteigendeni 
Luftstrom vergróBert. Gleichzeitig ist auch eine Verlange- 
rung des mit der Staubluft hochgehenden Rolires vor- 
genommeu worden, die den Riickfall von mitgerissenem 
Oberkom ermoglicht. Zur Verst:irkung dieser Wirkung ist 
die Schraglage dieses Rolires durchgefiihrt. Das zuriick- 
gewronnene Uberkorn ist nicht staubfrei und muB nach- 
gearbeitet werden. Das Ungeniigende der ersten Lósung 
geht aus den Zusatzverbesserungen der zweiten Ausfiihrung 
hervor. Fallt ein Kohlenstrom in einer Leitung gegen einen 
Luftstrom, so beobachtet man nicht nur, daB sich beide
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nach dcm geringsten W iderstand hin auszuweichen suchen, 
wip bereits erwahnt wurde, sondern die fallende Kohle 
sucht die Luft vor sich zu verdichten, und zwar um so mehr, 
je tiefer sie fallt. Wiirde die Verdichtung rein algebraiscli 
verlaufen, so konnte ihr EinfluB auf die FlieBgeschwindig- 
keit und den dynamischen Druck aulier acht gelassen 
werden. Nun wechseln die Driicke aber nach einer Ex- 
ponentialkurve, die sich aus den Fali- und Gasdruckkurven 
zusammensetzt. Der Druckanstieg ist rasch, und der Ven- 
tilator mufl mit ziemlichem Druck gegen eine Art Kolben 
arbeiten, der teils ausweichen, teils hin und her flattern 
kann. Dadurch ist die Móglichkeit des DurchreiBens der 
Luft und des MitreiBens von viel Fehlkorn infolge der 
plótzlichen Geschwindigkeitserhóhungen gegeben. Um den 
unteren Saulenteil nach dieser Richtung hin zu cntlasten, 
leitet tnan einen Teil der Luft in hóheren Lagen der Siiule 
ein. Ebenso ist die von Birtley eingefiihrte Lósung fiir die 
Kohlenstrcuung am Eintrag m it Hilfe von Luft bei der 
verbesserten Bauart eingefiihrt worden.

Abb. 9b. Lessing-Sichter, neue Ausfuhrung.

Eindeutige W ertziffern iiber Ergebnisse des Lessirig- 
Sichters sind nicht bekanntgeworden, da der Erbauer sich 
wesentlich auf den Gehalt des Entstaubten an Fehlkorn 
stiitzt und hierfiir allerdings mit 1 und 2»’o sehr niedrige 
Werte angibt. DaB sich hieraus kcine eindeutige Bewertung 
ableiten laBt, diirfte klar sein, und es kann mit einer ge- 
wissen Berechtigung vermutet werden, daB die Fehlkorn- 
gehalte im Staub lioch sind. Der Lessing-Sichter arbeitet 
mit geschlossenem Krcislauf der Luft.

Der H u m b o ld t- S ic h te r  nach Abb. 10 lafit ebenfalls 
deutlich die Hauptbestandteile des Saulensichters er- 
kennen. Dic Aufgabe erfolgt von A aus iiber zwei Aufgabe- 
riider, dic die Rohkohle nach links und rechts in zwei zu 
einer Gruppe vereinigte Rohrsaulen werfen. Diese liegen 
etwas schrag, und die Luft wirkt somit nicht voll senkrecht 
beim Durchstreichen der Hauptaufgabeschicht. Durch die 
maschinelle Lósung ist die Schwierigkeit der Luftstroin- 
aufgabe, wie sie beim Birtlcy-Sichter besprochen worden ist, 
behoben. Prallwirbel kónnen die Scheidung nicht mehr 
beeinflussen. Die Schragwirkung der Luft ist jedenfalls 
kein Vorteil dieses Sichters. DaB man auch hier auf Ver- 
teilungsschwierigkeiten der Luft ais Sonderheit dieser 
Sichtertype gestoBen ist, ergibt sich aus dem Vorhandensein 
der Leitroste unter und iiber der Aufgabestelle in den 
Saulen. Humboldt ist wiederum von der Zeitfragenlósung 
abgegangen, da die Fallhóhe ziemlich kurz ist. Es laBt sich 
iibrigens auch gegen den Zeitgewinn durch den Fali in 
hoher Saule der Verlust durch den Bruch der Kohle an- 
fuhren. Nach dieser Seite hin ist das System also wenig 
anpassungsfahig. Der Luftkreislauf ist geschlossen. Er-

gebniswerte von Huinboldt-Sichtern sind nur sparlich 
bekanntgegeben worden, jedoch lassen Ziffern, die dem 
sachsischen Bergbau entstammen, vermuten, daB auch er 
sich nicht sonderlich von den anderen Typen dieser Gruppe 
in dieser Hinsicht unterscheidet.

(Aufgabe mit Sichtsaulen und Ventilator).

D ie K a sk a d e n -  o d e r  J a lo u s ie s ic h te r .
Sie sind eine der im Kohlenbergbau bekanntesten 

Sichterformen. Die Kohle fallt von Stufe zu Stufe iiber 
treppenartig angeordnete Bleche, wahrend dic Sichtluft 
zwischen den Stufen durchstreicht. Die meisten dieser 
Siehter haben einen in sich geschlossenen Luftkrcis, wobei 
auffallt, dafi die Luft bei einer grofien Anzahl von Sichtern 
den KohlenfluB nach riickwarts durchstrómt. Die Elementar- 
anordnung nach Abb. 11 gibt iiber die Bauart der eigent- 
lichen Sichtvorrichtung AufschluB. Die Kohle flieBt von 
einer geeigneten Aufgabe her auf das oberste Stufenblech, 
dessen Neigung mindestens so schwach ist, daB dic Kohle 
keine sonderliche Beschleunigung erfahrt. Von hier fallt 
die Kohle vor dem Spalt S vorbei auf das niichste Blech und 
ttiilfi deshalb den durch den Spalt kommenden Luftstrom 
durchqueren. Dieser Vorgang wiederholt sich bei einer 
Reihe von ubereinandergeschalteten Stufen, wodurch die 
Entstaubung móglichst vollstandig werden soli. Das Ab- 
bremsen des Kohlenstromes auf den Blechen bezweckt nicht 
nur dic Beibehaltung einer móglichst gleichmaBigen 
Geschwindigkeit, sondern es soli auch die Kohle durch 
Schonung vor Bruch und zusatzlicher Staubbildung be- 
wahrt bleiben. Durchweg kann die Neigung der Stufen- 
bleche vcrstellt werden, wobei sich gleichzeitig die Durch- 
fluBóffnung andert. Bei einzelnen Sichterausfiihrungen sind 
beide Regelungen getrennt gehalten. Anderenfalls entspricht 
die steilere Stufenlage der gróBeren Drosselung der Luft, 
und die Wirkungen laufen in unerwunschter Richtung.
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W ird die Luft von reclits nach links, also von der oberen 
zur unteren Kohlenschicht durchgezogen, so wird der Staub 
unter die Schicht der entstaubten Kohle getragen. Es ist 
dadurch nicht móglich, ohne besondere Abtrennmittel mit- 
gerissenes Uberkorn zuruckzugewinnen und der gróberen 
Kornung wieder zuzufiigen. Zieht die Luft aber in um- 
gekehrter Richtung, also von links nach rechts, so erlaubt 
die Ausgestaltung der Kammer, ohne besondere Hilfsmittel 
Oberkom sofort in die richtige Kornklasse zuriickzuschicken, 
denn der Staub und das in ihm enthaltene Fehlkorn be- 
finden sich in diesem Falle iiber der Kohlenschicht. Wie 
bereits erwahnt, laBt sich fiir diese Sichterart der Eingriff 
in die Arbcitsperiode praktisch nicht in niitzlicher Weise 
durchfuhren. Die kleinste mógliche Neigung der Stufen- 
flucht fiillt mit dem Reibungswinkel der Kohle zusammen, 
da sonst infolge Abwesenheit jedes anderen Fórdermittels 
der KohlenfluB nicht móglich ware. Am Ende jeder Stufe 
geht die FlieBgeschwindigkeit in dic Fallgeschwindigkeit 
iiber, in die ein Eingriff uberhaupt nicht móglich ist, 
wahrend gerade an dieser Stelle die Regelung notwendig 
ware. Die Klappenumstellung bleibt also auf diesen wich- 
tigen Punkt ohne EinfluB und kommt im wesentlichen einer 
Drosselung gleich. Die von der Waagerechten abweichende 
Arbeitsrichtung der Luft ist bereits erwahnt und dabei auf 
den entsprechenden EinfluB hingewiesen worden.

Sehr viele Jalousiesichter leiden noch an der unrichtigen 
Ausbildung der Luftbedingungen. Da der Sichter eine 
gewisse Breite einnehmen muB, ist die Kohle gleichmaBig 
in dieser Richtung zu verteilen, wenn man vermeideh will, 
daB sich ungleichfórmige W iderstande dem Luftstrom 
entgegenstellen und ihn so nach der nachgiebigsten und 
zugleich erfolgschwachsten Seite ablenken. In diesem Falle 
kann nur die Aufgabe selbst eingreifen, da weder die Luft 
noch der eigentliche Sichter nach dieser Richtung bci- 
steuern. Jedem Betrjebsmann ist aber die beinahe absolute 
Schwierigkeit bekannt, einen Kohlenstrom korn- und 
mengengerecht iiber eine grófiere Breite zu strecken. Zu 
dieser Schwierigkeit gesellt sich der Umstand, daB die 
Abdrosselung durch die Jalousiebleche einen unzureichen- 
den W ert hat, so daB die dynamischen Druckverhaltnisse 
ungeniigend von den statischen iiberlagert werden. Die 
Strómungsverhaltnissc sind ungebrochen, und die L uftfo lg t 
vor allcm diesen ohne Mithilfe des gleichfórmigen Druck- 
ausgleichs.

Die sehr bekannten Sichterausfuhrungen dieser Bauart 
brauchen, soweit hierfiir deutsche Erbauer in Betracht 
kommen, nur allgemein erwahnt zu werden. Sie gehóren 
oder gehórten.bislang zum ublichen Ausfuhrungsprogramm 
bei den Firmen O ró p p e l ,  S c h iic h te rm a n n  & K re m e r-  
Baum  usw. Auch der Daqua-Sichter ist ein Kaskaden- 
sichter mit wechselseitigcr Stufcnlage der Jalousiebleche 
und riickwartiger Staubabfuhr. Die folgenden Beispiele 
zeigen in ihrem Entwicklungsgang die bei diesem Sichter- 
system auftretenden Schwierigkeiten durch die Art und 
Weise, wie man sic zu beheben versucht hat, und beleuchten 
damit das vorstehend Ausgefuhrte.

Im B lo x a m -S ic h te r  (Abb. 11) hat man Blasdiisen 
angeordnet, um die Schwierigkeit der Luftverteilung zu 
uberwinden. Dadurch kónnen besonders die oberen Stufen 
mit ihrer schwere ren Kohienlage starker durchgearbeitet 
werden. Der Sichter arbeitet mit Ruckwartsfiihrung der 
Luft in geschlossenem Kreislauf.

Auch die Anordnung von G a rd e n  e r  aus dem Jahre 
1923 (Abb. 12) weist wieder auf dieselbe Schwierigkeit

hin. Hier sind ein saugender und ein driickender Ventilator 
zum besseren Ausgleich vorgesehen. Auf das Zweifelhafte 
der Lósung braucht nicht besonders hingewiesen zu werden; 
aller Wahrsciieinlichkeit nach wiirde der saugende Venti- 
lator allein mindestens das gleiche, wenn nicht Besseres 
bei weniger Kraftverbrauch leisten. Bei Sog ist die Wirkung 
gleichmiilSiger iiber den ganzen Arbeitsquerschnitt ais bei 
Druck. Dafi die Lósung unbefriedigend war, geht daraus 
hervor, daB G a r d e n e r  1932 mit einer neuen Ausfiihrung 
auf den Markt trat (Abb. 13). Hier liegt der Sichter auf 
der Saugseitc des einzigen Ventilators. Bemerkenswert ist 
jetzt die Luftmengenregelung im Sichter; statt durch Ab
drosselung die Menge zu verkleinern, kann jetzt durch eine 
Umleitung eine regelbare Menge am Sichter vorbeigefiihrt 
werden. Damit sinkt natiirlich die Gesclnvindigkeit und 
somit auch die TrenngróBe. Die Ventilatorbelastung iindert 
sich nicht, ebensowenig wie die Zyklonbelastimg, was nicht 
ais Vorteil anzusehen ist.

Im B e r r i s f o r d - S ic h te r  (Abb. 14) tr itt das Suchcn 
nach einer Regelung des Lufteinflusses in FlieBrichtung 
der Kohle sehr deutlich hervor. Es sind eine obere und 
eine untere Luftzuleitung vorgesehen, so dafi jede fiir sich 
regelbar ist.

Die Trenngenauigkeit der Kaskadensichter ist nicht sehr 
grofi, wie aus den nachfolgenden, fiir diese Bauart aber 
guten Ergebnissen hervorgeht. Man hat deshalb, um die 
Arbeitsweise zu yerbessern, sehr ausgedehnte Zusatzgerate 
geschaffen, die eigentlich nichts anderes ais einen zweiten 
Sichter glcicher Art darstellcn, auf dem entweder der Staub 
oder die entstaubte Kohle der ersten Sichtung nach- 
gearbeitet werden. Im Grunde handelt es sich also, wic 
z. B. bei P IC , um eine Reihensichtung fiir das eine oder das 
andere Produkt.

Die nachfolgenden Ergebnisse sind fiir einen Berrisford- 
Sichter bekanntgcworden.

Gewiinscht war der Schnitt bei 0,83 mm; hierfiir er
geben sich aus dem Vorstehenden eine Rohkohle mit 24o/o 
Staub, eine entstaubte Kohle mit 4,3°/o Fehlkorn, ein Staub 
mit 24,7<yo Fehlkorn. Der Kurvenschnittpunkt ergibt einen 
Fehlkornbetrag von 12,8»;o in den beiden Endprodukten. 
Hierfiir trennt der Sichter bei der Grofie 1,3 mm; das Un- 
scharfe der Trennung kommt besonders durch die letzte 
Angabe zum Ausdruck und wird dadurch augenfallig be- 
statigt, daB sich im Staube noch Kórner iiber 3 mm finden.
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Siebmasche

mm

Rohkohle

%

Entstaubte
Kohle

0/0

Staub

%
0-0 ,25 8,0 0,84 38,0

0,25-0,50 10,8 1,73 28,4
0,50-0,83 5,2 1,73 8,9
0,83-0,97 3,3 2,10 7,3
0,97-1,58 11,2 10,60 7,4
1,58-3,16 20,2 25,10 8,8
3,16-6,35 29,2 46,80 1,2
6,35 + 11,1 11,10 —

D ie R u n d - o d e r  S c h le u d e r s ic h te r .
Diese Sichtergattung ist vor allem durch den nach 

scincm Hersteller benannten P f e i f f e r - S i c h te r  bekannt. 
Aber auch andere Firmen bauen sehr ahnliche Apparate, 
so z. B. S c h iic h te rm a n n  & K rc m e r-B a u m , P o ly s iu s ,  
S ch in itt. Im Auslande hat auch Belgien diese Sichter- 
art weitgehend ubernommen durch die Bauarteu von 
C o p p e e , C r ib la  und V its. Eine fiir den Entwicklungs- 
gang kennzeichnende Abart ist von P o i t te  in Vorschlag 
gebracht worden.

Die Ausfuhrung von P f e i f f e r  (Abb. 15) zeigt den 
Bau am besten. Wie schon gesagt, wirken Kohle und Luft 
im Spalt zwisehen Sehleuderteller und Prallschurz in 
physikalisch richtigster Weise aufeinander. Die Kohle wird 
sowohl durch die Zcntrifugalbeschleunigung wie auch 
durch das Radialverhaltnis des Tellerumfanges in eine 
diinne Schicht ausgezogen, die leicht von der senkrecht 
nach oben wirkenden Luft durchgearbeitet wird. Der mit- 
genommene Staub streicht durch den mit dem Streuteller 
auf eine Welle aufgcsetzten Ventilatorlaufer und von hier 
aus in den Raum zwisehen innerem und Suflerem Mantel. 
Hier fallt sow^eit wic móglich der Staub aus, und die Luft 
kehrt durch einen Spalt in Mittelhóhe des inneren Mantels 
vor den Streuteller zuriick. Am Durchtritt durch den Spalt 
sind die alg Schieber oder Blendcn ausgebildeten Drossel- 
organe fiir die Luft eingebaut. Die im inneren Raume ab- 
fallende gróbere Kohle wird vor dem Spalt noclunals von 
der umkehrenden Luft durchstrichen und nachgearbeitet. 
Die an dieser Stelle vorliegenden Querschnittsbedingungen 
sind aber derart, daB nur Staubfeinstes beeinfluBt wird; 
die eigcntlichc Sichtung geht deshalb hauptsachlich am 
Streuteller vor sich, und dic hier bestehenden Bedingungen 
sind fiir den W ert der Sichtung mafigebend.

Dic Sichtzeit ist gerade in diesem System besonders 
kurz, und eine ganze Reihc von Vorschlagen laufen nach 
dieser Richtung, um Verbesserungen einzufiigen. Solches 
ist in besonders bemerkenswerter Weise der Fali beim 
Sichter von M u m fo rd -M o o d ie  (Abb. 16). Nach Vcr- 
lassen des Streutellers muB das Gut iiber eine gróBerc Hóhe 
vor Luftvertcilungsblechcn herunterfallen, was die be- 
sondere Schaufclbreite des Ventilators ermóglicht.

Eine weitere Verbesserung nach dieser Richtung wird 
durch die Doppelanordnung von Streutellern mit oder ohne

Verdoppelung des Vcntilators erstrebt. Nach einem anderen 
Vorschlage wird der Kopftcil so ausgefiihrt, dafl er ais 
besondere Vorausfallkammer fiir den Grobstaub wirkt. Der 
Sichter wird dann wesentlich iiber der eigentlichen Scheide- 
grenze betrieben, und das in der Vorausfallung riick- 
gewonnene Staubfehlkorn geht in die gróbere Klasse 
zuruck.

Dem Schleudersichter wird ein erheblicher Bruch der 
Kohle vorgeworfen. Nach den Untersuchungen von P e lz e r  
kann die Staubumwandlung bis zu 13 o/o erreichen, was 
einem entsprechenden Verlust an staubfreier Feinkohle 
gleichkommt. Da dieser Fehler auf dem Anprall an dem 
dem Streuteller gegenuberliegenden Schurz beruht, ist von 
V its  liierfur eine abgebogcne Form vorgeschlagen worden, 
wrodurch dic Ablcnkung der Kohle aus der ursprunglichen 
Richtung allmahlich erfolgt und der harte Anschlag ver- 
mieden ist. Derselbe Erbauer hat auch die Auskleidung 
des Schurzes mit eincin Gummibelag vorgesehcn.

An und fiir sich ist die Streutelleraufgabe ais Bildner 
einer Kohlcnschicht von gleichfórmigein Luftwiderstand 
sehr giinstig, und es solltc deswegen die Geschwindigkeit 
nicht iiber das unbedingt erforderlichc MaB hinausgehen, 
damit die genannten Nachteile móglichst klein blciben. Bei 
den meisten Sichtern dieser Bauart besteht aber infolge 
Aufkeilens von Streuteller und Vcntilator auf einer Welle 
eine absolute Verbundenheit zwisehen diesen Geriiteteilen, 
die jedes fiir sich sehr sclbstandige Betriebsbedingungen 
erfordern. Dies kann z. B. der Fali sein, wenn es eine 
verhaltnismaflig kleine Aufgabemenge bei hochlicgender 
Trcnngrenze zu verarbeiten gilt. Nach dieser Scite hin hat 
P o i t te  eine Anpassung geschaffen, indem er den Ventilator 
aus dem Schleudersichter hcrausgenommen hat und ihn 
fiir sich laufen laBt; die Luft wird durch Rohre zu- und 
abgefiihrt.

Sehr haufig werden in diese Sichtcrgruppe auch die ais 
Sichter bezeichneten Staubausfallgeratc eingereiht, die 
hinter Mahlvorgange angeschlossen sind. Die Wirkung 
dieser Vorrichtung ist aber von derjenigen der hier zu be- 
sprechenden Sichter grundverschieden, da der Luftstrom 
nicht auf eine fiir sich dargebotene Kohlenlage einzuwirken 
und sie nach bestimmten Regeln anzugreifett hat, sondern 
Luft und Gut gleichgerichtet eingefiihrt werden; die 
Mischung beider ist bereits vor Eintritt in den Scheider 
erfolgt.
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Die Scheider dieser Gattung, wie /.. B. diejenigen yon 
Raymond, von Rema, von Babcock usw., gehóren in die
selbe Apparatklasse wie die AusfaHkammern und Zyklone. 
Die die festen Bestandteile tragende Luft erleidet Ab- 
lenkungen, Geschwindigkeitsernicdrigungen, Wandeffekte 
oder verschiedene Einfliisse dieser Art in Oberlagerung, 
so daB sie eine gewisse bis dahin initgefuhrte Kornklasse 
nicht mehr zu tragen vermag, die dann ais Gries ausfallt. 
Die Einfliisse, die diese Scheider auf die Luft geltend 
machen, sind also von denjenigen der Sichter verschieden. 
Man kann sie ais unvollkommene Ausf;illgerate ansehen, 
deren reihenletztes z. B. der Zyklon mit hóchster Spitzen- 
leistung, also vollstandigstem Ausfallvermogen ist. Diese 
Scheider sollen, da nicht zu der Klasse der hier zu be- 
sprechendcn Vorrichtungen gehorig, keine weitere Be- 
riicksichtigung finden.

D ie S ie b s ic h te r .
Fiir diese Sichterklasse ist besonders bemerkenswert, 

daB sie erstmalig eine brauchbare Lósung der Zeitfragc 
bringt. Gleichzeitig kommt hier in sehr giinstiger Weise die 
weitere Bedingung zur Auswirkung, daB sich die Kohle 
quer zu einem senkrecht aufsteigenden Luftstrom bewegt, 
so daB diese physikalische Hauptforderung weitgehendst 
erfiillt ist. Auffallend ist, daB der Bau dieser Sichtertype 
erst sehr spat aufgegriffen und der AnstoB wahrscheinlich 
durch die vennehrte Anwendung der Luft in der ncuzeit- 
lichen Aufbereitung gegeben wurde.

Erwahnt sei, dafi bereits 1903 E d m o n so n  die Ent- 
staubung auf einem Siebe vorgeschlagert hat, ohne mit 
dem Gedanken durchzudringen (Abb. 17). Allerdings hatte 
er den Luftstrom von oben nach unten durch die Kohlen- 
lage geschickt, was einen grundlegenden Nachteil be- 
deutete. Die Kohle flieBt, wic aus der Abbildung hervor- 
geht, iiber ein Doppelsieb, so daB das Gróbere von der 
eigentlichen Sichtflache ferngehalten wird. Die Absaugung 
durch Prefiluftdiisen soli die Luftbewegung sichern.
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Abb. 17. Siebsichter von Edmonson.

Das Unzulangliche dieser Lósung iśt aber nicht fiir das 
Prinzip der Sichtung inafigebend und kann leicht behoben 
werden. In Belgien ist ein ahnlicher Sichter, also mit nach 
unten gerichtetem Luftstrom, vor einiger Zeit in Bray in 
Betrieb genoinmen worden. Abgesehen von den bereits 
fur diese Art der Luftanwendung gebrachten Ausfuhrungen, 
ist in diesem Fali noch das Problem des Siebbodcns ais 
G uttrager zu lósen. Die Maschen- oder Lochgrófie mufi der 
SichtgróBe entsprcchen, da sonst durch Absiebung Fehlkorn 
in den Staub gelangt oder die gróberen Staubkórner nicht 
durchgefiihrt werden kónnen. Des weiteren driickt die Luft 
das auf dem Siebboden ausgebreitete Gutbett an und be- 
hindert so dessen Auflockerung und die damit zusammen- 
hangende Trennmóglichkeit. Hierbei werden auch Kórner 
bis zum Zusitzen fest in die Maschen gedriickt, und cs 
erfolgt das unvermeidliche Verstopfen.

Der Luftstrom muB also bei diesem Sichtersystem aus 
den angegebenen Griinden von unten nach oben gefuhrt 
werden.

Die Siebsichter-Idee ist erneut erst 1931 von S in ion- 
C a rv e s  und fast gleichzeitig von Gróppcl aufgegriffen 
worden. Im ersten Falle (Abb. 18) liegt ein Schuttelsieb 
in einer von der Sichtluft durchstrichenen Kammer; die 
Siebbewegung besorgt auch die Aufgabe der Rohkohle. Die 
Luft ist in geschlossenem Kreis gefuhrt.

Bei dem G ró p p e l - S ic h te r  wird ein Vibrationssieb 
augewandt (Abb. 19). Der Luftlauf ist offen und w'ird 
durch zwei hintercinandergeschaltete Ventilatoren be- 
waltigt. Diese Schaltung ist ais Grundlage in dem Vor- 
schlag der Erbauer enthalten, da der untere Liifter das 
Kohlenbett schichten, der obere aber den geschichteten 
Staub abheben soli, indem er ihn mit der Luft ansaugt. Es 
darf mit Sicherheit angezweifelt werden, daB eine solche 
fiir Patente allenfalls giiltige Theorie in die Praxis um- 
gesetzt werden kann. Das korngerechte Absatigen ist nur 
moglich, wenn der Staub korngerecht aus der Kohlenlage 
herausgehoben worden ist. Folglich mufi der untere Vcnti- 
lator die hierzu nótige Luftmenge mit der entsprechenden 
Geschwindigkeit leisten. Dic eigentliche Sichtung mufi also 
erfolgt sein, ehe der obere Ventilator in W irkung tritt. 
Dic Hauptwirkung des letztgcnannten kommt deswegen 
nicht nur auf die Luftreinigung, sondern auch auf die Be- 
waltigung einer grofien Nebenluftmenge in Anrechnung. 
Diese erreicht ungefiihr 40<yo der Gesamtluft oder 60»/o 
der eigentlichen fiir die Sichtung benótigten Luftmenge.

In diesen Vorrichtunget! bestimmt die Fórderbewegung 
des Siebes die Fliefigeschwindigkeit der Kohle und folglich 
auch die Zeit, wahrend deren die Luft einwirken kann. 
Damit ist dieser Faktor in die Hand des Betriebsmannes
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gegeben. Die Kohle kann gewollt und unter yollster Korn- 
schonung fast ohne Hóhenverlust so lange dem Luftstrome 
ausgesetzt werden, wie es fiir eine technisch vollstandige 
Entstaubung erforderlich ist. Durch die Lósung der Zeit- 
frage wird aber auch ein weiteres Hindernis der Ent- 
staubung wesentlich verkleinert. Es handelt sich um dic 
Feuchtigkeit, dereń EinfluB geniigend bekannt ist. Hat die 
durchstreichende Luft geniigend Zeit, so wird auch unter 
normalen Temperattirbedingungen ein wesentlicher Teil des 
Oberflachenwassers der Kohle von ihr aufgenommen. Nach 
eigenen Feststellungen geht der Feuchtigkeitsgehalt bei 
einer Durchsatzzeit von 0 s um im Mittel 1,2 Punkte zuriick, 
wenn die Oesamtfeuchtigkeit der Rohkohle zwischen 4,5 
und 5,5»/o schwankt und der Sichter nicht im Kreislauf 
arbeitet. Dadurch kann die Entstaubung auf die Grundlage 
einer Kohle mit entsprechend niedrigerem W assergehalt 
gebracht werden, denn die iiber den Siebboden fort- 
schreitende Trocknung wird von einer sich entsprechend 
verbessernden Sichtleistung begleitet.

Mit Berechtigung darf also dem Siebsiciiter ais System 
der Fortschritt gegeniiber den bisherigen Bauarten zu- 
erkannt werden. Dies geht auch aus den fu r diese Gerate 
bekanntgewordenen Sichterergebnissen hervor. Das Kurven- 
bild in Abb. 1 stellt die in einem Gróppel-Sichter er- 
haltcnen Werte dar. Erstmalig in der Luftsichtung sind 
Fehlkorngehalte von S bis 9 o/o im Kurvenschnittpunkt der 
Endprodukte zu verzeichnen, wobei von einer Rohkohle 
von durchschnittlicher Zusammensetzung ausgegangen 
wird. Im Vergleich zum friiher Ublichen ist dies eine Ver- 
besserung von rd. 4 Punkten oder etwa 30% . AuBerdem 
kann man jetzt, ohne besondere MaBregeln zu ergreifen, 
eine Kohle sichten, die friiher wegen ihres Feuchtigkeits- 
gehaltes dem Verfahren entgangen ware.

D ie P u ls s ic h te r .
Bisher galt allgemein ais feststehend, daB die Sichtung 

nur mit einem ununterbrochen wirkenden Luftstrom durch- 
fiihrbar ware. Dem Luftsetzen, also der Schichtbildung 
nach der Dichte, erkannte man Vorteile zu, die in der An- 
wendung eines pulsierenden oder schwingenden Luft- 
stromes liegen. Auf einen neueren Vorschlag hin ist dann 
ein solcher Luftstrom auch fiir die Sichtung ais Trennung 
nach der KorngroBe in Anweudung gekommen. Die Móg
lichkeit der Anwendung liegt in der Tatsache begriindet, 
daB ein schwingender Luftstrom einen mittleren Ge- 
schwindigkeitswert hat, der es erlaubt, den Staub hoch- 
zuheben; dazu kommen eine Reihe von Vorteilen, die in 
Verbindung mit dem nachstehend beschriebcnen Pulssichter 
von S te in m e tz e r  naher entwickelt werden.

Dieser Sichter (Abb. 20) besteht im wesentlichen aus 
einem sehragliegcnden Kasten, in dem mit bestimmter 
Neigung ein diagonalliegender fester Siebboden eingebaut 
ist. Dic Aufgabe der Rohkohle erfolgt an der hóchsten 
Stelle des Siebbodens iiber dessen ganze Breite unter Zu-

hilfenahme einer Aufgabewalze. Die Luft wird in den 
unteren Teil des Kastens unter dem Siebboden eingefiihrt. 
An dieser Eintrittsstelle muli sic einen Stutzen mit 
eingebauten Drehklappen durchstreichen. Die dauernde 
Drehung dieser Klappen óffnet und schlieflt periodisch 
den Stutzen, so dafi die Luft ais schwingender Stroni 
in den Apparat eintritt, weil die Menge doppelt so 
schnell zwischen einem Hóchst- und einem Mindestwert 
pendelt, wie sieli die Klappen drelien. Beim Durchtritt 
durch den Siebboden kommt die Luft mit der Kohle in 
Beriihrung und entfiihrt den Staub durch einen am oberen 
Kastenteil vorgesehenen Schlot zu einer passenden Luft- 
reinigung, dic durch Zyklone, Filter o. dgl. gebildet werden 
kann.

Die Wirkungsweise und die daraus abgeleitete Form 
entstammen dem Bestreben, nach Móglichkeit die an 
anderen Sichtern und ihrem Entwieklungsgang erkannten 
Grundfehler auszumerzen. Aus diesem Grunde ist auf die 
Ursprungsform des Siebsichters zuriickgegriffen worden. 
Nur liegt in diesem Falle das schwach geneigte Sieb fest. 
Der im Siebsiciiter fiir die Fortbewegung der Kohle vor- 
gesehene Mechanismus wird in diesem Falle durch die 
Schwingung des Luftstromes ersetzt.

Beim Durchtritt durch den Siebboden iibt die Luft 
ihre wechselnde StoBwirkung auf die Kohlenlage aus, und 
diese wird in eine beweglichc Masse verwandelt, die sich 
trotz ihrer kórnigen Zusammensetzung wie eine Fliissigkeit 
vrerhalt. Deshalb breitet sie sich sehr gleichmaBig in seit- 
licher Richtung aus und flieBt iiber den geneigten Sieb
boden mit einer Geschwindigkeit ab, die sowohl von dem 
Fliissigkeitszustande ais auch von der Siebneigung abhangt.

Somit ist die Sichtzeit abhiingig vom Fliissigkeits- 
zustand, der durch die Luftschwingung bedingt wird, von 
der Siebneigung und von der Sieblange. Diese Besonder- 
heiten des Sichters liangen aber ganz vom Erbauer oder 
sogar vom Betriebsmann ab und konnen demzufolge frei 
gewahlt oder mindestens geregelt werden. Die Sieblange 
wird so bemessen, daB sicher aller Staub aus dem Groben 
entfernt ist, ehe dieses an den Austrag gelangt. Die Ver- 
anderung der Drehklappengeschwindigkeit erlaubt, das 
Bett mehr oder weniger fliissig zu gestalten und es so mit 
einer bestimmten Geschwindigkeit abflieBen zu lassen. In 
gleicher Weise greift die verstellbare Siebneigung ein.

Was nun zunachst die Bildung des Fliissigkeits- 
zustandes anbclangt, so sei vor allem auf das Luftsetzen 
hingewiesen, wo weitgehende Erfahrungen auf diesem 
Gebiet gesammelt worden sind. Es werden deswegen hier 
nur dic wichtigsten in Betracht kommenden Punkte 
hcrvorgehoben. Die schnelle W iederholung der LuftstóBc 
halt die Kohlenkórner in dauerndem Versetzungszustandc 
zueinander, so dali ihnen eineeigene Bewegungsmóglichkeit 
und damit eine Auswirkung der besonderen physikalischen 
Eigenschaften erlaubt ist. Dies entspricht der bekannten 
Schichtbettbildung; dariiber hinaus kann aber die mittlere 
Luftgeschwindigkeit weitgehend das beim Luftsetzen an- 
gewandte MaB iiberschreitcn, ohne daB das Lageverhiiltnis 
der gebildeten Schichten anders gestórt wird, ais daB die 
Schichten unterhalb einer gewissen Kornklasse von dem 
l uftstrom hochgetragen werden.

Die Schichten ziehen sich weiter auseinander infolge 
des grólieren Kornabstandes und der Luftzwischenlagcrung, 
die mit der Sattigung eines Schwammes vergleichbar ist. 
Dabei tritt ein Durchreifien des Bettcs, also eine stórende 
Umlagerung der Schichten nicht ein, da die Gleichfórniig- 
keit des W iderstandes nicht gestórt wird. W are im Kohlen- 
bett eine schwachere Stelle infolge Untiefe der Lage oder 
Kornzusainmensetzung vorhanden, so kónnte wohl die Luft 
/u  Anfang des Stofics hier durchzubrechen versuchcn, aber 
ehe das Bett durchreiBt, ist der Luftstrom so weit in der 
Geschwindigkeit abgefallen, dali die unteren Lagen nicht 
Zeit gehabt haben, sieli hochzuwerfen. Dazu kommt dann 
das seitliche FlieBen nach den diinneren Bettstellen hin, 
so dali sofort ein Ausglcich eintritt. Der schwingende Luft
strom bietet den wesentlichen Vorteil, daB er von sich aus
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das Bestreben hat, gleichfórmig zu wirken und deswegen 
auch einen gleichartigen dynamischen Druck auf die Kórner 
auszuiiben; selbstverstandlich handelt es sieli hier um den 
Mittelwert der Driicke, sowohl statisch wie dynamisch 
gemessen. Daraus ergibt sieli dein gleichfórinigen Luft- 
strom gegeniiber der grofie Vorteil, daB auch alle Ge
schwindigkeiten im Raume im Mittelwerte gleichartiger 
sind, so widersprcchend dies auf den ersten Blick klingen 
mag. Folglich fallt der Koriischnitt viel gleichartiger aus 
ais bei den bislang besprochenen Sichtern, d. h. der Staub 
wird korngerechter aus dem Bett herausgehoben, und somit 
ist das Entstaubte felilkornarmer. Wieweit dies fórdernd 
in die Sichtung eingreift, ergibt sich bereits aus dem Um- 
stande, daB sich in einem schwingenden Luftstrom eine 
W irbelstórung nicht aufbauen kann, sobald die Frequenz 
einen bestimmten W ert erreicht oder iiberschreitet.

Nach der Seite des hochgehobenen Staubes w irkt die 
Schwingung ebenfalls fehlkornvermindernd. Angenommen 
ein gróberes Korn ware durch den ersten AnstoB von der 
Luft hochgerissen worden. Es kann dann nur eine gewisse 
Wegestrccke zuriickgelegt haben, bis bereits die Luft- 
gescliwindigkeit so weit gesunken ist, daB das Korn nicht 
nur von dem dynamischen Druck nicht mehr getragen, 
sondern infolge seiner jetzt hóhe ren Geschwindigkeit sogar 
durch den Luftwiderstand abgebremst wird. Dadurch 
kommt die grofiere Masse dieses Kornes zur Auswirkung, 
und es entgeht leichter einer neuen Beschleunigung in der 
folgenden Phase des Anstieges der Luftgeschwindigkeit 
ais ein entsprechend kleineres Korn. Somit kann es in die 
Lage des gróberen Kornes zuriickfallen. Durch diesen dem 
Setzen vergleichbaren Vorgang wird also dem Staube Fehl
korn entzogen, ohne dafi hierfur ein Sondergerat nótig 
ware, und, da die Riickgewinnung iiber der Sichtzone er
folgt, fallt dieses Korn sofort in die richtige Klasse zuriick. 
Um diese Wirkung voll auszunutzen, ist die Kammerforni 
kcilfórmig iiber dem Siebboden ausgebildet. Die Quer- 
schnittszunahine entspricht dem Luftmengeneintritt nach 
der Langenverteilung iiber das Sieb, so daB hier auch die 
Gleichfórmigkeit der Luftgeschwindigkeit gewahrt wird. 
Die einseitige Neigung nach riickwarts soli alle Luftfaden 
in derselbeu Richtung ablenken, wodurch jeder Zusammen- 
prall und die damit zusammenhangende W irbelung und 
der Staubruckfall vermieden sind. Glęichzeitig bringt die 
Ruckwartsfuhrung das aus dem Staub fallende Uberkorn 
in eine hohere Stelle des Kohlenbettes zuriick, so dafi 
dieses in Grenzkoriinahe liegende Gut einen langeren Sicht- 
weg zuriicklegen mufi.

Es liegt in der Eigenart dieses Sicliters, wie in 
derjenigen der Siebsichter iiberhaupt, dafi das im Bett 
gleitende Gut selbstandig einer Aufeinanderfolgę von Nacli- 
sichtungen miterworfen wird, da sieli der Staubgehalt im 
Fortschreiten vermindert. Die Kohle kommt fortschreitend 
mit inuner weniger belasteten Luftfaden in Beriihrung, 
die denizufolge fiir Staub nach dem Austrage hin mehr 
und mehr aufnahtnefahig werden. Hier liegt auch die 
Erklarung der grofien Anpassungsfahigkeit dieser Sichter 
an die unvermeidlichen Belastungsschwankungen. Die 
Staubabfuhr kann in einer vorausbeśtimmbaren, durch die 
Sieblange gegebenen Grenze schwanken. Ist z. B. die 
Normalbelastung so vorgesehen, dafi aller Staub bei 
dreiviertel Siebliinge entfernt ist, so kann durch grofiere 
Mengen- oder Staubbelastung noch ein Viertel zugegeben 
werden, w*as rd. einer 30",oigen Obernormalbelastung 
entspricht. Infolge der Eigenart des Systems bedeutet dies 
keine sonderliche Erhóhung der Baugrófie.

Die Kohlenlage wird von der Luft senkrecht durch- 
strichen. Diese Richtung wird auch noch bis zu einer ge- 
wissen Hóhe iiber dem Bette beibehalten, erst dann setzt 
die ruckwartsgerichtete absichtliche Ablenkung ein. Die 
hauptsachliche Sichtung im Bette erfolgt also unter der 
bereits besprochenen giinstigsten Bedingung der genau 
gegensatzlichen Richtung von Luftstrom und Schwere.

Da die Móglichkeit der Zonensattigung an erster Stelle 
durch die scharfere Scheidung des Pulssichters auf einer

engeren Kornspanne beschrankt bleibt, ist die Menge be
schrankt und deswegen weniger gefahrlich. Die Luft- 
schwingung stellt sich ebenfalls dem Aufladen der Luft- 
saule durch einen tragen Kornanteil entgegen, und zwar in 
sehr wirkungSYÓller Weise. Ais weitere Sicherheit gegen 
diesen Gefahrpunkt ist die Querbewegung des Bettes zum 
Luftstrom und das dadurch bedingte Durchschneiden 
dauernd weniger belasteter Luftfaden anzusehen.

Die Móglichkeit, die Sichtluft in einem einzigen von 
nur einem Ventilator abhangigen Strome zu erfassen, er- 
laubt die Regelung mit Hilfe einer einzigen Drosselung, die 
im voraus auf eine bestiminte Sichtspanne geeicht werden 
kann. Auch im Siebboden, der die Kohle triigt, ist eine Móg
lichkeit geboten, den Bereich der Sichtspanne dauernd oder 
periodisch zu verandern, so dafi die Drosselung dann in 
einem anderen Berciche einstellbar wird. Durch diese 
ziemlich einfache Mafinahme lafit sich z. B. ein fiir die
0,4-0,6-iiiin-Sichtung vorgesehener Sichter rechnungs- 
richtig unter Ausschaltung des Ungefahren in den Regel- 
bereich von 0,2 bis 0,4 mm bringen. Der Siebboden greift in 
diesem Falle ais feststehende Drosselung sofort unter dem 
zu verarbeitendeii Gut ein, und die Luftgeschwindigkeit 
beim Durchtritt durch den Boden kann so gewahlt werden, 
dafi trotz einer verkleinerten Luftmenge docli ein gutes 
Durcharbeiten der Kohlenlage gewahrleistet ist.

Die Luftfiihrung im Pulssichter kann man nach Be- 
lieben offen, geschlossen oder mit Teilabfiihrung ge- 
stalten. Bei Teilabfuhr der Luft ist das Verhaltnis der ab- 
gefiihrten zur kreisliinfigen Luftmenge vollstandig wahl- 
frei. Auf diese Weise lafit sich der Sichter allen Betriebs- 
verhaltnissen anpassen. Der Ventilator saugt die Luft iiber 
die Luftreinigung vom Sichter aus ab. Dadurch liegt das 
ganze System in Unterdruck, und lastige Staubaustritte sind 
ausgeschlossen. Die vom Ventilator abgegebene Luft kann 
nun ganz dem Sichter iiber die Drehklappen wieder- 
zugefiihrt werden. Dies ist bei trockener Kohle ohne viel 
Feinststaub ohne Schwierigkeit durclifiilirbar. Sind die 
órtlichen Verhaltnisse weniger giinstig, so sielit man die 
Teilstromabzweigung vor; liinter dem Ventilator wird ein 
gewisser Hundertsatz der Luft nach einer Sonderreinigung 
abgezweigt sowie anschliefiend nach aufien abgegeben. Der 
Ersatz fiir den Abgang erfolgt durch Einsaugen an einer 
einstellbaren Offnung vor den Drehklappen des Sichters. 
Die abgefiihrte Luftmenge kann beliebig grofi sein und 
wird so bestimmt, dafi jede Gefahr der Sattigung ver- 
mieden ist. Diese Arbeitsweise kommt besonders dann in 
Frage, wenn die Kohle einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt 
aufweist, so dafi die zusatzliche Trocknung nicht unter- 
bleiben kann, wenn die Entstaubung richtig ausgefuhrt 
werden soli. Auch der Feinststaubgehalt der Rohkohle 
kann diese Mafinahme ais geeignet empfehlen. Bei noch 
schwierigeren Uinstanden, zumaj wenn man W armluft an- 
wenden mufi, wird mit offener Luftfiihrung gearbeitet. Die 
bauliche und wirtschaftliche Bedeutungdieser verschiedenen 
Móglichkeiten liegt in dcm Umstand, daB die ziemlich 
teuere vollstandige Luftreinigung inuner nur auf den Teil 
beschrankt bleibt, der die Anlage eiidgultig verlafit, also 
auf das durch die órtlichen Verhaltnisse gegebene 
Mindestmafi.

Die wahlbare lange Sichtzeit und die einfache Bauart 
des Pulssichters gestatten die erfolgreiche Anwendung von 
Warmluft fiir die Sichtung. Die Sichtzeit wird dabei zur 
Warmeaustauschzeit plus Sichtzeit im eigentlichen Sinne. 
Wegen der besonderen Arbeitsweise ist man in der Lage, 
sehr feuchte oder gar nasse Kohle zu verarbeiten. Die 
W armlufttemperatur kann dabei ziemlich niedrig gehalten 
w'erden, weil das W armegefalle durch die Zeitwahl ganz 
ausgenutzt wird. Dadurch geriit nur eine geringe Kalorien- 
zahl durch Abfuhr in die Abluft auf die Verlustseite. 
Beispielshalber lafit sich eine Kohle mit 10°/o Gesamt- 
feuchtigkeit bei einer Temperatur von rd. 200° am Apparat- 
eintritt trocknen und entstauben. Die Entstaubung fallt so 
aus, wie wenn eine Kohle von 3 bis 5o/0, also eine ver- 
haltnismaBig trockcne Kohle entstaubt worden ware. Aus
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Erfahrung weifi mail, dafi dies in einem Fallsichter nur mit 
einer Gastemperatur von etwa 700° erreichbar ist. Das 
unbenutzte W armegefalle ist also dann ganz erheblich. 
Auch verlangt die holie Temperatur im Sichter besondere 
Sorgfalt in bezug auf die Ausfiihrung und Isolierung, 
wahrend ein Sichter mit niedrigęrer Arbeitstemperatur ohne 
diese Riicksichtnahme wesentlich einfaeher und billiger aus- 
fallt. Aber auch olme Vorwarmung der Arbeitsluft kann 
eine bereits ais feucht angesprochene Kohle noch sehr gut 
in diesem Sichter entstaubt werden, denn bei gewóhnlicher 
Temperatur nimtńt die Luft bei genugend langer Beriilirung 
mit der Kohle soviel Wasser auf, dali Ergebnisse wie 
diejenigen der Sichtkurye in Abb. 21 erreichbar sind. Fiir 
trockene Kohle ergeben sich Wertc nach den Abb. 2 und 22. 

%

mm

Abb. 21. Kurvenbild fiir Ergebnisse eines Pulssichters 
bei zwei verschiedenen Einstellungen fiir dieselbe Kohle 

(Oberflachenfeuchtigkeit 2 ,8o/o).
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Abb. 22. Kurvcnbild fiir die Ergebnisse eines Pulssichters.

Bei den Kurven der Abb. 2 verdient besondere Be- 
achtung, daB der Sichter unter drei verschiedenen Ein
stellungen untersucht worden ist. Es fiillt vor allem auf, 
daB einmal die Staubkurven sich weitgehend parallel zu- 
einander verschieben. Ist also eine Ktirve bekannt. so lassen

sich mit einer fiir die Praxis geniigenden Genauigkeit die 
entsprechenden Kurven anderer Einstellung finden, zumal 
der eigentlich wichtige Teil dieser GesetzmaBigkeit am 
besten folgt. Das Verhalten der Kurven fiir das Entstaubte 
ist verschieden, indem diese zum Feinstkorn lun facher- 
artig auseinandergehen.

Geht man dabei von der Bewertung nach dem Kurven- 
schnittpunkt aus, so laBt sich fiir diesen eine Kurve auf- 
stellen, in der der Abschnitt annehmbarer Arbeitsweise aus- 
wahlbar ist. Im vorliegenden Falle z. B. sieht man auf Grund 
der Betriebserfahrung, daB der Sichter jedenfalls zwischen 
den Grenzen 0,5 und 1,0 mm annehmbar betrieben werden 
kann. Die Schnittpunktkurve erreicht ihren besten W ert bei 
etwa 0,8 mm. Mit groBer Sicherheit kónnen aber jetzt auch 
andere Trennkuryen etwa bei 0,6 oder 0,7 mm festgelegt 
werden, ohne dafi hierfiir besondere Versuche auszufiihren 
waren, wenn man den Schnittpunkt, den Ausgehpunkt vom 
gróbsten Korn und die iibersichtliche Kurveukriimmung 
fiir die entstaubte Kohle beriicksichtigt. Diese graphische 
Vorausbestimmung wird also unter Zuhilfenahme des 
neuen Bewertungsvorschlages gegeniiber friiheren Ver- 
fahren sehr erleichtert.

Der eigentliche W ert der Kurven besteht aber darin, 
daB im Vergleich zu den Kurven nach Abb. 1 die 
Schnittpunkte sehr tief liegen und der Sichter also eine 
jedenfalls scharfere Trennung ergeben hat. Diese Fest- 
stellung tr itt sogar noch mehr in Abb. 21 in Erscheinung, 
da es sich hier um eine bereits ais feucht anzusprechende 
Kohle handelt. Sehnittpunkthóhen von 4,5 bis 6 o/o diirften 
bisher von einem Sichter kaum erreicht und sicher nicht 
unterschritten worden sein. Die bereits erwahnte Regel- 
spanne mit gutem Ergebnis von i/i nim ist sehr groB, wenn 
man bedenkt, dafi die Staubbelastung dabei zwischen rd. 25 
und 40»/o schwankt.

In Vcrbindung mit dem Pulssichter und seiner An- 
wenclung in feuchter Kohle ist die Frage berechtigt, ob sich 
der Siebboden nicht durch Versclunieren verstopfen kann. 
Bei Anwendung der richtigen Luftgeschwiiidigkeiten im 
Boden entgeht man dem Verstopfen, da das Gut auf einem 
Luftkissen getragen abgleitet und nur gróbstes und deshalb 
ungefahrliches Korn mit dem Boden in Beruhrung kominen 
kann. In diesem Falle ist auch bemerkenswert, daB vom 
Boden aus keine Druckwirkungen, wie beim Siebsichter, auf 
das Bett ausgeiibt werden. Das Bett wird deshalb nicht 
durch die Vertikalbeschleunigungen zusammengeballt, 
sondern dic Luftausdehnung in der Kohlenlage selbst hat 
von sich aus das Bestreben, das Bett móglichst locker zu 
halten. So konnte beispielsweise Kohle mit 15 o/o Wasser 
durch einen mit Kaltluft betriebenen Sichter gehen, ohne 
daB in diesem Sonderfalle eine Entstaubung stattfand, aber 
die sofort nachfolgende trockenere Kohle wurde vollwertig 
entstaubt, ohne daB die Folgen oder auch nur Anzeichen des 
Verstopfens festgestellt wurden.

Die Form und Arbeitsweise des Pulssichters sichern 
der Kohle eine schonende Behandlung. Das Abgleiten des 
Grobkornes erfolgt auf schwachgenei<rter Flachę bei ge
ringer Geschwindigkeit, also ohne fiihlbaren Abrieb und 
damit zusammenhangenden Verlust. Auf diese Weise ist die 
zusatzliche Staubneubiklung ausgeschaltet. Den Betriebs- 
mann interessiert ferner, daB im Pulssichter mechanisch 
verwickelte Teile fehlen. Das Sieb steht fest; die Dreh- 
klapnen sind einfache Bleche, die auf eine aufien, also 
staubfrei verlagerte Welle aufgesetzt sind. Die W artung 
ist deshalb gering. Der VerschleiB beschrankt sich im 
wesentlichen auf das billig zu ersetzende Blech des Sieb- 
bodens.

Die verschiedenen Ergebnisse des Pulssichters (Abb. 2,
21 und 22) werden nachstehend mit der iiblichen Aus- 
drucksweise verglichen.

In Abb. 2 finden sich zum Teil schon besprochene E r
gebnisse eines Sichters bei verschiedenen Einstellungen. 
Fiir das Ergebnis 1 liegt der Sehnitt bei 0,94 mm und
6,1 o/o; die Bewertung lautet: TrenngróBe 0,8 mm mit 3 o/o
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Fehlkorn im Entstaubten und 13 "u Fehlkorn im Staub. 
Ahnlich gilt fiir das Ergebnis lii z. B. Schnitt bei 0,8 mm 
mit einem Gesamtfehler von 4,5 o/o. Nach der friiheren Be- 
wertung entsprache dies etwa einer Trennung bei 0,7 mm 
mit 3®.. Fehlkorn im Entstaubten und 8 ,5o/o Fehlkorn im 
Staub.

Auch in Abb. 21 liegen zwei Einstellungen desselben 
Sichters vor. Die SchnittgróBen sind 0,5 und 0,6 mm bei 
Gesamtfehlern von 6 und 5,8 c/o. Die Kohle dieses Sichters 
hatte eine Oberflacheiifeuchtigkeit von 2,8 o/o und neigte 
deutlich zum Verkleben. Die vorstehenden Ergebnisse kann 
man aber auch bei den Trenngróflen 0,4 und 0,5 mm 
beurteilen, und dic Fehlkorngehaltc werden dann rd. 2,5 o/0 
und 12 o/o.

Ebenso sind die Ablesungen in Abb. 22 zu machen. Fiir 
diese ziemlich staubreiche Kohle fallt der Schnitt bei einem 
Fehler von 5®/o auf die Trenngrófie 0,55 mm. Wiirde die 
Sichtung fiir eine Trenngrófie von 0,45 mm bewertet, so 
ergaben dieselbcn Kurven 2<>'<> Fehlkorn im Entstaubten 
und 10 o> Fehlkorn im Staub.

Von Kii lii we i n ist die Frage aufgeworfen worden, 
wie weit der Pulssichter- die Feinstkornscheidung zulaBt. 
Aus der Arbeitsweise lafit sich mit Berechtigung schliefien, 
dafi dieses Gerat ein Hilfsmittel bietet, das infolge seiner 
Zeiteinstellung und vor allem wegen der Luftstofiwirkung 
mit zugehóriger Expansioffi auch das schwierige Feinstgut 
zu sichten gestattet. Die Lockerung des Bettes ist sicher- 
gestellt und der EinfluB der Ballenbilduhg ausgeschlossen, 
wodurch die Luftwirkung einen durchgreifenden gleich- 
mafiigen Wert bchalt. Von besonderem Vorteil ist in diesem 
Falle, dafi der crste Eingriff der Luft verhaltnismafiig 
scharf und encrgisch am Lochboden erfolgen kann, weil 
die sofort folgende Geschwlndigkeitsverminderung im 
Gutbettc und namentlich die Luftschwingung den Ober- 
kornanteil aus dem Staub zuriickholen.

In den Steinbriichen von Lessines in Belgien ist ein 
derartiger Siehter fiir die Entstaubung des Dioritbruchcs 
von 0 bis 2 mm Korngrófic eingesetzt worden. Die Trennung 
sollte móglichst gut bei der Korngrófie 0,08 mm 
(80 u) durchgefiihrt werden. Die Aufgabeleistung be
tragt 7 t  li mit einem Staubgelialt von 12 bis 14o/0. E r
reicht wurden im Dauerbetriebe ein Staub mit 5o/0 Ober
kom und ein entstaubter Sand mit 2o/0 Unterkorn. Es 
kam dabei an erster Stelle auf die Korngerechtigkeit des 
Staubes wegen seiner besonderen Verwendungszwecke an. 
Dieser Bedingung war nach dem Vorstehenden voll ent- 
sprochen.

Grcift man auf die Angaben der Richtlinien« des 
Vercins fiir dic bergbaulichen Interessen, Ausgabe 1939, 
zuriick, so kónnen die genannten Ergebnisse des Puls- 
sichters ais besser im Vergleich zu den dort angefuhrten 
Beispielswerten bezeichnet werden. Ober einen weiteren 
in diese Klasse gehórigen Siehter soli nach Bckanntgabe 
geniigender Einzelheiten hier noch berichtet werden.

U M S C
V ersam m lung  d e r  Geologischen V ere in igung  

zu F ran k fu r t  (Main) am 11. und 12. J a n u a r  1941.
Die Geologische Vereinigunu. die in diesem lahre auf 

ein 30iahriges Bestehen zuriickblkken kann, liielt ihre 
Jahresversammlung wie ublich im Senckenbergmuseum zu 
Frankfurt, ihrem Griindiingsorte, ab. Der Vorsitzende, 
Professor Dr. H. C lo o s , Bonn, konnte in dem Gcschafts- 
bericht darauf hinweisen. dafi die Mitgliederzahl trotz der 
ungiinstigen Zeitverhaltnisse von Jahr zu Jahr zugenommen 
habe und die finanzielle Lage recht gunstig sei. Die Geo
logische Vereinigung gibt bekanntlich dic G e o lo g is c h e  
R u n d sc h a u  heraus1.

In dem einleitęiiden Vortrag am ersten Sitzungstage 
sprach der bekannte VulkanoIoge Professor D r .R i t t -  
m an n , Basel, iiber das Thema Zum A uf ba u d e r  in n e  ren

1 Zeitschrift fiir Alleemfine 0<-olop>e: jShrWch 8 H efte; Preis des 
Bandes 24 tffl.-M ituliedsbeitrag: einschlleBlich Zeitschrift nur II &Ht.

Z u sa m m e n f  a s su n g .
Nach einem Hinwcis auf die Vortcilc der Sichtung der 

Feinkohle werden die Anforderungen erórtcrt, denen die 
Sichtung technisch geniigen mufi, damit das beste Ergebnis 
erzielt wird. Da die Bewertung des Ergebnisses bisher 
noch nicht nach einem allgemein anerkannten gleichartigcn 
Verfahren erfolgt, wird eine neue Begutachtungsgrundlage 
vorgeschIagen, die es gestattet, mit den einfachsten Hilfs- 
mitteln eine bestehende Anlage zu iiberwachen, fu r eine 
Kohle den giinstigsten Siehter auszuwahlen oder mehrere 
Siehter, dic verschiedene Kohlen verarbeiten, hinreichend 
gut miteinander zu vergleichen.

Hat man es mit mehreren Sichtern zu tun, so kann aus 
ihrer Bauwcise abgeleitet werden, ob sie den hier fiir zu 
beachtenden Bedingungen entsprechen und somit von sich 
aus in der Lagc sind, die hóchsten Anforderungen zu 
erfiillen. Auf diesem analytisch-theoretischen Wege kann 
bereits das Ungeniigende im Sichterbau ausgeschaltet 
werden; dic diesbeziiglichen Grundlagcn sind in einem 
Sonderkapitel zusaminengestellt.

Fiir die verschiedenen Sichterbauarten wird weiterhin 
eine neue Klasseneinteilung vorgeschlagen, und die ein
zelnen Apparattypen werden an Hand der erwahnten 
Grundlagen im Sichterbau besprochen. Dabei wird auf den 
Pulssichter ais neuesten und weniger bekannten Siehter 
hingewiesen, dessen Erbauer die Anwendung der technisch 
wiehtigsten Bedingungen besonders ins Auge gefafit hat.

S c h r if t tu m .
R osin  und R a m m le r : Arbeitsweise und W irkungsgrad 

von Windsichtern, Gliickauf 65 (1929) S. 1205; Wind- 
siehter und ihre Untersuchung, Gliickauf 68 (1932)
S. 529.

P e lz e r :  Der Pulsatorwindsichter, Gliickauf 73 (1937)
S. 629.

G ó tte  : Neuerungen in der Steinkohlenaufbereitung, Gliick- 
auf 71 (1935) S. 553; 72 (1936) S. 893.

P ro c k a t und R a u te :  Korngrófienzusammensetzung und 
Gefiige von Windsichterstaub, Gliickauf 69 (1933)
S. 185.

H e b le y : Die Entstaubung der Kohle, Rew Ind. Miner.
40 (1934) II S. 102.

B e r r is f o r d  und A lle n  : The pneumatic dedusting of coal, 
Trans. Instn. Min. Engrs. 90 (1935) S. 138 u. 149. 

H o lm e s : The dedusting of coal. Collierv Gttard. 147 
(1933) S. 197.

A p p le y a rd :  Dedusting coal, Coal Age 38 (1933) S. 54. 
Luyken  und K ra e b e r :  Begriffe und Kennziffern zur 

Beurteilung von Absiebungs- und Sichttingsvorgangen, 
Gliickauf 69 (1933) S. 957.

Richtlinien fiir die Abnahme und Uberwaclumg von Stein- 
kohlenaufbereitungsanlagen. Essen 1939. Verein fur 
die bergbaulichen Interessen.

H A  U
E rd e , wobei er ausdrucklich betonte, dafi sein Vortrag 
das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit mit dem Chetniker 
Professor K uhn . Basel. sei. Der Yortragende entwickelte 
auf Grund genauer matheinatischer Berechnungen und des 
Chemisrnus der einzelnen Erdschichten, besonders des Erd- 
kernes. neue Gedanken iiber den inneren Aufbau der Erde, 
die geeignet sitid, unsere bisherigen Anschauunfren grund- 
lcgend zu andern und Aufklarung iiber manches bisher 
noch nicht gelóste Problem zu geben, wie z. B. die plótz- 
liche Anderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Erdbebenwellen in 2900 km Erdtiefc, die Temperatur des 
Erdkernes. die Ritttnann und Kuhn auf mindestens 10000° 
angeben. Die Arbeit der beiden Forscher wird wegen ihrer 
grofien Bedeutung im ersten Heft des nachsten Bandes 
der Geologischen Rundschau veróffentlicht.

Der mit grofier Soannung erwartete Vortrag von 
Professor B ack<und, Uosala, »Einbli-k in das geo'o«rische 
Geschehen des Prakam brium s-. fiel leider wegen Verhin- 
derung des Yortragcnden aus.
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Professor P r a t  j e , Kónigsberg, berichtete iiber 
D iin e n fo r s c h u n g e n , die er iii den letzten 1 Ys Jahren 
auf Norderney und Juist durchfiiliren konnte. Der durch 
seine Teilnahme an der Meteor-Expedition im Atlantik 
bekannte Forscher behandelte drei genetische Fragen iiber 
die Diinen, namlich 1. die Anordnung der Dunenwalle,
2. das Wachsen der Diinen, 3. die Entstehung der Diinen- 
verlangerungen. Der Vortrag war durch zalilreiche 
prachtvolle Farbenphotographicn unterstiitzt. Ein karto- 
grapliisches Bild der Insel Norderney vom Jahre 1738 
zeigte im Verglcich mit den heutigen Zustiinden das 
Wachsen der Nordseeinseln in der Richtung von Westen 
nach Osten. Der Verlust an der Westseite wird bei den 
Inseln durch einen Schutzwall verhindert.

Professor O e r th ,  Amsterdam, versuchte in seinem 
Vortrage, D ie F lo re n  d es  T e r t i a r s  v o n  S i id a m e r ik a  
und  d ie  a n g e b l ic h e  V e r la g e r u n g  d es  S iid p o ls  
w a h re n d  d ie s e r  P e r io d e ,  einen weiteren Beweis gegen- 
die Behauptungen Alfred Wegeners iiber Polverschiebungen 
zu liefern. Dieser liabe die Braunkohlenlager Siidchiles ais 
Jungtertiar angesehen und daraus seine Folgerungen ge- 
zogen, sie gehórten aber zum Alttertiar. Der Palao- 
botaniker Professor K ra u s e l ,  Frankfurt, betonte dem- 
gegeniiber, dafi die bisher vorliegenden palaontologischen 
Untersuchungen noch keine klare Altersbestimmung der 
sudehilenischen Braunkohle zulieifón.

F. B e rg e r ,  Freiburg, behandelte P ro b le m e  d es  o s t-  
d e u ts c h e n  B r a u n k o h ie n te r t i i i r s .  Das bisherige Bild 
iiber das Altersproblem der ostdeutschen Braunkohlen- 
bildungen sei aulierst widerspruchsvoll. Berger gelangte 
durch eingehende Vergleichsstudien zu einer einheit- 
licheren Auffassung.

Am zweiten Tage wurde die Sitzung mit einem Vortrag 
von M. R ic h te r ,  Clausthal, iiber die E n ts te h u n g  u n d  
d as  A lte r  d e r  O b e r h a r z e r  G a n g e  eróffnet.

Nach ihm spracli G. W a g n e r ,  Stuttgart, iiber die 
K a r s t la n d s c h a f t  d e s  G o t te s a c k e r g e b ie te s  (Tennen- 
gebirge). W ahrend in W urttemberg Fastebenen und 
Piedmontflachen nur in der Einbildung bestanden, seien 
sie in dem von ihm durchforschten Alpengebiet wirklich 
vorhanden. Es handle sich aber nicht um eine gróBere 
Zahl soleher Flachen, sondern wahrscheinlich nur um eine 
einzige, hóchstens im Altpliozan entstandene Flachę, die 
nachtraglich stark verbogen und durch tektonische Vor- 
gange zerstuckelt sei. An Hand von ausgezeichneten far- 
bigen Lichtbildern erórterte W agner die Verkarstungs- 
vorgiinge und die Forrnen der Karstoberflache, wie Lócher-, 
Rinnen-, Schichtkarren usw.

Der Bonner Geograph Professor C. T ro l l  erlauterti- 
in seinem Vortrage, D er B u f ie rs c h n e e  in d e n  H o ch - 
g e b i r g e n  d e r  E rd e ,  die Entstehungsbedingungeu dieser 
eigenartigen Naturerscheinungen auf Grund von eigenen 
Studien in den argentinischen Anden. Der Bufierschnee ist 
in seinem Vorkommen nicht nur auf Argentinien beschrankt, 
also kein »argentinisches Weltwunder«, sondern seine 
Bildung im tropischen und subtropischen Gebiete mit 
Winterschnee und entsprechender Lufttrockenheit zwischen 
40° nórdlicher und siidlicher Breite móglich. Hoher 
Sonnenstand und Lufttemperaturen unter Nuli Grad sind 
weiterhin erforderlich, der Wind spielt keine Rolle. Troll 
erwahnte Beobachtungen von Biifierschnee am Kiliman- 
dscharo 1901, in den Schweizer Alpen, in Bulgarien und 
sogar im Schwarzwaldgebiet.

Zum Schlufi der wissenschaftlichen Sitzung verbreitete 
sich T ilm a n n , Bonn, iiber Bau u n d  G l ie d e r u n g  d es  
s i id a p p e n h in is c h e n  F ly s c h t r o g e s  in der Gegend von 
Neapel, der durch eine Śchwelle von dem nordappenni- 
nischen Trog getrennt ist. Vorkommen \on  Schubgesteinen 
basischer Art machen Oberschiebungen in Ost-West- 
Richtung w'ahrscheinlich.

Die Tagung fand ihren AbschluB mit einer gemein- 
samen Sitzung der Senckenberg-Gesellschaft und der 
Geologischen Vereinigung, dic von dem Direktor des 
Senckenbergmuseums, Professor Dr. R. R ic h te r ,  Frank
furt, eróffnet wurde. Zur Kultur gehóre neben der Kunst 
die Wissenschaft, die auch dann wertvoll sei, wenn sie 
nicht ais angewandte Wissenschaft, sondern ais Selbst- 
zweclc betrieben werde. Nach den einleitendcn Worten 
hielt Professor Dr. C lo o s ,  Bonn, in sprachlicher Voll- 
endung und packender Form einen durch schematische 
Zeichnungen und yorziigliche farbige Lichtbilder wirksam 
erganzten Vortrag: S c h w iib is c h e  V u Ik a n N v an d e ru n g ,

U n te r s u c h u n g e n  iib e r  Bau u n d  T a t ig k e i t  von  A us- 
b r u c h s s c h lo te n .  Cloos kommt in der Auffassung iiber 
die Entstehung der Maare der Schwabischen Alb zu 
Ergebnissen, die der bisherigen Anschauung entgegen- 
gesetzt sind. Er geht nicht auf mittelbarem W ege von den 
zum Teil schon verwischten Oberflachenerscheinungen der 
Maare, sondern von den Stellen aus, an denen der W eg der 
vulkanischen Masse, also der Schlot, freigelegt ist. Dies 
ist nur an zwei Stellen der Erde der Fali, namlich an den 
durch Bergbau erschlossenen Diamantróhren Siidafrikas 
und an den Vulkanambryonen (Bezeichnung von Branca) 
der Schwabischen Alb, die zu dem siidlichen Teile der 
groBeu vulkanischen Provinz gehóren, in dereń Mittel- 
punkt etwa Frankfurt liegt. Betrachtet mail eine Kartc- 
dieses Gebiets mit den eingezeichneten Maaren, so hat 
man den Eindruck, dafi hier die Erdoberflache von etwa 
160 Vulkanschloten durchschossen sei. Die trockenen Maare 
der Schwabischen Alb sind alter ais die meist mit Wasser 
angefiillten Maare der EifcI. Die bisherige Auffassung, daB 
dic Schlote der Maare durch einen explosionsartigen 
Durchschufi entstanden, die Tuffmassen und mitgerissenen 
Gesteinsmassen der Erdkruste zum Teil ais Kraterrand 
aufgcschiittet und zum Teil wieder in den Schlot zuriick- 
gefallen seien und diesen yerstopft hatten, trifft nicht zu. 
Dann miifitc das grobe Materiał unten, das feinere oben 
im Schlot abgesetzt sein. Dies entspricht nicht den Beob
achtungen, die Cloos im yergangencn Herbst an den 
Schloten der Schwabischen Alb durchgefiihrt hat. Die Ver- 
haitnisse sind gerade umgekehrt. Die einzelnen ab- 
gerissenen Gesteinsbrocken der Weifijuraschichten lagem 
in den Tuffmassen des Schlotes in derselben Schichten- 
folge und fast noch in demselben Niveau wie im anstehen- 
den Schlotrande. Die Tuffe sind feinkórnig und auf schon 
vorher vorhandenen Spalten empor- und zum Teil in die 
Schichten des WeiBjuras eingedrungen. Gleiche Ver- 
hiiltnisse liegen bei den Diamantróhren Siidafrikas vor, 
wie Cloos an von ihm an Ort und Stelle gemachten Auf- 
nahmen nachwies. W ahrend R i t tm a n n , Basel, die Maare 
friiher einmal ais ein Endzustand eines vulkanischen Aus- 
bruchs ansah, sieht Cloos sie mit Branca ais Anfangs- 
stadium an.

Dr. L ó s c h e r ,  Essen.

Z u sch r if t  an  die S ch r if t le i tung .
(Ohne Vcrantwortlichkeit der Schriftleitung:.)

In dem Aufsatz »Erfahrungen mit der Anwendung von 
Betonformsteinen beim Ausbau von Fullórtern'« hat Berg- 
assessor B ra u n e  mciii Schacht-, Tunnel- und Strecken- 
ausbauverfahren2 mit Kei.kranz-Betonsteinen2, die im 
Hartebadvcrfahren2 hergestellt werden, beschrieben. 
Beim Verglcich des Herzbruch-Ausbaues mit dem Ziegel- 
gewólbeausbau und mit Betongewólbeausbau anderer Art 
wird ausgefuhrt, daB der Herzbruch-Ausbau dem gewóhn- 
lichen Betonausbau an Standfestigkeit viermal iiberlegen 
sei. Am Schlufi des Aufsatzes wird alsdann der Herzbruch- 
Ausbau zu dem Eisenausbau in Beziehung gebracht und 
bemerkt, dafi sein gegeniiber diesem 2—3fach hóherer Preis 
der Anwendung des Herzbruch-Ausbaues hinderlich sei.

Dazu ist festzustellen:
Die Festigkeit des Herzbruchschen Ausbaues ist, wic 

in dem Aufsatz richtig ausgefuhrt wird, nicht nur durch das 
Hartebadverfahren3 gegeniiber anderen Betonausbauten 
verdoppelt, sondern er ist auch der einzige Ausbau, der 
unter Manteldruck steht, wodurch nach den Feststellungen 
von Dipl.-Ing. O. M u l le r 3 die Druckfestigkeit gegeniiber 
den normalen Formsteinausbauten um das 5- bzw. lOfache 
weiter erhóht wird. Diese vielfach iiberlegene Festigkeit 
besteht natiirlich auch dem Eisenausbau gegeniiber, und 
man kann preislich Vergleiche mit dem Eisenausbau nur 
unter Berucksichtigung der Standfestigkeiten beider Aus- 
bauarten anstellen.

Ais ein Beispiel sei hier angefuhrt, dafi meine Firma 
einen arg zerdriickten Hauptfórderschacht, durch den 
taglich 5000 t  Kohlen gefórdert werden, mit Herzbruch- 
schem Ausbau neu ausbaut, der dabei preislich nicht un- 
erheblich giinstiger liegt ais jeder andere, auch der Eisen
ausbau, trotz vielfacher Uberlegenheit der Standfestigkeit.

1 Gliickauf 77 (1941) S. 29.
3 Im In- und Auslande durch  Patente geschlitzt.
3 U ntersuchungen an K arbonęesteinen zur KiSrung von Oebirgs- 

druckfragen, O luclauf 66 (1930) S. 1611.
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Ferner vermiBt man in dem Aufsatz die SchluB- 
folgerung, daB der Herzbruch-Ausbau durch seine Uber- 
legenheii gegenuber anderen Ausbauarten eben in Fallen 
h a i t ,  wo zanireiche andere Ausbauarten versagt haben und 
durch Herzbruch-Ausbau ersetzt werden muBien, ein

Umstand, der sich fiir die Dauer preislich in ganz groBem 
MaBe fiir die grófiere, t a t s a c h l ic h e  Wirtscnafnichkeit 
des Herzbruch-Aiisbaues auswirkt.

Hugo H e r z b ru c h ,  
BergwerKsunternehmer, Essen.

W I R T S C H A F T L 1 C H E S
Kohle, Eisenerze und Ó l in China.
Von Dr. Paul R u p re c h t,  Dresden.

Die Rolle, die China in der Weltpolitik der Nach- 
kriegszeit spielt, ist zum groBen Teil durch seinen Reich- 
tum an Rohstoffen bedingt. Japans Mangel daran ist 
namlich der wichtigste Orund dafiir, daB es immer wieder 
chinesische Oebiete in Besitz nimmt. Im besonderen legt es 
dabei auf die Rohstoffe Wert, die zum Aufbau einer neu- 
zeitlichen Industrie und namentlich in einem Kriege laufend 
in so groBen Mengen gebraucht werden, daB kein Staat 
bei dereń Bezug vom Auslande abhangig sein móchte. Das 
gilt hauptsachlich fur Steinkohlen, Eisenerze und Ól. Davon 
ist wieder die erstgenannte besonders wichtig, weil sie nicht 
nur fiir die Erzeugung von Eisen und Stahl unentbehrlich ist, 
sondern mit ihr auch ein etwaiger Mangel an 01 aus- 
geglichen werden kann.

Den Angaben iiber diese Bodenschiitze Chinas sei 
/uniichst vorausgeschickt, daB sie mit Vorbehalt aufzu
nehmen sind, weil sein Gebiet nur zu etwa einem Viertel 
geologisch erforscht ist. Es ist also jederzeit móglich, daB 
die heutigen Schatzungen seiner bcrgbaulichen Vorrate 
Erweiterungen erfahren. Damit ist trotz seiner Ausdehnung 
und seiner alle geologischen Untersuchungen erschweren- 
den ungiinstigen Verkehrsverhaltnisse um so mehr zu 
rechnen, ais man in den letzten Jahren das Verfahren zur 
Feststellung von Bodenschiitzen mit Hilfe von Flieger- 
photographien auBerordentlich vervollkommnet und damit 
uberraschende Erfolge erzielt hat. So sind auf diesem 
Wege Erzvorkoinmen verschiedener Art in Kanada, Austra- 
lien, Siidamerika und Ostafrika sowie 01vorkommen in 
Texas, Kalitornien und Australien entdeckt wrorden. In 
Neu-Guinea werden sogar die zur Ausbeutung einer mit 
Fliegerbildern entdeckten Goldgrube erforderliehen Ar
beiter und Maschinen mit Flugzeugen an Ort und Stelle 
befórdert. Daraus geht hervor, daB sich die geologische 
Erforschung Chinas heute wesentlich schneller durchtiihren 
łaBt ais fruher und daB sie sehr bald Uberraschungen 
bringen kann.

Nach den Schatzungen des Chinese Government Geo- 
logical Survey von 1935 betragen die S te in k o h le n -  
v o r ra te  Chinas rd. 250 Milliarden t. Andere Schatzungen 
gehen bis zu 2i/2 Billionen t. Wenn diese Annahme sich 
bestatigen sollte, dann ware China das reichste Kohlenland 
der Erde; denn die Vereinigten Staaten, die hier an der 
ersten Stelle stehen, verfiigen nach Schatzungen ihres geo
logischen Uberwachungsdienstes iiber knapp 2 Billionen t. 
Es ist allerdings móglich, daB Sibirien sich dereinst noch 
kohlenreicher ais diese beiden Lander erweisen wird.

Die Kohienvorkommen Chinas liegen hauptsachlich in 
den Provinzen Schansi, Schensi, Honan und Szetschwan. 
Auch in den Provinzen Yiinnan und Fukien finden sich 
Kohlenvorrate, von denen ein Chinese gesagt hat: »Es fallt 
schwer, in Yiinnan irgcndwo 50 Meilen zu gehen, ohne
ausstreichende Kohle zu s e h e n .............und in Fukien ist
sie so reichlich vorhanden, daB selbst die armsten Leute 
ihre Feuer Tag und Nacht durchbrennen lassen. weil sie 
das Feuermachen teurer finden.® Nach einer im Jahre 1935 
vom ; Telegraaf« in Amsterdam gebrachten Meldung soli 
ein in seinen AusmaBen noch nicht bekanntes Kohlen- 
becken, das zu den gróBten der Erde zahlt, in der Provinz 
Tschahar festgestellt sein. Es erstreckt sich iiber Suyan 
und Schansi siidlich der groBen Mauer, gehórt also zur 
inneren Mongolei, die sowohl RuBland ais auch Japan in 
ihren Besitz bringen móchten.

Auf die genannten Provinzen entfallt der bei weitem 
gróBte Teil aller vorlaufig bekannten Kohlen- und Eisen- 
erzlager Chinas, dessen Wiederaufbau daher in Frage 
gestellt ist, wenn diese Gebiete seiner Verfugungsgewalt 
entzogen werden. DaB Japan sie sich einverleiben móchte, 
ist verstandlich. Abgesehen von seinem Mangel an Kohlen 
uberhaupt sowie an Eiscnerzen, wird dieser^Wunsch auch 
von der Tatsache bestimmt, daB die chinesische Kohle 
sich gut verkoken und in Hochófen verwenden laBt. Vor

allen Dingen gilt dies von der Kohle in Schansi, die von 
hervorragcnder Giite ist und sich namentlich fiir die Be- 
heizung von Kraftmaschinen, Lokomotiven und Schiffs- 
kesseln eignet. Wahrend mit anderer Kohle behcizte Kessel 
etwa jeden Monat gereinigt werden miissen, ist dies bei 
der Schansikohle nur alle sechs Monatc nótig. DaB sie 
trotzdem im Handel noch keine grolie Rolle spielt, ist 
darauf zuriickzufiihren, daB ihre Befórderung infolge 
fehlender Verkehrsmittel schwierig und teuer ist. Durch 
diesen in ganz China bestehenden A\angel wird auch sonst 
die Entwicklung des chinesischen Kohlcnbergbaues auBer
ordentlich beeintrachtigt. Wie unentwickelt er noch ist, 
ersieht man daraus, dali in der dortigen Industrie nach 
deutscher Wahrung schatzungswcise 4,4 Milliarden St.1l, 
von denen 1,1 Milliarde JtJl auf dic Eisenbahnen ent- 
fallcn, angelegt sind, wahrend es im Kohlenbergbau nur 
260 Mili. yf.tt sein solicn. Allerdings ist dabei zu beriick- 
sichtigen, dafi die chinesische Kohle vielfach dicht unter 
der hrdoberflache liegt und daher mit den einfachsten 
Mitteln abgebaut werden kann und dafi bei den niedrigen 
Lóhnen die Handarbeit sich haufig billiger ais die 
Maschinenarbeit stellt.

Im Gegensatz zu den Vorraten Chinas an Kohle sind 
seine E is e n e rz v o rk o m m e n  gering, jedenfalls nicht so 
grofi, daB auf ihnen eine sich im SchrittmaB der japani- 
schen entwickelnde Industrie fiir die Dauer aufgebaut 
werden kónnte. Professor E. F. G ay  von der amerikani- 
schen Harvard-Universitat, der China auf seine Erz- 
vorkommen untersucht hat, bemerkt in seinem Reisebericht 
dariiber, dafi sich kein neuzeitliches Land auf diesem 
Gebiete selbst genug sein kónnte, am wenigsten jedoch 
die Lander des fernen Ostens, sobald sie die Stufen mo- 
derner Industrialisierung erreichen. Diese miiBten in dereni 
Zuge immer abhangiger von Gebieten werden, die tech
nisch fortgeschrittener sind und iiber einen gróBeren Reich- 
tum an Mineralvorraten verfiigen. Die Erzvorkommen 
Chinas werden heute auf 950 Mili. t geschatzt. Hierzu ist 
iedoch zu sagen, daB diese Angabe genau wie bei der 
Kohle mit dem Vorbehalt gilt, daB das Land geologisch 
erst zum kleinsten Teile erforscht ist. So sollen z. B. in 
der Provinz Tschahar mit dem bereits erwahnten neuen 
Kohlenvorkommen groBe Erzlager nachgewiesen worden 
sein. Dasselbe gilt fiir Ankin in der Provinz Fukien. 
Nach den Angaben der dortigen Regierung soli dieses 
Lager 40 Mili. t Erze mit einem Eisengehalt von 1)0o/o
enthalten. Ferner sind bei Kalgan und in der Provinz
Schansi, im besonderen bei Tayanfu und bei Liuhahu be-
deutende Erzlager rorhanden. Wenn also auch die Móg
lichkeit besteht, daB die oben angegebene Schatzung der 
chinesischen Erzvorrate jederzeit eine Berichtigung erfiihrt, 
so muB sie docli vorlaufig ais richtig angesehen werden. 
So erheblich nun ein Eisenerzbesitz von 950 Mili. t auch 
erscheinen mag, so gering ist er docli fiir ein so menschen- 
reiches Gebiet wic das chinesische. W ahrend namlich hier 
auf den Kopf nur 2 t Eisenerz entfallen, sind es in Amerika 
670 t, das im ubrigen bei seinem jetzigcn Verbrauch die 
heute bekannten Erzlager Chinas in neun Jahren er-
schópfen wurde.

Ebenso ungeklart wie Chinas Versorgung mit Kohle 
und Eisenerzen ist dic mit Ól. Obwohl sich seine Óllager 
auf 3,7 Milliarden FaB oder 7 o/o der W eltvorrate belaufen 
sollen, muB es doch, weil die Vorkominen nur mangel- 
haft erschlossen sind, den grófiten Teil seines etwa 
1 Mili. t betragenden Olbedarfes aus dem Auslande 
beziehen. Rciche OIvorkoinmen sind in den Provinzen 
Schensi, Kansu, Sinkiang und Szechuan vorhanden, von 
denen die letzten bereits seit Jahrhundertcn bekannt sind, 
jedoch noch immer nicht nach neuzeitlichcn Verfahreii 
ausgebeutet werden. W eitere Lager sind in den Provinzen 
Johol, Liaoning, Nordschansi, Sud-Hunan, Kweichow, 
Kwangsi und Kwantung festgestellt worden. DaB China 
in allen diesen Vorkommen iiber einen riesigen Gesamt- 
vorrat an Ol verfiigen muB, geht aus dem Bericht einer
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amerikanischcn geologischen Kommission hervor, die im 
Jahre 1934 seine Petroleumfelder, im besonderen dic von 
Schcnsi, untersucht und dabei festgcstellt hat, daB allein 
dic Quellen von Jenshang in der Lage sind, fiir drei Jahre 
den Olbedarf der gesamten Menschheit zu deckcn. Nach 
ihrer Ansicht ist China das ólreichste Land der Erde, von 
dcm deshalb nach Erschlicfiung seiner Vorratc eine vóllige 
Umwalzung des Ólmarktes zu erwarten ist. Die Nanking- 
Rcgierung hat jedenfalls bereits im Jahre 1934 einen Vier- 
jahrcsplan zur Erśehtiefiung der chinesischen Ollagcr aus- 
gearbcitet und fiir dessen Durchfiihrung ll i /s  Mili. Dollars 
vorgesehen, wofur nicht nur 400 bis 500Bohrturme errichtet, 
sondern auch die zur Verwertung des gewonnenen Óles 
erforderlichcn Verl<ehrsmittel und -wege geschaffen 
werden sollten. Es ist also moglich, daB sich China nach

Beendigung des Krieges mit Japan in die groBen Óllander 
der Erde einrcihen wird.

Da nun aber anderseits die óherso rgung  die Achilles- 
ferse in der militarischen Riistung Japans darstellt, so ist 
es begreiflich, dafi seine Chinapolitik davon stark beein- 
flufit wird. Jedenfalls mufi jeder, der sich ein richtiges 
Urteil iiber die Ereignisse im fernen Osten bilden will, 
beriicksichtigen, daB China sich wertvoller Bodenschatze 
erfreut, deren Ausbeutung nicht nur fiir seine Nachbarn, 
sondern auch fiir manche Grofimachtc des Westens von 
Bedeutung ist. Unter allen Umstanden gilt dies fiir Chinas 
Olbesitz, denn selbst die óllander unter den Grofimachten 
verfiigen mit Ausnahme der Vereinigten Staaten nicht iiber 
so groBe Vorrate, dafi sie im Kriegsfalle ihren Olbedarf 
ausschliefilich aus cigenem Besitz zu decken vermógen.

P A  T  E  N  T  B  E  R  I C h T

Die Maschine hat an dem endlosen Zugmittel a mit 
ubereinanderliegenden Trummen befestigte Mitnehmcr b, 
die das Versatzgut in einem unterhalb eines Kanals fur 
die Mitnehmcr des unteren Trumins liegenden Trog c be- 
fórdern, aus dcm das Gut durch einen quer zur Fórder- 
richtung der Mitnehmcr gerichteten Druckluftstrom zur 
Vcrsatzstelle geblasen wird. Das Gut wird den Mit- 
nehmern b im oberen Trumm mit Hilfe des Trichters d 
zugefiihrt, der einen Abstand von den beiden Umkehr- 
stellen des Zugmittels a iiat. Vor der in der Fórderrichtung 
vornliegenden Umkehrstelle ist ein die obere Gleitbahn 
der Mitnehmer mit der unteren Gleitbahn verbindender 
Durchtrittskanal c fur das Versatzgut vorgesehen. Die 
Mitnehmcr bestehen aus mit Flacheisen von geringer Hohe 
armierten Platten /  aus Gummi o. dgl., und der Kanał

1 1 u den Patentanmekluugen, die am Schlutt mit dem Zusat/ 
Osterreicha und a Protektorat Bóhtiien und Mahren* versehcn sind, ist dic 

Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. 
das Protektorat Bóhmen und Mahren ersU^cken soli.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgcmacht im Patentblatt vom 13. Februar 1941.

5c. 1497674. Fritz Grunder, Essen-Rellinghausen. Wanderpfeiler, be
sonders fiir den Bruchbau. 4.2.39.

lOb. 1497 640. Paul Karl Steinbock. Crimmitschau. Zundstcrn-Feuer- 
nnzunder. 9.9.40.

81 e. 1497 645. Ernst Petrich, Plauen (V.). Transportvorrichtung mit 
M otorantrieb fur Sand, aufgclockerte Erde, kleine Wurfclkohlen u. dgl.
11.10.40.

81 e. 1497C92. Dr. Hans Joachim von Hippel, Lunen. Kratzband-
Stempclschutz. 2.11.40.

81 e. 1497694. Dr. Hans Joachim von Hippel, Lunen. Spannbares
Kupplungselement fur Fórderrinncn. 2.11.40.

Patent-Anm cldungen1,
die vom 13. Februar 1941 an drei Monate lang in dci Auslcgehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
10a, 4/01. D. S0774. Erfindcr: W alter Kopmann, Berlin-Halensee. 

Anmelder: Didier-Wcrke AG., Berlin-Wilmcrsdorf. Rcgenerativ beheizter 
Kammcrofen fiir die Erzeugung von Koks und Gas. 5.7.39.

lOa, 16/01. O. 24 389. Erfindcr: Ebcrhard GraChoff, Bochum. An- 
meldcr: Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Einrichtung zum Fort- 
schaffcn des Kokses an waagcrcchten Kammerófen. 4.12.39 Protektorat 
Bohmcn und Mahren.

35a, 9/08. K. 156920. Erfindcr, zugleich Anmelder: Dipl.-Ing. W alter 
Kuborn, Dusseldorf. Seilcinband. 2.3.40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

35b, 1/23. M. 145767. Erfindcr: Max Kophamcl, Nurnberg, und Josef 
Bauriedl, Braunschwcig. Anmelder: Maschincnfabrik Augsburg-Nurnbcrg 
AG., Nurnberg. Schienenzange fur Verladebruckcn o. dgl. 3.8.39. Protek
torat Bóhmen und Mahren.

81 e, 143. K. 148033. Erfindcr: Dipl.-Ing. August Klónnc jr., Dort
mund. Anmelder: Firma Aug. Klónnc, Dortmund. Tank. 2.10.37. Ostcircich.

Deutsche Patente.
(Von dcm Tage, an dem die Erteilung cines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, liiuft dic fiinfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5 c (9o0) . 701893, vom 20 .5 .38 . Erteilung bekannt

gemacht am 24.12.40. E is e n w e rk  W a n h e im  GmbH. 
in D u is b u rg -W a n h e im . Gclenkige Segmentbewehrung 
fiir den Grubenausbau. E rfindcr: Wilhelm Hermann Koh- 
litz in Duisburg-Hamborn.

Zwei ais Gelenkwalzen ausgebildete eisenie Kupp- 
lungsscheiben a greifen in zusammcngeschraubtem Zu- 
stande mit einem U-fórmig ausgebildetcn Rand so iiber 
einen der Rundung der Walze angepafiten Kopf b der 
Segmentbewehrungen c, dafi diese nicht aus den Scheiben u 
gezogen werden kónnen. Die Kupplungsscheiben a kónnen 
ais mit einem U-fórmig umgebogenen Rand versehenen 
Hohlkórper ausgebildet sein, deren Bodenflachen durch 
Schraubcn oder Bolzen d  miteinander verbundcn werden. 
Die Enden der Segmentbewehrungen c kónnen dabei ra- 
dial auf dem iiuBeren Schenkel des U-fórmigen Randes 
der Kupplungsscheiben a aufliegen: Die Kupplungs-
scheibcn a kónnen seitlich mit achsrechten, zur Aufnalunc 
der eisernen oder hólzernen Spreizen (Laufer) des Aus- 
baues dienenden Vertiefungen versehen werden.

tOb (602). 701823, vom 23 .2 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 24. 12. 40. D e u ts c h e  E rd ó l-A G . in B e r l in -  
S c h ó n e b e rg . Die Verwendung wd/iriger bitumindser 
Emulsionen nach Pat. 700980. Żus. z. Pat. 700 980. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 21. 2. 37. Erfindcr: 
Dr. phil. Friedrich Schick in Berlin-Dahlem und Dr. phil 
Hans Grofi in Berlin-Steglitz.

Die durch das Hauptpatent geschiitzten Emulsionen 
werden dadurch zum Uberziehen von Braunkohlenbriketts 
gecignet gemacht, dafi man sie auf 80 bis 90'°/o W asser 
verdiinnt und aus ihnen gróBere Teilchen, im besonderen 
solche von mehr ais 5 j.i abtrcnnt. Dic Briketts werden in 
die Emulsionen getaucht oder damit bespritzt, wobei 
W asserdampf yerwendet werden kann. Die mit den Emul
sionen hergestellten Oberziige sind wasserfest und klcben 
nicht.

5d (1510). 701654, vom 19.8.39. Erteilung bekannt
gemacht am 19.12.40. M a s c h in c n f a b r ik  und E ise n -  
g ie B c re i A. B eien  in H ern e . lilasvcrsalzmaschine. Er- 
finder: Alfred Heidcmann in Herne. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.
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fiir die Mitnehmer des unteren Trumras ist mit einer Aus- 
kleidung aus einem verschleiBfcsten W erkstoff (Schmelż- 
basalt, Porzellan o. dgl.) versehen. In dem Durchtritts- 
kanal e sowie an dem Trog c kónnen mechanische Reini- 
gungsvorrielitungen und (oder) Wasserbrausen (Luft- 
diisen) vorgesehen werden, und dic Mitnehmer b kónnen 
am inneren Ende mit den Brechleisten g  versehen sein.

10b (1). 701 S02, vom 26. (i. 34. Erteilung bekannt
gemacht am 24.12.40. A n h a lt is c h c  K o h le n w e rk e  in 
B e rlin . Verjahren zur Verbesserung der Wasserbestdndig- 
keit von Braunhohlenbriketłs. Erfinder: Dr. Kurt Bube in 
Halle (Saale).

Brikettfaliige, auf den ubliciien Wassergehalt ge- 
trocknete Braunkohle wird, bevor sie zu Briketts gepreBt 
wird, einer Druckerhitzung mit Wasserdampf auf hóchstens 
etwa 200° C unterworfen. Dadurch erzielt man, daB die 
Kohle im wesentlichen ihrcn Wassergehalt bis auf den 
geringen Unterschied behalt, der sich aus dem Untcrschied 
der Temperatur der Kohle beim Einfullen in das Oefiifi 
und beim Austragen aus dem OefaB ergibt, in dem die 
Druckerhitzung mit Wasserdampf erfolgt.

35a (10). 701782, vom 16. 12,37. Erteilung bekannt
gemacht am 24.12.40. O u te h o f f n u n g s h u t te  O b e r 
h au sen  AG. in O b e rh a u se n  (Rhld.). Schaćhtfdrderung 
fur grofie Teufen. Erfinder: Gerhard Hagenbeck in Ober- 
hausen-Sterkradc. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Ósterreich.

Die Treibseile der Fórdermascltine sind iiber eine vbn 
dieser standig angetriebene Treibscheibe oder Fórder- 
trommel gefiihrt, und die Tragseile der Fórdermaschine
1 auf en iiber mit dieser durch Kupplungsmittel luippelbare 
Scheiben oder Trommeln. Die Scheiben oder Trommeln 
fiir die Tragseile werden beim Anfahren, beim Be- 
schleunigen und beim Verzógern der Fórderung mit der 
Maschinenwelle gekuppelt oder von dieser entkuppelt. Von

den Tragseilen kónnen nur einige iiber die mit der Maschine 
kuppelbaren Scheiben oder Trommeln gefiihrt sein. Infolge 
der Anordnung der Treib- und Tragseile w'erden die 
Treibseile, die nur einen Teil der sich aus dem Gewicht 
des Fórdergestelles oder FórdergefaBes, der sonstigen fur 
die Fórderung notw^endigen Teile und der Nutzlast zti- 
sammensetzenden Gesamt- oder Betriebslast iibernehmen, 
beim Anfahren oder Bremsen, also in der Beschleunigung 
oder Verzógerung der Bewegung, von den Tragseilen 
unterstiitzt.

81e (57). 701931, vom 10. 11.38. Erteilung bekannt
gemacht am 24. 12. 40. W a lte r  H a rd ie c k  in D o rtm u n d . 
Schutłelrulsche, deren Schiisse durch etwa uber die gesamte 
Rutschenldnge reichende Spąnnmittel zu einem Ganzen 
verspannt werden. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bohmen und Mahren.

Die die Schiisse a der Rutsche verspannenden Mittel h 
(Seile o. dgl.) sind in einem geringen Abstand von sich 
uber dic ganze Lange der Rutschenschiisse erstrcckenden. 
sich an den StoBstellen gegeneinander abstiitzenden rohr- 
ahnlichen Langsversteifungen c der Schiisse angeordnet 
und liegen in an den Versteifungen oder an den Schiissen 
befestigten offenen Fuhrungen d  (Osen, Haken, Schlaufen
o. dgl.).

B U C H E R S C H A U
Moritz Bóker. Ein bergisclicr Wirtschaftsfiihrer. Nach 

Tagebiichern, Briefen, Reden und Aufsatzen. Von 
Will R inne. (Roemryke Berge, Streifziige durch das 
bergischc Wirtschaftsleben, Bd. 2.) 198 S. mit Abb. 
und Bildnissen. Berlin 1940, Verlag fiir Sozialpolitik, 
Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt. Preis geb. 
6,40 3UL.
Dieses ais zweiter Band der Schriftcnreihe »Roemrvke 

Berge, Streifziige durch das bergische Wirtschaftsleben« 
erschienene Buch ist mit viel Liebe und grofiein Sach- 
verstandnis geschrieben. Es bietet nicht nur einen Lebens- 
abriB des bekanriten Wirtschaftsfiihrers Geheimen Kom- 
merzienrates Dr.-Ing. Moritz Bóker zu Remscheid, dem mit 
Recht die Bezeichnung »Kóniglicher Kaufmann« beigelegt 
wird, nicht nur die Geschichte seiner Familie und Sippe, 
sondern es enthalt auch eine Darstellung des Werdeganges 
der bergischen Stahlindustrie und einschneidender Er- 
eignisse aus dem Remscheidcr Wirtschaftsleben und dem 
bergischen Schaffensraume. Denn Moritz Bóker war in dem 
Bestreben, nur Mustergiiltiges zu leisten, auf den ver- 
schiedensten Gebieten beispielhaft und tonangebend fiir 
die Industrie und das Ergehen seiner Heimat. Immer war 
er Vorkampfer fiir sie, mochte es sich um die Einfiihrung 
neuer technischer Verfahren fiir die Stahl- und Werkzeug- 
herstellung, um wirtschafts- und verkehrspolitische Fragen, 
um Uberbriickung von Gegensiitzen und die auf Zusammen- 
schluB gerichtetcn Bestrebungen, um die Uberwindung des 
auslandischen Wettbewerbes, um soziale Fiirsorge oder 
um das Gemeinwohl seiner Vaterstadt und des bergischen 
Landes handeln. Einen eigenartigen Reiz yerleiht dem 
Werke der wórtliche Abdruck von Ausziigen aus Bókers 
Tagebiichern, Briefen, Reden und Aufsatzen, die dem Ver- 
fasser uneingeschriinkt zur Verfiigung standen. Aus ihnen 
hauptsachlich geht hervor, wie Bóker, diese tatkriiftige 
Fiihrerpersónlichkeit von unverwustlichem Schaffensdrang, 
dem es beschieden war, ein Unternehmen von órtlicher 
Bedeutung in ein Werk von Weltruf zu wandeln, sich stets 
mit ganzem Kónnen, mit seinen auf vielen Reisen im In- 
und Auslande gesammelten reichen Erfahrungen, mit 
treffendem Urteil und mit wrarmem Herzen, das ihm bei 
seinen Arbeitern den Namen »Vater Bóker' eingetragen,

eingesetzt hat zum Besten seiner Mitmenschen, seiner 
heimatlichen Wirtschaft und seines deutschen Vaterlandes. 
Die Beigabe einer groBen Zahl von Zeichnungen, Familien- 
bildern und Abbildungen der Wohn- und Wirkungsstatten 
Bókers und der Seinen, von Karten, Planen und Hand- 
schriften tragt zu der hohen Bewertung bei, die dem Buche 
zukommt. Den Berginann und den Eisenhuttenmann 
werden die Ausfiihrungen iiber Moritz Bókers Erleben ais 
Besucher der Berliner Bergakademie und ais einer der Neu- 
begriinder des Vereins Deutscher Eisenhiittcnleute im 
Jahre 1881 besonders anheimeln. S e rio .

Photogrammetrie. Von Dipl.-lng. Kurt Ru be , Jena. (Hand-
buch fiir das Vermessungswesen, Bd. 4.) 111 S. mit
83 Abb. Berlin 1940, Otto Elsner, Verlagsgesellschaft.
Preis in Pappbd. 3,60 MC.
Von dem in fiinf Banden aufgeteilten Handbuch fiir das 

Vermessungswesen, das Studienrat Dipl.-lng. W. P ie ts c h -  
m ann von der Staatsbauschule Breslau herauszugeben be- 
absichtigt, ist ais erster der Band 4: Photogrammetrie von 
Dipl.-lng. K. R ube  erschienen. Das neue Handbuch soli dem 
Vermessungstechniker der Praxis ais Nachschlagewerk 
dienen und ferner die kiinftige Gruiidlage abgeben fiir den 
Unterricht an den Staatsbauschulen und an den Hóheren 
Heeresfachschulen fiir das Vermessungswesen, also an den 
schulischen Einrichtungen, die zur Heranbildung der 
mit Recht immer gróBere Bedeutung gewinnenden 
Mittelschultechniker bestimmt sind. Der Verfasser der 
»Photogrammetrie« hat diese Zielbestimmung seiner Schrifl 
nirgends aus dem Augc verloren. Der Stoff ist bei aus- 
gezeichneter Anordnung in einer einfachen, stets leicht- 
faBlichen Weise behandelt und durch zahlreiche vorziig- 
liche Erlauterungsfiguren wirkungsvoll erganzt. Das Buch 
wird eine sehr gute Unterrichtsleistung ermóglicheii, und 
zwar nicht nur fiir die Vermessungstechniker an den ge- 
nannten Lehranstalten, fiir die es zunachst nur gedacht war, 
sondern auch bei der Ausbildung der Vermessungssteiger 
an den Bergschulen. Man wird auch im Markscheidewesen 
an einer starkeren Beachtung der Photogrammetrie nicht 
vorbeikommen. Wenn auch manche vorzeitigc Hoffnung 
auf den Einsatz der Photogrammetrie im Markscheide-
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weseli, beispielsweise bei der Nachfiihruug von Tagebau- 
rissen, nicht in Erfiillung gehen koniite, so besagt das 
nichts, denn dic Bildmessungen sind lieute so weit fort- 
entwickelt, dafi sie in Zukunft mit weit besserer Aussicht 
auf befriedigende Erfolgę in den in Betracht kominenden 
Fiillen im bergbaulichen Vermessungswesen Verwendung 
finden konnen. Der Beflissene des A^arkscheidefachs hat 
bereits seit langerer Zeit die Móglichkeit, sich im Verlauf 
des Studiums einer photogrammetrisclien Schulung zu 
unterzichen. Diese Ausbildungsnióglichkeit wird bis zu 
einem gewissen Orade auf die Vermessungssteiger an den 
Bergsehulen ausgedehnt werden miissen, und zwar nicht 
nur mit Riicksicht auf die Entwicklung im Inland, sondern 
vor allem auch im Hinblick auf die bevorstehcnden 
kolonialen Vermessuegsarbeiten, bei denen eine verstarkte 
Anwendung der Bildmessung, vor aliem der Luftbild- 
messung, mit zwingender Notwendigkeit im Vordergrund 
stehen wird. Zur Bereitstellung zustaridiger Fachkrafte wird 
man nicht nur den Vermessuiigsiiigcnieur und -techniker, 
sondern im kolonialen Bergbau auch den Markscheider und 
Yermcssungssteiger heranziehen miissen. Bei dereń Aus-

bildung an den Bcrgschuleii wird aber das Buch von Rube 
unentbehrlich sein.

Professor Dr. H. M u lle r ,  Freiberg (Sa.).

Zur Besprechung eingegangene Biicher. 
B o r r m a n n  W erner: Der Teer, seine Gewinnung und Ver- 

arbeitung. Ein Fach- und Nachschlagewerk fiir Che- 
miker, Chemiewerker und Ingenieure, umfassend De- 
stillation, Gewinnung der Nebenprodukte, Synthese- 
verfahren, Norm-Uiitersuchungen und zahlreiche Hilfs- 
tabellen fiir den Betrieb. 134 S. mit 56 Abb. Lcipzig, 
Bernh. Friedr. Voigt. Preis inPappbd. \2JiJl,geb. 14JiM. 

H o f f ,  Hubert: Hiittenbau Demag. Dargestellt an aus-
gefiihrten Anlagen. 480 S. mit Abb. Duisburg, Selbst- 
verlag der Demag AG.

J a n d e r ,  Gerhart, und Karl Friedrich J a h r :  MaBanalyse. 
Theorie und Praxis der klassischen und der elektro- 
chemischen Titrierverfahren. 2 Bde. 2., verb. Aufl. 
(Sammlung Góschen, Bd. 221 und 1002.) Bd. 1: 140 S. 
mit 18 Abb. Bd. 2: 139 S. mit 24 Abb. Berlin, W alter 
de Gruyter & Co. Preis jedes Bds. geb. 1,62 3t.H.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’
(E ine  E rklarung  der AbkUrzungen is t  in N r . l  a u t den Seiten  25—27 verd llen tlich t.  * bedeutet T e i t -  oder Ta/elabb ildungen .)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Braunkohle. Gotlian, W .: A l t e r e  u n d  j i i n g e r e

B r a u n k o h l e .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 4 S. 37/40. Er- 
órterung des‘bemerkens\verten Umstandes, dafi die altere 
Braunkohle Deutschlands unter tropischem Klima ent- 
standen ist und sich unter diesem Klima auf weiten Gebieten 
unseres Landes bedeutende Humuslager aufgehiiuft haben, 
sowie der Frage nach der Ursache des hóheren und anders- 
artigen Bitumengehalts dieser Kohlen gegeniiber den 
jungeren, rneist untermiozanen Bratinkohlen. Die tropischen 
Braunkolilenlager des alteren Tertiars in Deutschland. Die 
Herkunft des Bitumcnreichtums der alteren Braunkohle. 
Schrifttum.

Erz. Brockamp, Bernhard: D e r  N ach w e i s v o n  
m i n e t t e a r t i g  en  E r z e n  i m ' ' K o r a  1 l e n o o l i t h  von  
B r a u n s c h w e i g .  Z. prakt. Geol. 49 (1941) Nr. 1 S. 1/3*. 
M itteilung iiber die Ergebnisse von Bohrungen und seis- 
mischcn Spezialvermcssungen zur Untersuchung von Eisen- 
oolithflózen im Oberjura. Die geologischen Verhaltnisse. 
Dic in geringerer Teufe (400 m) schwachere (1 — 2 m), in 
grólierer Teufe (1000 m) stiirkere (bis 17,5 m) Ablagerung 
des eisenarmen, aber verhaltnismaBig gutartigen Erzes. Der 
Nachweis von 700 Mili. t Erz in dem bisher untersuchten 
Teilgebiet.

Bergtechnik.
Schurfen. Liickerath, H .: F o r t s c h r i t t e  d e r  R e - 

f l e x i o n s s e i s m i k .  01 u. Kohle 37 (1941) Nr. 5 S. 73/77*. 
Allgemeines iiber die Reflexionsseismik und das Bestreben, 
die Anzalil der SchuBpunkte zu vergróBern und iliren 
gegenseitigen Abstand gegeniiber friiher 1 km auf 300 bis 
500 ni zu verringern. Mitteilung von MeBergebnissen eines 
neuentwickelten Gerats, daB den durch die Verringerung 
der Abstande bedingten Mehraufwand an Arbeit durch 
einen schnelleren Fortschritt der Messungen, selbsttatigen 
Energieausgleich, gleichzeitige Aufzeiclinung der Schwin- 
gungen von 14 Seismographen usw. auszugleichen gestattet. 
Gegeniiberstellung von Profilen, die zeigen, wie reflexions- 
scismisch der verschiedenartige Bau der Flanken eines Salz- 
stockes zum Ausdruck kommt. Ansicht eines Rotary-Schnell- 
bohrgerats zum Niederbringen der SchuBbohrlócher, das 
auf einem Lastwagen untergebracht ist, dessen Motor zu- 
gleich ais Antricb fiir das Bohrgerat dient.

Thyssen-Bornemisza, Stephan von: G e o p h y s i k a -  
l i s che  A r b e i t e n  im u n g a r i s c h e n  R a u me  ó s t l i c h  d e r  
D o n a u  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  von 
R e f l c x i o n s m e s s u n g e n .  01 u. Kohle 37 (1941) Nr. 5
S. 77/S3*. Erórterung von in den Jahren 1936 bis 1940 
vom Eótvós-Institut durchgefiihrten reflexionsseismischen 
Messungen, die fast ausschlieBlich erdólgeologischen 
Zwecken dienten, und ihrer Ergebnisse, die den besonderen 
W ert von Reflexionsmessungen in Verbindung mit Schwere- 
inessungen erkennen lassen.

1 Einscitig bcdruckte Abzu.ęc der Zcitschriftcnschau fur Karteizwccke 
sind vom Verlag Gliickauf bei monatlichem Vcrsand zum Preise von 2,50 3iJL 
fur das Yierteljahr zu bcziehen.

Zwerger, R. von: G r a v i m e t r i s c h e  U n t e r 
s u c h u n g e n  u n d  P r o b  1 em e in r u m a n i s c h e n  E r d - 
ó l g e b i e t c n .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 5 S. 83/91*. Der 
Beginn der gravimetrischcn Untersuchungen in Rumanien. 
Wesentlichste Ergebnisse: Erm ittlung eines regionalen 
Gradienten, die gravimetrische W irkung der Salzaufbriiche, 
Dichteunterschiede. Die gravimetrischen Problcme: Die 
Dichteverhaltnisse des Levantins, petrographischer Charak
ter und Dichte der Salzformation, Art der Salztcktonik, 
Antiklinalen des siidlichen Vorlandes ais Zwischentypus 
der Antiklinalen 1. und 2. Ordnung. Folgerungen fiir die 
Deutung anderer Minus- und Plusachsen.

Hummel, J. N.: Die-  e l e k t r i s c h e  T r a n s i e n t -
M e t h o d e .  01 u. Kohle 37 (1941) Nr. 5 S .91/94*. Die 
Grundziige des in Amerika in der Entwicklung begriffenen 
geoelektrischen Verfahrens, bei dem mit Hilfe von Wechsel- 
strómen zeitlich veranderliche MeBgróBen induktiver und 
kapazitiver Art erzeugt und untersucht werden (Transients 
sind in der Elektrotechnik Einschwingvorgange). Bcispielc 
fiir derartige Gelandeaufnahmen. Schrifttum.

Ticfbohren. Besigk, H., und G. Kiihne: B e i t r a g  z u r  
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 i i 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  Boh r e r .  III. Auswertung der Versuchs- 
ergebnisse. Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 3 S. 45/50*. Ent
wicklung einer Formel fiir den Bohrfortschritt von Ge
steinsbohrern in Abhangigkeit von Bohrdruck, Drehzahl 
und Gesteinsfestigkeit. Bohrfortschrittskurven fiir ver- 
schiedene MeiBeldurchmesser. Vergleich zwischen Gesteins- 
bohrer und Rollenbohrer.

Marsch, Bruno: D as S c h l a m m - M e B v e r f a h r e n  a i s  
g e o p h y s i k a l i s c h e s  H i l f s m i t t e l  w a h r e n d  de s  
B o h r e n s .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 5 S. 94/96*. Beschrei
bung eines erprobten Gerats zur laufenden Untersuchung 
der Dickspiilung von Tiefbohrungen. Feststelhm g von 01- 
spuren, Salzgehaltmesser, Gasspiirgerat u. a. Einzelheiten 
und Vorteile des Verfahrens. Schrifttum.

Forderung. Maevert, Wilhelm: D a s  S t a l i  lin u l  d e n - 
b a n d  a i s  S t r e c k e n f ó r d e r m i t t e l .  Gliickauf 77 (1941) 
Nr. 6 S. 101/03*. Bericht iiber die auf der Zeche Sachsen 
erfolgreichen Versuche mit Stahlmiildenbandern. Beschrei
bung der besonderen Ausbiidung einzclner Teile und der 
Behandlung im Betriebe.

Schiifcr, Hermann: E n t w i c k l u n g s m ó g l i c h k e i t e n  
f i i r  G r o B f ó r d e r w a g e n .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 7 S. 105 
bis 109*. Die Entwicklung der Berge-GroBfórderwagęn; 
die Wahl geeigneter Bauarten. Vereinfachung des Fiillort- 
betriebes durch Versvendung eines Zweiseitenkippwagens 
und eines Rollkippers. Sonderwagen fiir verschiedene Ver- 
w'endungsmóglichkeiten.

Grubensicherheit. Neitzel, Erich: D ie K o h l e n o x y d -  
u n d  S c h w e f e  1 w a s s e r s t o f f - V e r g i f t u n g s g e f a h r  
in G e w ' e r b c b e t r i e b e n  u n d  i h r e  Ve r h i i t ung .  (Forts.
u. Schluli.) Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 35 (1940) 
Nr. 10 S. 230/32 u. Nr. 11 S. 256/57. Der Nachweis des 
Kohlenoxyds (Priifgeriit der Auergesellschaft, physiolo- 
gischer Nachweis mit Hilfe von Tieren, z. B. Mausen,
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Vulkan-Anzeiger, Draeger-Kohlenoxydmesser); Atemschutz- 
gerate. VorsichtsmaBnahmen gegen Vergiftungcn durch 
Sehwefelwasserstoff.

Grubenrettungswesen. Forstmann, Richard, Wilhelm 
Haase-Lampe und Franz Hdllmann: D ie P r o b l e m a t i k  
d e s  rein l u n g e n a u t o m a t i s c h e n  S a u e r s t o f f s c h u t z -  
g e r a t e s .  — S a u e r s t o f f - S c l i u t z g e r a t  m i t  Re g e n e -  
r a t i o n o d e r  D r u c k g a s v o r r a t s - S c h u t z g e r a t  (Be- 
h a l t e r g e r i i t )  oh n e  R e g e n e r a t i o n  d e r  A t e m l u f t ?  
Z. ges, Schiefi- u. Sprengstoffwes. 36 (19-11) Nr. 1 S. 13 
bis 15. Erorterung der Vorziige und Nachteile der ver- 
schiedenen Bauarten im AnschluB an die Verhandlungen 
des 5. Internationalen Rettungskongresses Ziirich-St.Moritz 
1939 unter besonderer Berucksichtigung der zukiinftigen 
Entwicklung des Oeriitebaues. (Forts. f.)

Aufbereitung und Brikettierung.
Allgemeines. Petersen, Wilhelm, und Fritz Kreller: 

U b e r  den  E i n f l u B  von S c h w i m m i t t e l n  a u f  d i e  
K o r n v e r t e i l u n g  bei  d e r  Na Bma h l u n g .  Met. u. Erz 3S 
(1941) Nr. 2 S. 25/32*. Die Bedeutung einer schonenden 
Zerkleinerung fiir die Scliwimmaufbereitung und der 
etwaige EinfluB von Schwimmitteln, die bereits bei der 
Zerkleinerung zugesetzt werden, auf die Kornverteilung 
des Gutes. Ma!ilversuche mit Kalkspat, Quarzit, Ton- 
schiefer, Zinkblende und Bleiglanz ohne und mit Zusatz 
von Schwimmitteln. Vergleich der dabei erhaltenen Korn- 
verteilungskurvcn und der daraus berechneten Gesamt- 
oberflachen. Eine allgemeine und einheitliche Verschiebung 
der Kornverteilung durch den Schwimmittelzusatz lieB sich 
nicht feststeilen. Im allgemeinen ergibt sich bei Schwimm- 
mittclzusatz eine schonendere Zerkleinerung, so dafi 
er gegebenenfalls Vorteile verspricht.

Mogensen, Fredrik: D en  m o d e r n a  a n r i k n i n g s -  
t e k n i k e n  oc h  d e s s  b e t y d e l s e  f o r  d e  i n h e m s k a  
k e m i s k a  o c h  m e t a l l u r g i s k a  i n d u s t r i e r n a s  
r a  v a r u f  ó r s ó  r j n i n g. Tekn. T. 71 (1941) Bergsvetens- 
kap Nr. 1 S. 1/8*. Eingeliende Behandlung der verschiede- 
nen Aufbereitungsverfahren, ihrer Vorzuge, Nachteile und 
Anwenduiigsinóglichkeiten unter besonderer Beriicksichti- 
gung der Rohstoffversorgung Schwedens.

Steinkohle. Schónmuller, Josef Richard: D as Lami -  
n a r s t r o m v e r f a h r e n  n a c h  Dr .  W a l t e r  V o g e l .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 6 S. 93/101 u. Nr. 7 S. 109/15*. 
Grundsatzliches zur Schwcrfliissigkeitsaufbereitung von 
Feinkorn. Die Schwerflussigkeitsscheidung. Trennung der 
Schwerflussigkeit von den Aufbereitungserzeugnissen. 
Reinigung der Aufbereitungserzeugnisse von der auhaften- 
den Schwerflussigkeit und Wiedergewinnung des Beschwe
rungsstoffes. Reinigung der Schwerflussigkeit von Unter
korn und Abrieb. Vorbcdingungen fiir die Sicherstellungder 
Iaminaren Strómung. Bauliche Ausgestaltung des Laminar- 
stromverfahrens. Die Rinne; Vorrichtung fiir die Dichte- 
regelung; Durclifiihrung der Magnetscheidung. Betriebliche 
Ausgestaltung. Beschreibung der Versuchsanlage. Versuchs- 
ergebnisse. Stammbaum einer Betriebsanlage fiir 60 t/h. 
Der durch die Schwerfliissigkeitsaufbereitung von Fein- 
korn ermóglichte technische und wirtschaftliche Fortschritt 
(Herstellung von Edelkohle, von fast aschenfreiem Koks 
fiir metallurgische Zwecke usw.).

Chemische Technologie.
Gasreinigung. Leithe, F.: D ie S t a a t s m i  j n e n - O t t o -  

V e r f a h r e n  z u r  E n t s c h w e f e l u n g  von G a s e n  u n d  
A u s w a s c h u n g  des  Cyans .  Teil 1. Ubersicht iiber die 
bisherigen Entschwefelungsverfahren. Brennstoff-Chem. 22 
(1941) Nr. 3 S. 27/34*. Die nassen Gasreinigungsverfahren. 
Auswaschung des Schwefelwasserstoffs mit Ammoniak
wasser. Seabord-Verfahren, Petit- und Pottasche-Verfahren. 
Alkaiische Waschfliissigkeit mit Ferricyanid. Ainmoniaka- 
lische Aufschlemmung von Aktiv-Kohle. Ainmoniakalische 
Waschfliissigkeiten mit Metallsalzen. Thylox- und Alkazid- 
Verfahren. Schrifttum.

Phenol. Rosendahl, Fritz: D ie  G e w i n n u n g  v o n  
P h e n o f  aus  A m m o n i a k w a s s e r .  Teer u. Bitumen 39 
(1941) Nr. 3 S. 21/24*. Beschreibung der Arbeitsweise der 
verschiedenen Verfahren an Hand der einschlagigen 
Patente. (Forts. f.)

Schwefelbeslimmung. Seuthe, A.: V e r f a h r e n  z u r  
B e s t i m m u n g  des  S c h w e f e l w a S s e r s t Q f f . e s  im 
K o k e r e i r o h g a s .  Chem.-Ztg. 65 (1941) Nr. 11/12 S. 59. 
Mitteilung eines zum Ersatz des jodometrischen Yerfahrens 
gut geeigneten Kaliumpermanganatverfahrens. Arbeits
weise und Ergebnisse.

Braunkohlenschwelteer. Heinze, R.: N e u e  W e g e  zu r  
A u f a r b e i t u n g  von  B r a u n  kol i  1 e n s c h  w e  1 t e e r  en.  
Braunkohle 40 (1941) Nr. 3 S. 25/32 u. Nr. 4 S. 40/44*. 
Altere Verfahren. Neuere Verfaliren. Allgemeines iiber die 
Lósemittelverwendung in der Mineralólindustrie. Die Sprit- 
wiische von Braunkohlenschwelteeren. Das Edeleanu-Ver- 
faliren. Phenol ais selektives Lósungsmittel. (Schlufi f.)

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Schoen, H erbert: D as E r d ó l r e e h t  d e r  

S i i d o s t s t a a t e n .  (Forts.) Montan. Rdsch. 33 (1941) 
Nr. 3 S. 40/43. Das rumanische Berggesetz und seine Erdól, 
Asphalt und Bituinina aller Art betreffenden Bestimmungen. 
(Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.
Kraf/stoffwirtsc/iaft. Berthelot, Ch.: C a r b u r a n t s  de  

s y n t h e s e  et  de  r ę m  p 1 a c e m  en t .  P r o g r a m  me  d e  
p r o d u c t i o n  et  d ’o r g a n i s a t i o n  c o m m e r c i a l e .  Chimie
& Industrie 45 (1941) N r . l  S. 83/88. Gesichtspunkte fiir 
einen Plan zur Versorgung Frankreichs mit Kraftstoffen 
aus heimischen Rohstoffen. W ichtigste Giundziige tech- 
nischer und wirtschaftlicher Art. Die Móglichkeiten der 
Herstellung von synthetischen Kraftstoffen und der Heran- 
ziehung von Holz, Holzkohle, Schwelkoks, Torf, Gas u. a. 
Die Finanzierung eines derartigen Vorhabens und der 
Vertrieb der Erzeugnisse unter Mitwirkung des Staates. 
Schrifttum.

Erdólwirlsehaft. Friedensburg, Ferdinand: D ie E r d -  
ó l i n d u s t r i e  in Per u .  Ol u. Kohle 37 (1941) N r.3  S. 58 
bis 60*. Allgemeines. Die einzelnen Erdólfelder. Ver- 
arbeitung, Absatz, Zukunftsaussichten.

Grofłraumgaswirtschaft. Segelken, Liider: G r o f i r a u m -  
g a s w i r t s c h a f t  u n d  B e s i e d l u n g s d i c h t e .  Gas- u. 
Wasserfach 84 (1941) Nr. 6 S. 89/92. Gasversorgung ais 
Spiegelbild vorhandener Besiedlungsdichte. Industriegas- 
versorgung ais neue Aufgabe des deutschen GasfacTies. 
GroBraumgaswirtschaft und industrielle Standortswahl. 
Besiedlungsdichte, Gaswirtschaft und Lohnfrage im deut
schen Osten. GroBraumgaswirtschaft ais Hilfsinittel plan- 
mafiiger Industriesiedlungspolitik im ganzen Reich. Wirt- 
schaftlichkeit einer siedlerisch orientierten Grofiraum- 
gaswirtschaft.

Metallwirtschaft. M e t a l i  w i r t s c h a f t  i m p a z i - 
f i  sc li en R a u m.  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 2 S. 38/40. 
Die M etallwirtschaft Japans und die Bedeutung der Ver. 
Staaten, Mexikos, Boliviens, Australiens, der Philippinen 
und Indochinas ais Erzeuger wehrwirtschaftlich wichtiger 
Metalle im Kampf um den pazifischen Raum.

Betriebswirtschajt. Pinkerneil, Friedrich August: D e r  
K o n t e n r a h m e n  des  B e r g b a u e s .  Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 7 S. 115/17. Allgemeines iiber die Einfiihruug des 
Kontenrahmens in der gewerblichen W irtschaft und die 
sich daraus fiir die Organisationen des Bergbaues er- 
gebende neue Aufgabe. E rorterung des vom AusschuB fiir 
Betriebswirtschaft und Statistik der W irtschaftsgruppe 
Bergbau aufgestellten Kontenrahmens fiir den Bergbau. 
Die Gestaltung der Kontenklassen. Der Kontenrahmen der 
Wirtschaftsgruppe Bergbau ais Arbeitsgrundlage fiir die 
Sonderkontenrahmenentwurfe der einzelnen Bergbauzweige 
und fiir eine allgemeine Regelung des Rechnungswesens 
im Bergbau.

Verschiedenes.
Geschichtliches. Grewe, Heinz: A us d e r  G c s c h i c h t e  

de r  T e c h n i k  im R u h r g e b i e t  von  i h r e n  A n f a n g e n  
bis 1860. Teclin. Mitt. Haus d. Techn. 34 (1941) N r.3 /4
S. 32/44*. Die Entwicklung des Ruhrkohlenbergbaues. Die 
Bedeutung der Lagerungsverhaltnisse, die friiheren Ver- 
fahren der Bergtechnik und die grundlegende Umwalzung 
durch Einfuhrung der Dampfmaschine. Pioniere des Ruhr- 
bergbaues und der Eisenindustrie. Von Mtihlen, Wasser- 
hammern und Huttenbetrieben. Die Verbindung der nieder- 
rheinischen Eisenindustrie mit dem Kohlenbergbau. Krupp, 
Dinnendahl, Harkort und ihr Werk.

P E R S Ó N L I C H E S
Dem Bergrat Dr.-Ing. C l e f f ,  Vorstand der Berg- 

inspektion Bayreuth, Kapitanleutnant und Kommandaiit 
eines Vorpostenbootes, sind die Spange zum Eisernen 
Kreuz 2. Klasse, das Eiserne Kreuz 1. Klasse und das Ab- 
zeichen fiir die Sicherungsstreitkrafte (Vorpostenabzeichen) 
verliehen worden.


