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Neuerungen in der Steinkohlenaufbereitung 1938—1939'.
Von Dr.-lng. habil. August G ó tte , Frankfurt (Main).

Ubersicht.
Die Entwicklung der Steinkohlenaufbereitung hat in 

den letzten Jahren weiterhin die Hauptrichtung2 bei- 
behalten, die schon liingere Zeit zu beobachten gewesen 
ist. Sprunghafte Anderungen, die zum plótzlichen Auf- 
tauchen neuer Verfahren oder Geriite gefiihrt hatten, haben 
sich nirgends gezeigt. Dabei lassen die Gedanken, die man 
ais die Impulse der planmafiigen Ausgestaltung der Auf- 
bereitungstechnik erkennt, die Feststellung zu, daB in den 
wichtigsten Kohlenerzeugungsgebieten der Welt, also in 
Europa und in den Yereinigten Staaten, die grofien 
Probieme wohl die gleichen sind, dafi aber daneben auch 
nicht wenige Bestrebungen minder allgemeiner Bedeutung 
bestehen, denen regional verschieden grofie Wichtigkeit 
beigemessen wird und durch deren gebietsweise unter- 
schiedliciie Berucksichtigung daher im einzelnen oft das 
Gesamtbild des augenblicklichenStandes der Aufbereitungs- 
technik stark beeinflullt ist. So beherrscht das Streben 
nach bester Gute der Kohle bei denkbar hóchstem Aus
bringen und geringsten Verlusten iibcrall gleichmiifiig die 
Fuhrung der Aufbereitung, aber die Pflege der Flotation 
und der Sinkscheideverfahren sowie die Bemiihungen zur 
Oewinnung allerreinster Kohle sind bisher ebenso weit- 
gehend auf Europa beschrankt geblieben, wie die immer 
mehr verstarkten amerikanischen Anstrengungen zur Ver- 
rollkommnung der physikalischen und chemischen Staub- 
bindung, der Anwendung von Luftsand-, Wassersand- oder 
Hydrotatorverfahren bei uns fast gar keinen Widerhall 
gefunden haben. Diese voiicinander abweichenden Ziige 
in der Entwicklung der Kohlenaufbereitung sind sicherlich 
teilweise ais unbedingte Unterschiede anzusehen, teilweise 
aber auch wohl, wie die Vernachlassigung der Schwimm- 
aufbereitung in den Vereinigten Staaten, nur ais Tempo- 
unterschiede zu betrachten.

Die grofie Bedeutung, die der Steinkohlenaufbereitung 
in D e u ts c h la n d  aus iiberwiegend staatspolitischen 
Orunden schon vor diesem Krieg zukam, wird aus dem 
bekannten Vortrag deutlich, den B u sk iih l im Juni 1939 
in Essen gehalten hat3. Sowohl die Notwendigkeit einer 
wirtschaftlichen Gestaltung des Bergbaus ais auch diejenige 
einer ausreiehenden Versorgung der Kohlenabnehmer mit 
zweckmafiigen Erzeugnissen macht es erforderlich, die 
Steinkohlenaufbereitung auf den mengen- und giiteniafiig 
hóchsten Lieferungsstand zu bringen, zumal die allgemein 
verstarkte Betatigung der Wirtschaft letzten Endes "immer 
zu einer VcrgroBerung der Aufgaben des Steinkohlenberg- 
baus fiihrt. Die Notwendigkeit der Erneuerung, Ver- 
grófierung und Verbesserung von Siebereien und Auf- 
bereitungen, fiir die schon vor 1938 erhebliche Millioncn- 
betriige aufgewcndet wurden, erklart sich sofort, wenn 
man die Abhangigkeit grófier Zweige der neuzeitlichen 
chemischen Industrie vom Steinkohlenbergbau betrachtet, 
der hier I.ieferer eines der wichtigsten Rohstoffe ist, 
oder wenn man bedenkt, dafi noch 1937 67 o/o der deutschen 
Energieerzeugung auf die Steinkohle angewiesen waren 
und dafi iu dieser Beziehung auch in niichster Zukunft

1 Die Zusammenstellung und Ver5ffentlichung dieses Berichles wurde 
durch d ie gegenwiirtigen Zeitverhaltnisse yerzogert.

* G o t t e ,  Gluckauf 74 (193S) S. 1065 ; 73 (1937) S. 1121.
3 Gluckauf 75 (1939) S. 505.

kamn mit einer Entlastung des Bergbaus gerechnet wird. 
Selbst bei Ausnutzung aller Móglichkeiten der aufbereitungs- 
miiliigen Veredelung der Steinkohle ist aber eine vernunf- 
tige Befriedigung der Anspriiche der Wirtschaft nur 
denkbar, wenn jeder Kohlenverbraucher sich einer 
rationellcn Verbrauchslenkung fiigt, die notwendig ist, weil 
in die Gebundenheit des Sortenanfalls durch mechanische 
Mittel kaum eine Auflockerung gebracht werden kann und 
das Sortenproblem fiir absehbare Zeiten ais gegebene 
Begrenzung zu gelten bat.

In der Absicht, das Aufierste zur Vervollkommnung der 
Aufbereitung zu versuchen und von dieser Seite her dem 
Bergbau und der gesamten mit ihm verbundenen Wirtschaft 
zu helfen sowie die Ergebnisse und Erfolge dieser 
Bemiihungen allen Betrieben zugiinglich zu machen, fiihren 
die Facliausschiisse des Bergbau-Vereins in Essen ihre 
Arbeiten durch. Von den Aufgaben, die im Laufe der 
Berichtszeit bearbeitet bzw. begonnen wurden, verdienen in 
diesem Zusatnmenhang besonders diejenigen der Aus- 
schiisse fiir rohstoffliche Kohlenforschung und fur Auf
bereitung Erwahnung. Von den Aufgaben des ersteren sind 
am bemerkenswertesten dic auBerordentlich umfangreiche 
Anlage einer Flózkartei und die Erfassung aller verfiig- 
baren Kohlenarten. Diese Arbeiten laufen darauf hinaus, 
die Steinkohle aller Flóze und Abbauorte nach ihren 
wichtigsten physikalischen, chemischen, petrographischen 
und sonstigen Eigenschaften zu kennzeichnen und zu 
ordnen und somit dem Bergmann, dem Aufbereiter und dem 
KohIenverbraucher jeder Art die wichtigsten Untcrlagen 
fiir die Entscheidung uber die zweckmiifiigste Behandlung, 
Auswahl und Verwertung der Steinkohle zu geben. Es ist 
einlcuchtend, dafi die Vollendung und Auswertung dieser 
Untersuchungen nur im Rahmen einer ganz grofizugigen 
Gemeinschaftsarbeit móglich ist, zu der die verschiedensten 
Forschungsstellen zugezogen werden.

Der Fachausschuli fiir Aufbereitung beschiiftigte sich 
in der gleichen Zeit mit einer Reihe von Arbeiten, dic u. a. 
der Kliirung der Betriebsweise von Setzmaschinen ver- 
schiedener Art galten sowie im besonderen mit Fragen der 
Planung, Ausfuhrung, Abnahme und Oberwachung von 
Aufbereitungsanlagen zusammenhangen.

Auf die Notwendigkeit, im Interesse einer immer 
vorteilhafteren Ausnutzung und Venvertung der Steinkohle 
die Aufbereitung zu verbessern und ihre wissenschaftlichen 
Grundlagen mit dcm Ziel einer Aufstclltmg von sicheren 
Betriebsregeln und einer Entwicklung immer schiirfer 
trennender Verfahren und Maschinen noch vollkommener 
zu ermitteln, hat F. M u l le r 1 hingewiesen. Ais Beweis 
fiir die Fruchtbarkeit einer fortschrittlichen forsehenden 
Aufbereitung betrachtet er die Tatsache, dafi es den 
Arbeiten der letzten Jahre auf dem Gebiet der Steinkohlen
aufbereitung zu verdanken ist, wenn der Vorrat an ein- 
heimischer Kokskohle durch die Hinzunahme von an sich 
nicht oder nicht mehr verkokungsfahiger Kohle merklich 
vergrófiert werden konnte.

Beachtenswerte Untersuchungen zu diesem Thenia hat
A. K irc h e r2 angestellt. Er ermittelte durch eigene Ver- 
suche, dafi durch Beimischung von feingemahlenen

i Oluckauf 75 (1939) S. 706. 
O ldckauf74 (1938) S. 725 u. 750.

529



530 O l u c k a u f 77.Jahrgang,  Heft37

Zusciilagstoffen, wie Bergen, stark inkolilten Kohlen oder 
Koksgrus, die Festigkeit des erzeugten Kokses verbessert 
werden kann und dafi man bei sorgfaltiger gegenseitiger 
Abstimmung der Mischungsanteile und Zerkleinerung der 
Einsatzkohle auf SO — 90 Gewichts- »d unter 2 mm siimt- 
liche Inkohlungsstufcn des Rulirgebietes fiir die Verkokung 
heranziehen kann. Diese im lialbtcchnischen Verfahren 
gesammelten und im GroBbetrieb nachgepriiften Erkennt- 
nisse wurden fiir dic Planung einer neuen Aufbereitungs- 
anlage herangezogen, deren recht bemerkcnswerter 
Stammbaum in Abb. 1 dargestellt is t1.

Fe/f/fo/j/erfsj/j/e/n 
leAsfow? ZJ0 t//r

ć/s/fo/r/e/7sys/e/77 
ie/sforyr f20t//r

M&rosrc/r/er

Abb. 1, Stammbaum einer neuzeitlichen Stcinkohlenwasche 
fiir gemischte Kokskohle.

Das Aufgabegut der beiden Waschesysteme dieser Auf
bereitung ist wie fo lg t gekennzeichnet:

Fettkohlensystem Efikohlensystem

Flóz Anteil
% Flóz Anteil

%
G u stav .........................
A nna............................
M a tth ia s ....................
K a r l .............................
W ilh e lm ....................

30.00
15.00
10.00
4.00
8.00

Prasident . . . .  
Sonnenschein. . . .
G iro n d e lle ................
F in e f ra u ....................
M ausegatt . .

8,00
5.00
5.00
5.00 

10,00
insges. 67,00 insges. 33,00

T a g l ic h ................ rd. 2950 t
Fliicht. Bestandteile 28,00 % 
AschenflieBpunkt. . 13I0°C

T a g l ic h ................ rd. 14401
Fliicht. Bestandteile 17,70 °/o 
AschenflieBpunkt. .1360°C

Fliichtige Bestandteile der Efi- und Fettniisse . . 25 %
AschenflieBpunkt der EB- und Fettniisse . . . .  1330°C

In die gleiche Richtung gehórt auch eine Arbeit 
von F. Kii h l w e i n und C. A b ra m s k i2, in der unter 
Zugrundelegung einer groBen Zahl von Versuchsergeb- 
nissen nachgewiesen wird, wie die Kokskohlengrund- 
lage durch Einbeziehen gasreicher und gasarmer Kohle 
\vcsentlich erweitert und die Koksgiite durch Zumischen 
von bestiinmten Kohlenarten, Koksmehl, Schwelkoksgrus

I Gluckauf 74 (1Q3S) S. 751, Abb. 8.
* O luckauf 75 (193<ł) S. 865.

und inertem Gestein erheblich verbessert werden kami. In 
das Gebiet der Aufbereitung fiihren von diesen Fest- 
stellungen aus die versćhiedensten W ege; die Fragen der 
Zulassung von Flotationsschlammen verschiedener Zu- 
sammensetzung und von aschenreichen Bestandteilen
gróberer oder feinerer Kórnung sowie verschieden inniger 
Verwachsung und gegenseitiger Durchdringung spielen 
dabei eine wichtige Rolle.

Zur Verwertung von Steinkolilenasche hat der Fach- 
fusschuB fiir Steinkohlenaufbereitung eingehend Stellung 
genommen. Dieses Them a war in erster Linie durch einen 

Aufsatz von K rum  m e r 1 und an-
schliefiend durch U n g e w i t t e r 2 in den 
Vordergrund geriickt worden. Kriim- 
mer hatte die Ansicht ausgesprochen, 
daB 1 t  Steinkolilenasche im Durch- 
schnitt fur iiber 120M l  Metalle und 
Edclmetalle enthalte und daB man 
durch chemische Aufbereitung etwa 
die Halfte davon wieder nutzbar 
machen konne. Sorgfiiltige Unter
suchungen, iiber die im Aufbereitungs- 
ausschuB berichtet w urde3, ergaben 
leider, daB die Angaben von Kriimmer 
nur seltene Einzelwerte darstellen, 
denen keinesfalls eine ailgemeine Giil- 
tigkeit zukommt. Es wurde nachge
wiesen, daB die durchschnittlichen Me- 
tall- und Edelnietallgehalte der Stein- 
kohlenasche wesentlich unter den an- 
gegebenen Zahlen liegen, daB die 
schlacken- und aschenreichen Abfall- 
erzeugnisse der Steinkohle nur noch 
unsicher zu bestimmende Spuren von 
Metali sowie Edelmetall enthalten und 
daB der nach Kriimmer ais Rohstoff 
fiir die Aluminiumherstejlung zu ver- 
wendende Tonerdegehalt in der Asche 
durch dic Art seiner chemisehen Bin
dung und die Vergesellschaftung mit 
yerhaltnismaBig viel Eisen praktisch 
keine Ver-wendung finden kann. Die 
durchgefiihrten Untersuchungen er- 
gaben, claB bei der chemisehen Auf- 
schliefiung von Steinkohlenschlacke 
nur etwa 0,05 o/o des Ausgangsstoffes 

in Form von Metallen, Edelmetallen usw. gewinnbar sind 
und dali der dafiir einzusetzende W ert von hóchstens 
8 3tM fiir eine aufgearbeitete Tonne Schlacke in gar 
keinem Verhaltnis zu den aufzuwendenden Aufbereitungs- 
kosten steht.

In E n g la n d  hat H o lm e s 1 die Auffassung vertreten, 
daB reinste Kohle mit weniger ais 2 o/o Asche fiir die 
Gewinnung von 01 aus Steinkohle vón gróliter Bedeutung 
sei und daher kiinftig erhebliche Beachtung verdiene; 
auBerdem halt er es fiir notwendig, zur Herstelhing 
von rauchlosen Brennstoffen sehr aschenarme Kohle zu 
erzeugen. Die letzte Fórderung leitet er folgendermaBen 
ab: eiti kleiner alkalischer Zusatz zur Kohle Iiefert einen 
rcaktionsfiiliigeren und im Hinblick auf das hier verfolgte 
Ziel vorteiIhafteren Koks; dieser Zusatz an Alkaii erhóht 
naturgemafi kiinstlich den Aschengehalt; der Ausgangs- 
aschengehalt der zu behandelnden Kohle muB dem- 
entsprechend von vornherein niedriger gestellt werden, 
wenn man den Nachteil eines zu hohen Endaschengehaltes 
vermeiden will. AuBerdem glaubt Holmes, dafi es bei der 
kiinftig wahrscheinlichen Verwendung der Steinkohle ais 
chemischen Rohstoff angestrebt wird, diese Kohle sehr 
rein zu erhalten. Er schliefit hier folgende Uberlegung an: 
Da man reinste Kohle nur aus den wenigen Flózen ge-

1 Chem. In d u s trie?  (1938) S. 178.
5 V er\vertung des W ertlosen, Berlin 1938, S. 2Tb.
8 Kohle u, Erz 36 (1939) Sp. 367 68.
4 Colliery Engng. 15 (1938) S. 148.
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winnen kann, die von Natur aus besonders asehenarme 
Teile enthalten, werden in Zukunft die Nachfrage und 
damit der Preis dieser Kohle sicherlich steigen; deshalb ist 
es fiir die Aufbereitung mehr ais bisher notwendig, aus 
einer solchen teuer zu beschaffenden oder hoch zu be,- 
wertenden Kohle alles herauszuholen, was herauszuholen 
ist; damit aber sind an die Aufbereitung neue scharfo 
Anspriiche und Forderungen gestellt. Ais technische Móg
lichkeiten fiir die Gewinnung solcher reinsten Kohle 
nennt Holmes: Lesearbeit an natiirlicherweise sehr reiner 
Kohle, meelianische Aufbereitung der Feinkornklassen von 
Natur aus gutartiger Kohle, Herausschneiden reiner Frak- 
tionen aus an sich aschenreicher und starker verwachsener 
Kohle durch mechanische Aufbereitung und schlieBlich 
Flotation der feinsten Kornklassen. Die Schwimm- 
aufbereitung verdient im Hinblick auf die Erzeugung von 
Reinstkohle besondere Beachtung, weil sie das aussichts- 
reichste nasse Verfahren ist, um aus dem an sich im Preis am 
niedrigsten stehenden Schlamm und Staub hochwertigste 
Sorten einwandfrei zu gewinnen. Holmes ściireibt, daB die 
gesamten Flotationskosten einschliefilich Trocknung der 
Konzentrate und Kapitalkosten etwa 2 sh/t Aufgabe aus- 
machen und daB bei einem zu erwarteijden Ausbringen an 
Reinstkohle im Konzentrat von im Durchschnitt etwa nur 
50 Gewichts-o/o der Verkaufspreis dieser Kohle 3 - 4  sh/t 
zum Ausgleich der Aufbereitungsunkosten enthalten muB. 
Bei einem ernsthaften gegenseiligen Wcttbewcrb der kohlen- 
erzeugenden Lauder in der Lieferung von reinster Kohle 
glaubt Holmes England in bevorzugt guter Lage, weil dort 
dic an sich gutartigste Kohle ais Ausgangsstoff dienen 
konne.

In einer anderen Arbeit, die sich mit der Bedeutung der 
Kohlenaufbereitung im Rahmen der Rationalisicnmg des 
englischcn Steinkohlenbergbaus beschaftigt, tcilt H o lm e s 1 
mit, dafi von der gesamten englischen Steinkohlen- 
fórderung in Hohe von rd. 240 Mili. t ein rundes Drittel 
durch Lese- und Klaubearbeit zu einem Satz yon etwa
1,5 sh/t und ein weiteres Drittel naB- und trockenmechanisch 
aufbereitet wird, wofiir sich die Kosten auf etwa 6 d/t 
stellen. In diesen Zalilen sollen Kraft-, Lolin- und Kapital
kosten eingeschlossen sein. Die Industrie mufi daher im 
Durchschnitt mit 1 sh/t fiir 160 Mili. t Fórderung oder
8 Mili. Pfund Sterling jahrlicher Ausgabe fur die Auf
bereitung ihrer Fórderkohle rcchnen, um marktfahige Ware 
zu schaffen. Rechnet man 2 Mili. Pfund Sterling ais un- 
gefahren Kostenbetrag dafiir, dafi das restliche Drittel der 
englischen Fórderung durch Siebarbcit, Entstaubung usw. 
von der Rohkohle abgetrennt wird, um eine Sortierung zu 
erfahren, so ergibt sich der Gesamtaufwand fiir die eng- 
lische Steinkohlenaufbereitung zu 10 Mili. Pfund Sterling, 
d. li. im Durchschnitt zu 10 d/t. Von dieser Summę entfallt 
nach Holmes rd. die Halfte auf Lóhne, ein Satz, der durch 
den hohen Anteil der Lesearbeit so reichlich ausfallt, ein 
Viertel auf Kapitalkosten und je ein Achtel auf Kraft- und 
Unterhaltungskosten. Den Aufbereitungsverlust, ais den 
Holmes den Unterschied zwischen dem Anteil der in der 
Fórderkohle vorhandencn und der im Verkaufsgut tat- 
sachlich noch vorliegęnden Kohlensubstanz ansieht, schatzt 
er in England fiir die Lesearbeit auf 2 o/o und fiir die 
mechanisch aufbereitete Fórderkohle auf 2,5 °/o, dcm- 
entsprechend zusammen auf 3,5 Mili. t im Jahr. Wenn 
man beriicksichtigt, dafi ein betrachtiicher Teil des 
Verlustgutes wirtschaftlich nicht wicdcrgewonnen oder am 
Verlorengehen gehindert werden kann, dafi viclmehr nur 
etwa 50 o/o der Verluste bei sorgfaltigster Arbeit zu ver- 
meiden sind, so kann eine verbesserte Aufbereitung immer 
noch 1,75 Mili. t Kohle im Werte von rd. 1,5 Mili. Pfund 
Sterling retten — Absatzmóglichkeiten fiir diese Kohle vor- 
ausgesetzt, eine Frage, die in England vor dem Krieg nicht 
ohne weiteres zu bejahen war.

Ferner nimmt Holmes an, dafi die englische Stein
kohlenaufbereitung durch weitere Vervollkommnung etwa 
1 Mili. Pfund Sterling an Ausgaben einsparen kann, die

1 Colliery Engng. 15 (193S) S. 39.

bisher fiir Lóhne, Kraft und Unterhalt aufgewendet 
wurden. Bei Beriicksichtigung dieser Angaben darf nicht 
iibersehen werden, dafi Holmes ais leitendes Mitglied der 
englischen Birtley Iron Co. vielleicht etwas zu optimistisch 
urteilt. Insgesamt soli nach ihm der durch eine allgctneinc 
Verbesserung der Aufbereitung zu erreichende Nutzcn
2,5 Mili. Pfund Sterling oder 21/2 d /t fiir den gesamten 
englischen Steinkohlenbergbau ausmachen.

In einer weiteren Veróffentlichung beschaftigt sich 
H o lm e s1 mit der Beurteilung der Aufbereitbarkeit von 
verwachsenen Kohlen und Mittelprodukten. Fiir England 
ist diese Frage nach seiner Auffassung gegcnwartig noch 
nicht sehr wichtig, weil dort ein so giinstiges Verhaltnis 
zwischen reiner und verwachsener Kohle bestehe wie in 
sonst keinem Lande. Dieser Beurteilung stellt er die 
ungiinstigere Beschaffenheit der Kohle auf dem Kontinent 
gegeniiber und im besonderen diejenige Indiens und Siid- 
afrikas, wo es praktisch iiberhaupt keine reine, sondern nur 
verwachsene Kohle gebe. In England ist das Mittelprodukt- 
problem mit Ausnahme einiger weniger Reyiere, in denen 
diese Sehwierigkeiten heute schon starker auftreten, eine 
Zukunftsfrage. Sie mufi alierdings in einem kiinftigen 
Kriege (geschrieben 1938!), der auch die Nutzbarmachung 
aller minderwertigen Kohle gebietet, gelóst werden. Im 
Laufe friedlicher Entwicklung gewinnt diese Aufgabe mit 
fortschreitender Erschópfung der gutartigen Flóze und 
dadurch bedingtem Ubergang zu schiechtercm ebenso wie 
bei starkerem Ausbau der auf Reinstkohle angewiescneu 
chemischen Industrie an Bedeutung.

In technischer Beziehung warnt Holmes vor iiber- 
mafiiger Riickgabe des Mittelproduktes in der Aufbereitung, 
da im Durchschnitt fiir je 3 t aufgegebenes Yerwachsenes 
in der Rohkohle praktisch 15 t  Mittelprodukt abgezogen 
werden miissen, um den Aschengehalt in der Rcinkohle 
um nur 1 o/o herabzusetzen. Fiir den Aufschlufi durch 
Zerkleinerung sei zu beachten, dafi im allgemeinen der 
Zcrkleinerungsgrad 4 eingehalten werden mufi, d. h. die 
Zerkleinerung eines Korns mufi, linear betrachtet, seine ur- 
sprungliche Kantenkinge auf den vierten Teil yerkurzen.

AnlaBlich der 4. englischen nationalen Kohlenkonferenz 
im Jahre 1938 hielt M a rsh , der Generalsekretar der 
National Smoke Abatement Society, einen Vortrag, der sich 
mit praktischen Móglichkeiten zur Rauchbekampfung 
beschaftigte, wesentlich Neues aber nicht brachte.

Zum Zweck der griindlichen Erforschung von Ver- 
wendungsmóglichkeiten fiir Steinkohle ist in England unter 
besonderer Fórderung durch den gesamten Kohlenbergbau, 
die Mining Association of Great Britain und das Depart
ment of Science and Industrial Research, die British Coal 
Utilisation Research Association gegriindet worden-. Aus 
dem umfangreichen Arbeitsplan, den auf der ersten Jahres- 
versammlung 1939 der Prasident der Vereinigung vortrug, 
seien genannt: Schaffung eines technischen Kundendienstes 
fiir die Kohlenverbraucher, eingehende Erforschung der 
Verwendbarkeit der Kohle ais chemischer Rolistoff und ais 
preiswertes Heizmittel, Schaffung genormter Brennstoffe, 
Studium der Verbrennungsvorgange in Kesselfeuerungen 
zum Zweck der Fórderung des Absatzes an Industriekohle, 
Hebung des Gasverbrauches ais Heiz-, Leucht- und Treib- 
stoff, Verbesserung und Ncnnung von Kohlen- und Kuchen- 
herden sowie Hausbrandófen; an anderer Stelle9 wird 
betont, dafi der geforderte Kundendienst demjenigen der 
Elektrizitatswerke entgegenarbeiten miisse.

Auf eine Reihe von Neuerungen in der Kohlen
aufbereitung B e lg ie n s , H o lla n d s  und F ra n k re ic h s  hat 
W iis te r4, der sich auf Berichte von B e r th e lo t3 stiit/.t, 
eingehend hingewiesen, so dafi es hier genugt, der Voll- 
standigkeit halber einige Tatsachen anzufiihren. Hervor-
zuheben ist die Neigung, die Kohle fiir die trockene und

> Colliery Engng. 15 (1938) S. 75.
- Colliery Ouard. 158 (1939) S. 1143.
3 Colliery Ouard. 158 (1939) S. 162.
* Oluckauf 74 (1938) S- 546.
s Ośnie Civi! 111 (1937) S. 181, 541.
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nasse Setzarbeit in eine verhaltnismafiig grofie Zalil von 
Kornklassen zu unterteilen und fiir die nasse Setzarbeit 
ais neuzeitlichste Maschinen die Batterie-Setzmaschinen von 
Coppe zu verwcnden. Ais Leistungen werden genannt: 
Coppe-Feinkorn-Setzmaschine von 0,80x2,00 m‘- Setzfliichc 
2 0 —25 t/h, Orobkorn-Setzmaschine von l ,4 0 x l ,7 4 n i2 
Setzflache 8—10 t/h /m 2. Fiir die AufschlieBung des Mittel- 
gutes, die mit der Zeit lebhafte Beachtung gewonnen hat, 
wird auf die Hammcrmuhlen der Bauart Arbcd hin- 
gewiesen, deren Hammersatz im Durchschnitt eine Lebens- 
dauer von 25 0001 besitzt, wahrend der Rostflachenbelag bis 
zum voIlen Verschleifi 35000 — 40000 t aushalt. Hinsichtlich 
der Entwicklung der CiróBen der Kohlenwaschen ist fest- 
zuhalten, daB nach Berthelot vor 191-1 fiir Kohle von 
0- 50 mm durchschiiittlich eine Durchsatzfahigkeit von 
50 -70 t/h  anzunehmen war, wahrend er fiir 1937 dieSpitzen- 
leistungen mit 250 bis 350 t/h  angibt.

In einer zusammenfassenden Obersicht weist I. E. 
T o b e y 1 darauf hin, daB sich in A m e rik a  die Forderung 
nach einer besseren Aufbereitung. der Kesselkohle aus der 
Unvollkommenheit der alten Feuerungseinrichtungen ergab, 
und, vom Mittelwesten kommend, nach mancherlei Wider- 
standen auch in den ostlichen und siidóstlichen Weich- 
kohlengebieten siegreich durchsetzen konnte. Neuerdings 
sind die Feuerungsanlagen aber so stark verbessert worden, 
daB die friihere Ursache fiir diese Entwicklung der Auf
bereitung eigentlich beseitigt ist und infolgedessen hier 
und da die Notwendigkeit zu ihrer ausgedehnten 
Anwendung wieder bestritten wird. Der Ausgang dieses 
W ettlaufs zwischen Aufbereitung und Kesselhaus sei noch 
nicht abzusehen; die zunchmende Mechanisierung der 
Kohlengewinnung untertage, deren EinfluB auf die Ent
wicklung der Aufbereitung auch J. B. M o r ro w 2 hervorhebt, 
werde aber wahrscheinlich wieder neue Aufgaben fiir die 
Aufbereitung bringen.

Nach Tobey besteht hinsichtlich der giinstigsten Korn- 
gróBenbeschaffenheit von Hausbrandkohle noch keine 
einheitliche Auffassung, wobei vpr allem umstritten ist, ob 
die Feinkohle unter 9 min aus dieser Kohle ferngehalten 
werden soli oder nicht. Bei hohen Feiiikohlenpreisen 
pflegt sich die letzte Auffassung durchzusetzen, weil dann 
die umstrittene Kornklasse fiir die Brennstaubherstellung 
zu teuer wird; ahnliches gilt dort, wo neuzeitliche Haus- 
brandófen mit Selbstbefeuerung3 angewendet werden, die 
eine unmittelbare Sieht der aufzugebenden Kohle nicht zn- 
lassen und deshalb móglichst gleiclunafiigc Feuerungs- 
voraussetzungen haben mussen.

Ais Hinweise fiir die Beurteilung der amerikanischen 
Kohlenaufbereitung haben die Mitteilungen eine gewisse 
Bedeutung, wonach neuerdings zwischen 94 und 96,5 o/o 
der Kokserzeugung in Nebenproduktenanlagen gewonnen 
werden und die Herstellung von PreBlingen nach voriiber- 
gehendem Abstieg wieder zuninimt und die Menge von
1 Mili. t/Jah r abermals uberschritten hat; ais Bindemittel 
dient meist Asphaltpech. Die Kohlehydrierung schreitet 
ebenfalls voran und gewinnt ais Kohleabnehmer allmahlich 
an Bedeutung; diese Entwicklung geht parallel zu der in 
England, Frankreich, Schweiz, Belgien, Holland, Deutsch- 
land, Slowakei, Polen, RuBland, Mandschurei, Japan und 
China, die ais Beispiele ausdriicklich genannt werden. Die 
amerikanischc Tieftemperaturverkokung spielte nach Tobey 
in den Berichtsjahren noch keine Rolle; ihre Entwicklung 
zeigte darin einen Oegensatz zu derjenigen der Herstellung 
von kolloidalen Ol-Kohle-Gemischen, die ais Brennstoff in 
den Staaten groBe Beachtung finden. Von Amerika aus 
wird dagegen der Fortschritt der chemischen Kohlen- 
verarbeitung sehr aufmerksam yerfolgt.

In einer anderen Arbeit4 wird darauf hingewiesen, dafl 
die mechanische Aufbereitung im Jahre 1938 merkliche 
Fortschritte maclite, obgleich die Forderung in diesem

1 Min. & Metali. 19 (1938) S. 41.
1 Min. 8t Metali. 19 (193S) S. 37.
3 Bur. M in., R eport Invest. 3379, Januar 1938.
4 Coal Age 44 (1939) N r. 2, S. 60.

Jahre um 22,5 o/0 zuriickging. Das Streben nach gleich- 
mafiigerer Kohle und gróBerem Durchsatz wird ebenso 
wie die weitere Anwendung mechanisierter Untertagearbeit 
und der damit verkniipfte Fortfall des Bergeauslesens vor 
Ort ais Ursache genannt. Hiiufig muBte man sogar zur 
niehrschichtigen Arbeit in den Kohlenwaschen iibergehen. 
Nicht zu iibersehen ist die Tatsache, dafi die Glen Alden 
Coal Co. auf ihrer Huber-Grube im Jahre 1939 die bis jetzt 
grófite amerikanische Aufbereitung mit einem stiindlichen 
Durchsatz von 1000 t errichtet h a t1.

Eine aufschlufireiche Darstellung iiber die volks- 
wirtschaftliche und technische Stellung der Steinkohlcn- 
aufbereitung in den Vercinigten Staaten hat S c h m itz 2 
gegeben. Der W ettbewerb mit Erdól und Erdgas weist der 
Kohle auf dem Gebiet der Energieversorgung eine viel 
starker umstrittene Stellung zu ais bei uns; daraus erklart 
sich auch der uns heute unbekannte Kampf der Kohle- 
produzenten um den Abnchmer, der manclnnal zu den 
seltsamsten Werbemafinahmen in den Staaten gefuhrt hat. 
Der Bericht von Schmitz enthalt eine Reihe von bemerkens- 
werten Einzelheiten, Betriebsdaten usw., auf die hier ver- 
wiesen sei.

Die Forschungsarbeiten aus den Gebieten der Stein- 
kohlenuntersuchung, -Aufbereitung und -Verarbeitung, die 
von den yerschiedenen Forschungsstellen in den Jahren 
1938 und 1939 durchgefiihrt oder angefangen wurden, 
sind wiederum zahlreich und mannigfaltig3. Von den be- 
handelten Themen seien hervorgehoben: Rauchbekampfung 
( 1 1 Arbeiten fiir 1937/38 und 3 fiir 1938/39), Aschen- und 
Schlackenbildung (6 bzw. 5 Arbeiten), Verbrennungs- 
vorgang bei Kohle und Kohlenprodukten (28 bzw. 24 Bei
trage), Kohlenuntersuchung (6 bzw. 5 Arbeiten), ver- 
schiedene Verwendungsmóglichkeiten fiir Kohle (9 bzw. 15 
Arbeiten), physikalische Kohlenuntersuchung einschliefilicli 
Mahlbarkeit (9 bzw. 13 Beitrage), Kohlenaufbereitung all- 
gemein (14 bzw. 16 Beitrage), usw. In einem Hinwcis1 
auf einige bisher weniger gebrauchliche Verwendungs- 
zwecke fiir Kohle wird angeregt, die amerikanische Land- 
wirtschaft solle mehr mit Kohle belieizte Trockner fiir 
Gras und andere Ernteerzeugnisse benutzen und aufierdem 
deren Verwendung ais Dungemittel und zur sonstigen 
Bodeuverbesserung eifriger ais bis jetzt studieren. Anthrazit- 
asche soli sich bereits ais Dunger gut bewahrt haben; 
grofie Bedeutung konne Flugasche ais Zusatzniittel zum 
Strafienbauasphalt und sonst ais Fiillstoff erlangen.

Es ist auch versucht worden, die Aufbereitungsberge 
und aschenrcichen M ittelprodukte auf nutzbringendere 
Weise ais bisher zu verwendcn5, wobei man wegen der 
hohen Aschengehalte von durchschnittlich 25 — 85o/0 den 
Verbrauch an Brennstoff nicht in Betracht zog. In plan- 
miiBiger Untersuchung wurden die betreffenden Proben 
mittels Herdwasche nach ihrem Aschengehalt in mehrere 
verschiedene Sorten zerlegt und dann auf ihre Verwend- 
barkeit hin gepriift. Zunachst hat man die beiden Flóze 
Mary Lee und Corona, von denen das erstere besonders 
schwefelarme und das letztere sehr schwefelreiche Kohle 
fiilirt, zu den Untersuchungen herangezogen. Spater will 
man Kohlen mit starken Unterschieden im Gehalt an 
fliichtigen Bestandteilen und mit sonstigen beachtenswerten 
Eigenschaften priifen.

Zunachst wurde fiir die aschenarmeren Teile der 
Abgange die Nutzbarniachung ais Aktivkohle fiir Zwecke 
der W asserreinigung erwogen; die Verwendbarkeit fiir die 
Geruchsbeseitigung soli weiterhin untersucht werden. Fiir 
die Aktivierung, die zum Teil ais Oxydation durchzufiihren 
ist, wurde das Ausgangsgut zu Beginn auf 500° C verkokt 
und dann bei 700—S00° C mit Wasserdampf behandelt. 
Durch derartig zubereitete Kohle lieB sich verunreinigt;s

' Min. & M etali. 21 (1940) S. 30.
! G luckauf 74 (1938) S. 997.
5 Coal Age 43 (1938) N r. 2 S. 79; 44 (1939) N r 2 S. 77; 45 (1940) Nr. 1 
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Wasser geruchlich und geschmacklich verbessern. Fein- 
mahlung der Kohle vor der Dampfbehandlung erhóhte die 
Aktivierung, die sich im iibrigen stark von der Temperatur- 
hóhe und der Geschwindigkeit der Verkokung abhangig 
zeigte. Unter sonst gleichen Bedingungen erwies sich eine 
Verkokungstemperatur von 750-950° C ais am giinstigsten 
Dic Starkę der Aktivierung wurde dadurch ermittelt, daB 
man aus phenolhaltigem Wasser die mit Hilfe der Kohle 
herbcigefiihrte Adsorption des Phenols bcstimmte. Es 
zeigte sich, dafi die so ermittelte Phenolzahl (15 =  untere 
Brauchbarkeitsgrenze, 30 =  ausreichend fiir industrielle 
Eignung) mit abnehtnendem Aschengehalt anwuchs und 
dafi eine grofie Zahl der untersuchten Kohlenmuster 
brauchbar war. Eine Aktivierung der beigemengten Be- 
standteile, wie Ton, Schiefer usw., wurde in keinem Fali 
beobachtet, auch nicht durch Anwendung verschiedenartiger 
Cheinikalienzusatze. Gegenwartig wird die Aktivierung der 
Kohle mit Hilfe von Zinkchlorid ausprobiert. Ahnliche 
Arbeiten werden, wie weiter unten gezeigt wird, mit reiner 
Kohle ausgefiihrt.

Abgange mit hóherem Ascliengehalt eigneten sich 
vorzugsweise ais Ausgangsstoffe zur Herstellung von 
Entfarbungsmitteln fiir Mineralol, also von Ersatzstoffen 
fiir Bleicherden. Dic schwefelarme Mary-Lee-Kohle wurde 
ani vorteilhaftesten init verdiinntem Ammoniak behandelt 
und anschliefiend mit verdiinntcr Phosphorsaure in Gegen- 
wart von beispielsweise Aluminiumphosphat ausgewaschen. 
Nach einer derartigen Behandlung entsprach die Wirkung 
bei Ziinmertemperatur etwa drei Vicrtel von derjenigen 
eines guten, aktivicrten Industrietones; bei hóhcrer Tem
peratur nimmt diese Wirkung der aktivierten Kohlcn- 
abgange jedoch rasch ab.

Kohlen- und Bergebestandteile der Abgange zeigten 
inerkliche Brauchbarkeit ais Basenaustauscher fiir die 
Wasscrenthartung. Eine Aktivierung durch Saure- 
cinwirkung mit anschlieficnder Alkalibehandlung, die im 
Autoklarcn unter 11 atii Dampfdruck stattfand, liefi einen 
guten Na-Austauscher entstehen. Man gewann den Ein- 
druck, dafi nicht nur die Art der Vorbehandlung und 
Aktivierung die Eignung der Erzeugnisse beeinflufit, 
sondern dafi diese vielleicht auch von dem Gehalt und der 
Art der zugehórigen Kohle abhangt.

Schl iefilich war eine gewisse Bodcnvcrbcsserung 
manchmal schon durch Zusatz zerkleinerter Berge und 
Mittelproduktc zu beobachtcn. Dic Bodenfarbung wurde 
dunkler und daher die Warmeaufnahmefahigkeit, die fiir 
manche Fruchte sehr wichtig ist, grófier. Aufierdem kann 
die dunklere Farbung des Bodens viellcicht das leichtc 
Verbrenncn mancher Pflanzen, wie z. B. etlichcr Gladiolen- 
arten verhiiten, das auf hellem Boden infolge der 
Reflexion der Sonnenstrahlen leicht cintritt. Man unter- 
suchte auch die Móglichkeit, die in den Aufbereitungs- 
abgangen enthaltenen Humussauren in wirksame Ver- 
bindungen zu iiberfiihren, 11111 dic Abgange dann ais Diinger 
einzusetzen.

Auf der Suche nach amerikanischcn Kohlen, die sich 
durch Aufbereitung in »super coal«, d. h. reinste Kohle, 
iiberfuhren lassen, hat man festgestellt', dafi die Kolilc 
des Black Creek-Flozes der Grube Bradford in Alabama 
erhebliche Anteiie mit weniger ais 0,8 °/o Asche enthalt 
und dafi Teile derselben nach der Verwachsungskurve zu 
78 o/o aus Kohle mit weniger ais 1 0/0 Asche bestehen.

Bemcrkenswert ist das Ergebnis einer Umfrage- in den 
Vereinigten Staaten, die ermittcln sollte, wie weit dic in 
den letzten Jahren einpfohlenen Verfahrcn zur Frost- und 
Staubfestmachung der Steinkohie angewendet und wie dic 
damit erzielten Leistungen beurteilt werden. Antworten 
waren .von rd. 400 grofien und kleinen Gruben aus 20 vcr- 
schiedenen Staaten des Landes eingegangen, so dafi mit 
einem ungefahren Durchschnittsbild aus der Steinkohleii- 
industric gerechnet werden kann. Aus den Weichkohlen- 
gebieten wurden die Fragen nach dem Vorhandcnscin von

1 Bur. Min. Report lnvest. N r. 3473 (1939) S. 13.
* Coal Age‘44 (1939) Nr. 10 S. 44.

Einrichtungen zur Staubbindung tiberwiegend bejaht, aus 
den Anthrazitgebieten dagegen nur zum geringeren Teil. 
Im ganzen waren die Antworten mit 67,1 o/0 in Bezug auf 
die Behandlung von Hausbrandkohle und mit 62,9 «/o fur 
die von Industriekohle zustimmend. Einrichtungen zur 
Frostbestandigmachung der Kohle wurden naturgemafi in 
erhcblich geringerem Umfange gemeldct, namlich nur von 
39,7 o/o der Befragten. Aus der Antwort auf die Frage, 
welchen Anteil der jeweiligen Fórderung die yerścliiedenen 
Gruben staubfest machen, ergab sich, dafi etliche Werke 
weniger ais 1 o/o, einige ihre Gcsamtfórderung und eine 
Anzahl weiterer Betriebe einen betrachtlichen Teil ihrer 
Hausbrandkohle in dieser Weise bchandeln, und zwar 
vorzugsweise dic fiir Kleinfeuenmgen bestimmte Kohle. 
Einen bemerkenswerten Aufschlufi iiber die eingegangenen 
Antworten auf die erwahnte Umfrage gibt folgende Auf- 
stellung:

Staubfestgemacht 
H5chst- u. Mindest-%

Frostfesipcmadit
%

Alabama........................... 4 -100 _
Arkansas ........................ 10 -  50 15-60
C o lo ra d o ........................ 10 - 15 30

I l l in o i s ............................ 1 -  75
(Kesselkohle)

5 -2 0
I n d ia n a ............................ 1,5 -  20 10

15 —
K a n s a s ........................... 20 30
Kentucky ........................ 5 -1 0 0 28-30

M a ry la n d ........................
(Kesselkohle)

70 _

M issouri...........................
(Kesselkohle)

100 40
Neu M exiko.................... — —

15 • 50 70
O klahom a........................ 100 100
Pennsylvanien 

A n th ra z it .................... 1 10
W eichkoh le................ 10 -  70 10 - 50

T ennessee........................ 10 -  50 40
U t a h ............................... 10 25 12
V irg in ie n ........................ 6 -100 —
W ash ing ton .................... — —
West-Virginien................ 1 -1 0 0 35-70
W y o m in g ........................ - 25 -60

Im ganzen wird dic zunehmende Nachfrage nach 
staubfest gemachter Kohle fast ausnahmslos anerkannt, 
wahrend etwas mehr ais die Halfte der befragten Betriebe 
nicht mit einer starkeren Verbreitung des Frostfestmachens 
rechnet. Aus allen diesen Erwagungcn geht ais fiir uns 
beachtcnswert hervor, dafi die Steinkohlenindustrie der 
Vcreinigten Staaten besonders dic Staubbindung der Kohle 
fiir Kesselhaus und Hausbrand ais sclir zukunftswichtig 
betrachtet.

Ais Vorkampfcr im Streit gegen die Rauchbclastigung 
in den Vereinigten Staaten hat sich offensichtlich O. P. 
H o o d 1 betiitigt, von dessen in dieses Gebiet fallenden 
Arbeiten eine Reihe durch das Bureau of Mines fiir die 
Offentlichkeit zusammengefafit wurden. Beachtung ver- 
dienen darunter einige grundsatzliche Ausfiihrungen, die 
zuvor nicht vcróffentlicht waren und in denen zunachst 
erkliirt wird, dafi die Rauchbękampfun| nicht die 
Beseitigung allein der sichtbaren durch Schornsteine aus- 
gestofiencn Verbrennungsprodukte anstrebt, sondern min- 
destens ebenso ernsthaft diejenige der fast unsichtbaren 
feinsten Asche und der ganzlich unsichtbaren schadlichen 
Gase. Dic Aufbereitung wird durch diese Bestrebungen 
beriihrt, weil die Lósung nicht in einem Niederschlagcn 
erblickt wird, sondern in einem Yermeiden, also sowohl 
in einer zweckmafiigen Hcrrichtuiig ais auch Verbrennung 
der Brennstoffe. Nach einem Hinwcis auf die vielfach 
noch vorhandencn Meinungsvcrschiedenheiten iiber die 
wirklichen Ursachen der Staubbeschadigungcn z. B. des 
Menschen, wird eine Reihe von Staubquellen yorgefiihrt,

1 Bur. Min. Inform. Circ._7016, 1938.
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die, wie u. a. durch die staublose Verbrennung, beseitigt 
werden sollten.

In der gleichen hier angezeigten Richtung liegen Ver- 
suche, durch umfangreiche Erhebungen iiber den Schwefel- 
und Phosphorgehalt der Luft in Stiidten aller móglichen 
Lauder Unterlagen fiir die Bekampfung von gesundheit- 
lichen Stórungen ais auch von Korrosionsschaden zu 
erhalten1.

W iederholt wird in den Staaten geklagt, dafi die 
Kosten der Aufbereitung fast nur dem Betrieb zur Last 
fallen uud kaum auf den Abnehtner ubergehen. Demgegen- 
iiber weisen einige Stimmen darauf hin, dafi schon in der 
gleichmaBigeren Beschaftigung des Bergbauunternehmens 
und in dem vergróficrtcn Abnchmerkreis ein betrachtlicher 
Vorteil der mechanischen Aufbereitung liegt, selbst wenn 
sie gelegentlich yerhaltnismaBig kostspielig sein sollte-.

Mit erheblichen Erwartungen darf man der Vollendung 
eines umfassenden Hahdbućhes iiber die »Chemie der 
Kohleverwertung« entgegensehen, das im Auftrag des 
amerikanischen Nationalen Forscluingsrates unter der 
Leitung von L o w ry  seit einigen Jahren in Bearbeitung ist3. 
In diesem Handbucli sollen der Ursprung der Kohle, ihre 
Unterteilungen, ihre physikalischen und chemischen Eigen- 
schaften sowie ihre technologischc Verwertung behandelt 
werden.

Ober die Kohlenaufbereitungen anderer Gebiete liegen 
im iibrigen nur sparliche Nachrichten vor. Erwahnt sei, dafi 
fiir die M a n d s c h u rc i  im Zusammenhang mit der Er- 
richtung von Hydrierungsanlagen auch Aufbercitungen ge- 
plant und gebaut werden und daB bei Tientsin (Nord- 
china), die wegen ihrer grofien wirtschaftlichen Bedeutung 
bekannte Kailan-Grube der Chinese Engineering and Mining 
Company Ltd., London, und der Lanchow Mining Com
pany Ltd., Tientsien, eine Kohlenwasche fiir den stiind- 
lichen Durchsatz von 500 t im Jahre 1938 in Bali genommen 
wurde. Die Einrichtung lieferte die Symons-Caryas Ltd., 
und an Einzelheiten werden genann t:1 Baumsche Setz- 
maschinen mit selbsttatiger Oberwachung, Klassierung, 
Wasserklśirung, Filteranlagen, Staiibabscheidung, Misch- 
lind Verladeeinrichtungen. Neben den schon yorhan
denen eigenen Hafenanlagen, Dampfern und sonstigen 
Einrichtungen des Kailan-Untcmehmens soli diese Kohlen- 
aufbereitung eines der neuzeitliclisten W erke Chinas 
werden.

Es ist schon erwahnt worden, daB Holmes die Stcin- 
kolile S i id a f r ik a s  zu den am ungiinstigsten verwachsenen 
zahlt. Zu einem gleichen Urteil sind P e t r ic k ,  G a ig h e r  
und G ro c n e w o u d 5 gekommen, die eingehende Unter- 
suchungen an yerschiedenen Kohlen ausgefiihrt haben. Auf 
der Suche nach hydrierfahiger Kohle stellten sie fest, daB 
bei Bescheidung auf ein geringes Ausbringen wohl Stein- 
kohle mit nur 4 6 o/o Aschengehalt zu crrcichen ist, dafi 
aber erst eine Zerkleinerung auf weniger ais 0,2 mm aus- 
rcicht, um diesen Gehalt merklich weiter hcrabzuśetzen. 
Eine sehr weitgehende Sortierung derartig  zerkleinerter 
Kohle gelang mit Hilfe des — an sich liingst iiberholten — 
Trent-Verfahrensc; verstandlicherweise wird ais fiir den 
praktischen Betrieb aussichtsreiches Verfahren die Flotation 
genannt.

Die im letzten Fortschrittsbericht ‘ gegebene Ubersicht 
iiber dic SteinkohIenvorrate der S o w je tu n io n  ist nach 
den Mitteilungen, die auf dem 17. Internationalen Gco- 
logischen Kongrefi in Moskau gegeben wurden, zu ergiinzen. 
Nach einem aus diesem AnlaB gegebenen Bericht von 
P r ig o w o s k y 8 erreichten die nachgewiesenen Vorriite den

1 L. R. B u r d i c k  und I. F. B a r k l e y ,  Bur. Min. Inform. C irc. 7064, 
7065, 7066, April 1939.
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Gesamtbetrag von 1600 000 Mili. t. Davon entfielen 9,1 o/o 
auf Europa und 90,9 o/0 auf Asien. 9,9 °/0 der Kohle sollen 
karbonischen Alters sein, 56,9 °/o permischen, 23,4 o/o 
jurassischen und triassischen Formationen angehóren, 
wahrend der Rest von 9,8 o/0 zum Tertiar zu zahlen jist. 
Uber die Aufbereitung dieser Kohlen w ird leider kaum 
etwas Brauclibares gesagt.

Untersuchungsverfahren.
Um die Arbeitsweise einer Aufbereitungsmaschine, iin 

besonderen einer solchen, die in der Sortierung gebraucht 
wird, zu kennzeichnen, schlagt H. P a u l1 vor, nicht die 
Ascliengehalte der Erzeugnisse mit den entsprechenden 
Werten der Verwachsungskurve zu yergleichen, sondern die 
Trennscharfe zu beriicksichtigen, fiir deren Mafi der Anteil 
des Fehlaustrages, berechnet in Hundertteilen der Aufgabe, 
zu gelten hat. Ais Fehlaustrag liifit Paul dabei »dasjenige 
Gut gelten, das hinsichtlich seines spezifischen Gewichts 
jenseits der Trenndichte liegt, bei der die Maschine gear- 
beitet hat«. AuBerdem ist die Beschaffenheit des Felil- 
austraggutes zu beriicksichtigen. Paul gelangt dadurch zti 
einer Auswertung dieser beiden Eigenschaften des Felil- 
austrages, Menge und Giite, dafi er der Verwachsungskurve 
des Aufgabegutes die spezifische Gewiclitskurve der auf 
der zu untersuchenden Maschine gewonnenen Erzeugnisse 
im gleichen Mafistab gegeniiberstellt. Bei den W erten fiir 
die auf der Maschine eingehaltcnen Trenndichten werden 
sodann die Menge und dic Zusammensetzung des Felil- 
austrags abgelesen. Von H e id e n r e ic h 2 ubernimmt Paul 
das Fehlerdreicck ais Mafi fiir die Giite des Aufbereitungs- 
vorganges. Die Brauchbarkeit dieser yerschiedenen Vor- 
schlage fiihrt er schliefilich an Hand einiger Beispiele aus 
der Sortierung vor. Im wesentlichen eine nochmalige 
Wiedergabe seines vorstehcnd vermerkten Aufsatz.es ist 
Pauls Veróffentlichung iiber die »schaubildliche Darstellung 
von Trennungskurven bei Aufbereitungsanlagen3«, in der 
aufierdem auf die vom Aufbereitungsausschufi der Gesell- 
schaft Metali und Erz friiher eingefiihrten Berechnungen 
von Betriebsdaten fiir die Sortierung an dreimetallischen 
Erzen hingewiesen wird.

Einen sweiteren Vorschlag fiir die Beurteilung von 
Aufbereitungsvorgangen« brachte R ie b e c k 1, wobei er auf 
seine altere Arbeit aus dem Jahre 19335 hinwies, die im 
wesentlichen dic gleichen Gedanken bcriicksichtige wie 
die Arbeiten von T ro m p 6 und P a u l7, aber den Vorzug 
verdiene, eine besonders anschauliche bildliche Darstellung 
zu gestatten. Die yon Riebeck zunachst augewendete 
Gegcnuberstellung von Waschkurven und Verwachsungs- 
kurven fiir das gleiche Gut ermóglicht in bekannter 
Weise eine aufschlufireiche Abwiigung der mit Hilfe 
verschiedencr Vcrf3hrcn erreichbarcn Sauberkeit der Sor
tierung. Zur weiteren Auswertung der Aufbereitungs- 
kurven zerlegt der Verfasser die bei einem technischen 
ProzeB angefallenen untcrschiedjichen Sorten nach dem 
spezifischen Gewicht, d. h. er stellt nach einem alteren 
Vorschlag8 fiir jedes Betriebsprodukt, z. B. Kohle, Mittel
produkt, Berge, die Verwachsungskurve auf, um auf 
diese Weise ermitteln zu konnen, wie weit eine 
Strcuung der einzelnen Kohlenbestandteilc verschiedener 
Dichte, KorngroBe und Kornform erfolg t ist. Die auf der- 
artige Untersuchungen gegriindete »Abscheidungskurve« 
diirfte sich wegen der grofien Ungenauigkeit ihrer schema- 
tischen Darstellung fiir eine eindeutige Auswertung aller
dings kaum eignen. Recht bemerkenswert sind dagegen die 
Feststellungen Riebecks in Bezug auf das Verhaltcn ver- 
schiedener Kornformen namentlich beim Vergleich von 
trockener und nasser Setzarbeit; es lassen sich dabei

1 Oluckauf 74 (1933) S. 277.
Olilckauf 65 (1929) S. 1029; 68 (1932) S. 133.

■’ Z. VDI 82 (1938) S. 1197.
< O luckauf 75 (1939) S. 213.
5 R i e b e c k ,  D issertation Breslau 1933.
• Oluckauf 73 (1937) S. 125.
7 a .a .O .
* O S t t e ,  Oluckauf 67 (1931) S. 987.



wichtige Schliisse auf das geeignetste Verfahren zur Sor
tierung einer Kolile in Abhangigkeit von der Kornforni, vor 
allem ihrer Berge und ver\vachsenen Stucke ableiten, die 
fiir jeden Betrieb wertvoll sind.

B liim e l1 unternahm eine kritische Sichtung ver- 
schiedener Vorschliige zur kurzeń zahlenmaBigen Kenn- 
zeichnung von Korngrófieiwerteilungen im Staub und setztc 
sich dabei im besonderen mit der von H a n e l2 und vorher 
von S tu c h te y 3 angewendeten Berechnungsweise aus- 
einander. E r wendet sich vorzugsweise gegen folgende 
Eigenarten des Auswertungsweges von Hanel: Errechnung 
der Oberflachen aus den Gewichtsteilcn der Sicbanalyse 
mit Hilfe eines starren Umrechnungsfaktors, der nur das 
mittlere spezifische Gewicht der Gesamtprobe beriick- 
sichtigt, aber die ungleichmafiige' Verteilung der unter- 
schiedlichen Dichten entsprechend denjenigen der Kohlen- 
bestandteile und -arten in den verschiedenen Kornklassen 
aufler acht lafit; willkurliche Annahine der Wiirfelform fiir 
die Staubteilchen, die die Formeigentiimlichkeiten beispiels
weise der unterschiedlichen Gefiigebcstandteile und 
sonśtigen Haufwerksgemengteile nicht beriicksichtigt; Fest- 
legung auf einen unveranderlichen Wert des spezifischen 
Gewichts fiir die Umrechnung von Volumen auf Gewicht; 
Verwendung des arithmetischen Mittels zwischen oberer 
und unterer Korngrenze einer Klasse zur Feststellung des 
zugehórigen durchschnittlichen Korndurchmessers und 
schlicfilich bei der Atiswcrtung Aufierachtlassung der ver- 
schieden groBen Zwiśclienraume zwischen den Kórnern, dic 
von der durch die Korngrófienvcrteilung bcdingten Dichte 
der Packung abhangt. Bliimel weist darauf hin, dafi, 
insgesamt gesehen, die nach Hanel ebenso wie nach 
Stuchtey zu ęrrechnenden Kennziffern nur »Parallel- 
verschiebungen«, aber keine Auswertungen oder Zusammen- 
fassungen darstellen, und erklart demgcgeniiber die 
grófiere Einfachheit und Zweckmafiigkeit der von ihm 
benutzten Umrecjjnungs weise, die ohne weiteres aus den 
Zahlen der Siebanalyse die Berechnung der Feinheits- 
kennziffer gestattet4.

Im Anschlufi an friihcre Vorschlage zur Auswertung 
der Verwachsungs- und Waschkurven, die von B ird 5 und 
anderen gcmacht waren, hat es C oe° unternommen, fiir die 
weniger Eingcweihten eine Einfiihrung in die Art der Auf- 
stellung und der einfachsten Auswertung dieser Kurven 
zu geben. Benierkenswert Neues ist fiir uns nicht darin 
enthalten.

G o u ld 7 hat die ublichen Verfahren zur Kennzeichnung 
von Kohlen und zur Probenahme einer Priifung vom 
Standpunkt der statistischen Betrachtung aus unterzogen, 
aber dabei kaum einen neuen Vorschlag zu machen 
verstanden, der der Praxis nutzbringend sein konnte. Seine 
Ausfuhrungen zur Heranziehung der Fehlerbercchnung sind 
schon oft von anderen vor ihm gemacht worden, ohne 
dafi leider die statistische Betrachtungsweise merklich an 
Einschatzung gewonnen hatte. Die nur summarische 
Erwahnung der Arbeit yoiii Gould soli aber keine Ablchnung 
seiner Idee bedeuten, sondern lediglich mit Riicksicht 
darauf geschehen, dafi bis heute auf dem ganzen Gebiet 
der Kennzeichnung, Bewertung und Vergleichung noch nicht 
diejenige Beruhigting eingetreten ist, die es ermóglicht, 
eine einheitliche Regelung vorzunehmen, ohne a!Izuviel 
widerstreitende Meinungcn hcrvorzurufen.

B. W. G a n d r u d ,  G. D. C oe und H. J. H ag en  haben 
iiber Versuche bcrichtet, die darauf abzielten, die Verluste 
an absatzfiihiger Kohle zu yermindern*. Die Rohkohle 
wurde in einer Hammerniiihle im geschlossenen Krcislauf

‘ Braunkohle 37 (1938) S. 885.
Braunkohle 37 (1938) S. 373.

’ G luckauf 70 (1934) S. 41.
* G luckauf 69 (1933) S. 533.
5 Proc, Sec. Intern. Conf. on bitum. Coal 1928, Bd. 2, S. 82—111; Gliick

auf 67 (1931) S. 989.
5 Bur. Min. Inform. Circ. 7045, 1938; Colliery Guard. 158 (1939) S. 89.
7 Colliery G uard. 156 (1938) S. 336.
8 Classificalion and tabling middlings at the Colta coal washery, Bur. 

M in., R eport Invest. N r. 3448, Mai 1939.

mit einem Vibratorsieb von 7,5 mm quadratischer Lochung 
aufgeschlossen und dann ohne weitere Klassierung auf 
Nafiherden verwasęhen. Die weniger widerstandsfahige 
Kohle fiel bei der Zerkleinemng feiner an, und dic harteren 
Berge sammelten sich in den gróberen Klassen. Beim un- 
klassierten Waschen wandert aber trotz Nachwaschens viel 
feine Kohle in die Mittelprodukte, wenn die gróberen 
Berge von der Kohle getrehnt werden sollen. Eine brauch- 
bare Lósung brachten die Stromklassierung des an- 
gefallenen Mittelgutes uud anschliefieńdęs Verwaschen der 
einzelnen Kornklassen. Der Erfolg ermunterte dazu, eine 
erste derartige Anlage im Kohlengebiet der Apaiachen in 
Betrieb zu nchmen.

H e rtz o g  und C u d w o r th  untersuchten im Rahmen 
einer weiter gefafiten Untersuchung der physikalischen und 
chemischen Eigenschaften einige Alabaina-Kohlen auf 
deren mechanische Zerschlagbarkeit1 (ais Gegensatz innerer 
Festigkeit) und M ahlbarkeit2. Ais Zerschlagbarkeit wird 
die Neigung der Kohle angesehen, bei wiederholter 
Beanspruchung, wie z. B. im Abbau, in der Fórde- 
rung oder im Gang der Wiische in kleinere Stucke 
zu zerfallcn. Diese Eigenschaft wećhselt nicht nur 
von Flóz zu Flóz, sondern verstandlicherWcise auch 
im gleichen Flóz vielc Male. Das zur Priifung von 
der Southern Experiment Station des Bureau of Mines 
und der Universitat von Alabama gemeinsąm angewendete 
Vcrfahren'1 besteht darin, dafi man die sorgfaltig aus- 
gewahlte, zerkleinerte und auf eine KorngroBe zwischen 27 
und 38 mm Quadratlochung ausgcsiebte Probe, aus der alle 
starker angeschlagenen Stucke sowie samtliche Berge ent- 
fernt sind, in einer kleinen Porzellanlaigelmuhle mit den 
Innenmafien 190x100 mm eine Stunde lang bei n -40 
ohne Mahlkórper zerkleinern lafit; das Anheben der Kohlen- 
stiicke im Innem der Mahltrommel wird durch drei ein- 
gebaute eiserne Langsleisten unterstiitzt. Nach Beendigung 
des Versuchs wird der Miihleninhalt auf Sieben mit den 
ąuadratischen Lochungen 26,7 mm, 18,9 nim, 13,3 mm,
9,4 mm, 1,2 mm und 0,3 mm entsprechend den Vorschriftcn 
der genannten A. S.T. M. abgesiebt. Ais Zerschlagbarkeit 
wird die durch die Muhlcnprobe erzielte anteilmafiige Ver- 
ringerung der Durchschnittskomgrófie der Kohle an
gesehen. Ein Berechnungsbcispiel ist unter Beibehaltung 
der Zolldimensioncn im folgenden wiedergegeben:

1 2 3 ■1 5 6

KorngrSBe in Zoll 

uber ! unter
Oew.-%

Siebóffnung
arithm.
Mittel

Sieb
faktor (3) X (5)

Aufgabe 1,05 1,5 100,0 1,275 1,0 100,000 « S

1,05
0,742
0,525
0,371
0,0469
0,0117
0.0

1.5
1.5 
0,742 
0,525 
0,371 
0,0469 
0,0117

46.2 
26,9 
' 4,0

1.6
5,5
0,5

15.3

1,275
0,896
0,634
0,448
0,209
0,029
0.006

1,0
0,7
0,5
0,35
0,15
0,025
0.005

46,20 
18,83 
2,00 
0,56 
0,825 
0,010 

• 0,075

0,0 0,5 100,0 68,500=S

Der Siebfaktor (Spalte 5) gibt abgerundet das Vcr- 
haltnis der Kantenlange jeder arithmetisch gcmitteltcn 
Siebóffnung zu derjenigen des Aufgabegutes wieder; z. B. 
0,896 abgerundet 0,7 x  1,275.

Die Zerschlagbarkeit bercchnet sich damit nach diesem 
amerikanischen Yorschlag wic folgt:

, , ,x. „ 100 (S -s )
Z ersch lagbarkeit in °/o g

100(100 (>S,50) 
100

=  31,52.

Der Gewichtsanteil des feinsten Kornes unter 0,0117 
Zoll oder 0,3 mm wird ohne weitere Umrechnung ais 
»Staub-Index« angesehen, der denjenigen Anteil am Miihlen- 
austrag darstellt, den man ziemlich willkurlich — auf 
Abrieb zuriickfuhrt.

ł Bur. Min. Report łnvest. Nr. 3384, Miirz 1933.
* Bur. Min. Report Invest. Nr. 3382, Febr. 1938.
8 Proceedings of the American Society for testing materials, Bd. 37, 

1937, II.
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Die Zersclilagbarkeit der untersuchten Alabama-Kohlen 
schwankt sehr stark und liegt nach der angefiihrten Berech
nung zwisehen 15,0 und 62,0 o/o; der Staub-Index umfaBt 
die W erte 9 -2 6 .

Die Mahlbarkeit soli in den Untersuchungen von 
Hertzog und Cudworth angeben, wie schwierig oder leicht 
es ist, eine Kohle zu mahlcn und mit welchen ungefahrcn 
Kosten dementsprechend fiir die Herstellung von Kohlen
staub gerechnet werden mufi. Die Untersuchungen wurden 
wiederum nach den Vorschriften des A. S.T.M . durch- 
gefiihrt. Die zu verarbeitende Kohlenprobe wurde an der 
Luft getrocknet und auf 10 -2 0 0  Maschen, also auf 
1,61 — 0,080 mm, abgesiebt; das gróbere und feinere Korn 
wurde zur Untersuchung nicht herangezogen. Von dem 
Probemuster werden 500 g in einer Miihle bei n =  40 bis 
zum Ablauf der 50. Umdrehung gemahlen; der Kohle sind 
dabei 100 Stiick polierte Stahlkugeln von je 1 Zoll Durch- 
messer zugesetzt. Nach einem bestimmten Schema wird die 
Kohle auf diese Weise so lange gemahlen, bis 80o/0 ihres 
Einsatzgewichtes feiner ais 200 Maschen oder 0,08 mm 
vorliegen. Durch die aufgewendete Anzahl von Miihlen- 
umdrehungen, die man durch Interpolation’ auf den Anfall 
von genau 80 o/o Korn von unter 200 Maschen umrechnet, 
wird die Zahl 50000 geteilt und der damit erhaltene W ert 
gilt ais Index der Mahlbarkeit. Fiir die untersuchten 
Alabama-Kohlen liegen dessen GróBen zwisehen 67,4 
und 31,3.

Die Experiment Station des Bureau of Mines zu Seattle 
im Staate W ashington untersuchte die Abriebfestigkeit von 
Kohle nach eigenem y erfah ren1 : unter genormten Be
dingungen laBt man eine Eisenscheibe auf Kohlenstiicken 
von bestimmten Korngrófien schleifen und bestimmt an- 
schlieBend den Gewichtsverlust der Stiicke.

Eine recht beachtenswerte Vortragsfolge wurde 1939 
unter dem Stichwort »Die industrielle Auswirkung von Ver- 
unreinigungen in der Kohle« auf einer Tagung der amerika- 
nischen Vereinigung von Kesselfabrikanten (Combustion 
Appliance M akers’ Association) gehalten2. B ly th  berichtete 
zunachst iiber seine Erfahrungen hinsichtlich der Schlacken- 
bildung bei Staubfeucrungsanlagen. Da zu hohe Feuerungs- 
temperaturen die Verbrennung zu verlangsamen geeignet 
sind, ist es von gróBter W ichtigkeit, die richtige Tem pe
ratur in Abhangigkeit von der Verschlackungstemperatur 
und damit von den Eigenschaften und Anteilen an 
Schlackenbildnern festzulegen. Bei zusainmengemischten 
Kohlen ist zu beachten, daB der Aschenschmelzpunkt der 
Mischung durchaus nicht mit dem Mittel aus den Aschen- 
schmelzpunkten der einzelnen Mischungsbestandteile iiber- 
einzustimmen braucht; hier liegen gewisse Ahnlichkeiten 
mit den Eigenschaften von Legierungen vor. Es fehlt heute 
noch an einem genauen Verfahren zur Vorausbestimmung 
des Aschenschmelzpunktes. Dieser Mangel macht es 
unmóglich, ailgemeine Regeln fiir den Entw urf von Staub- 
feuerungen aufzustellen, zumal eine Reihe von anderen 
Punkten, wie Kornfeinheit des Staubes, Brennerart, 
Flammenlenkung usw., den Verbrennungsverlauf von sich 
aus weiter beeinflussen. C r a w f o rd  sprach iiber. die 
physikalischen und chemischen Verunreinigungen in Stein
kohlen und aufierte sich dabei recht ausgiebig zu den 
neueren Schwerflussigkeitsverfahren, von denen c r —Nicht- 
bergmann — aber doch wohl mehr gehórt ais verstanden 
hat; dies zeigt sich beispielsweise daran, daB er ver- 
mutet, die Schaffung reinerer Kohle fiihre zwangslaufig 
zu unreineren Bergen und damit zu brennenden Halden. 
Mit dem in der Kohle enthaltenen Schwefel setzten sich 
H im u s und E g e r to n  auseinander,wobei sie im besonderen 
die Durchschwefelung der Luft beriicksichtigen, die nach 
ihrer Ansicht mit dem zunehmenden Abbau schwefelreiche- 
rer Kohle grófier wird, falls man keine Abhilfe durch Auf
bereitung schafft. Riickschlusse aus der Iaboratoriums- 
mafiig festgestellten Menge von verbrennbarem Schwefel

1 Min. & Metali. 21 (1940) S. 33.
’ Colliery Ouard. 158 (1939) S. 603.

auf dessen schadliche W irkung fiir die jeweilige Umgebung 
sind oft irrefiihrend, weil die Verbrennung in der Industric- 
feuerung meist einen betrachtlichen Teil des an sich ver- 
brennbaren Schwefels in eine unschadliche Form uberfiihrt, 
ohne dafi dieser Vorgang versuchsmafiig genau verfolgt 
werden kónnte. Zum SchluB aufierte sich H a y w o o d  iiber 
die Verteilung der Asche im Kohlenstaub. Bei Aufmahlung 
in geschlossenen Miihlen enthalten die gróbsten Klassen 
des Austrags den hóchsten Aschengehalt, wahrend um- 
gekehrt der Austrag von Sichtermiihlen seinen hóchsten 
Aschengehalt in den feinsten Kornklassen zeigt. Diese 
Beobachtung erklart sich zwangslaufig aus den Unter- 
schieden in den angewendeten Arbeitsweisen. In primaren 
Stauben pflegt der Aschengehalt nach den Feststellungen 
von Haywood bis zu Feinheiten von 0,1—0,08 mm zu-. 
zunehmen und im noch feineren Korn wieder zuriick- 
zugehen.

Das Battelle Memoriał Institute1 hat in seinem 1937 
fertiggestellten Neubau des Aufbereitungslaboratoriums 
eine Reihe von bemerkenswerten Forschungsarbeiten vor- 
genommen, die teils von der Institutsstiftung bezahlt, 
teils mit Mitteln der Industrie durchgefuhrt werden. 
Bemerkenswert fiir die Arbeitsweise dieses Instituts ist, dafi 
alle Entdeckungen und Erfindungen vollstandiges Eigen
tum derjenigen Gruppe der Gesellschafter werden, die die 
Forschungen finanziert hat; sie allein entscheidet auch 
dariiber, ob die erstatteten Berichte nur ihr zuganglich 
bleiben oder veróffentlicht werden diirfen. Im Jahre 1939 
wurden ausgedehnte Arbeiten zur Vcrbesserung der 
Battelle-Rinnenwasche2, iiber dic Staubbindung und ver- 
schiedene andere F ragen’ausgefiihrt.

Mit weitgehender industrieller Untersmtziing arbeitet 
auch das Coal Research Laboratory des Carnegie Institute 
of Technology, das Kohlenforschungszentrum von Pitts- 
burgh3. Der hauptamtliche Stab von technischen • Mit- 
arbeitern umfaBte in den letzten Jahren 16 Mitglieder; 
der jahrliche Haushalt des Laboratoriums betrug im 
Durchschnitt 80000 Dollar. Auch diese Statte Iiefert durch 
ihre Tatigkeit einen Beweis fiir das ernsthafte ameri- 
kanische Bestreben, neben allen anderen Forschungen auf 
dem Steinkohlengebiet auch die Aufbereitung laufend zu 
vervollkommnen. Die Schutzrechte, die sich aus der Arbeit 
dieses Laboratoriums ableiten, werden Eigentum des 
Institutes.

Sieberei.
Einige Bemerkungen zur wirtschaftlichen Bedeutung 

der Lesearbeit in England sind weiter oben schon 
gebracht worden. Die iiberaus hohen Kosten dieser Art der 
Sortierung wurden auch fiir die Vereinigten Staaten auf 
einer Fachtagung in Charleston, W est-Virginia1 hervor- 
gehoben. Es wurde dabei erwahnt, daB trotz der damit 
verbundenen betrachtlichen Lóhne, die dic iiblichen Un- 
kosten der mechanischen Aufbereitung erheblich iiber- 
steigen, die W irksamkeit der Lesearbeit diejenige der 
mechanischen Sortierung durchaus nicht imm er-erreicht. 
Die Fórderung, an ihrer Statt mehr ais bisher maschinclle 
Verfahren einzusetzen, war das folgerichtige Ergebnis einer 
solchen Feststellung.

Aus dem Weichkohlengebiet des Staates Indiana wird 
berichtet, daB dort die Lesearbeit trotz der Einfuhrung 
neuzeitlicher maschineller Sortierungsverfahren nacli wie 
vor grofie Bedeutung besitzt5. Dic Lesebander, oft durch 
starkę Quecksilberlampen beleuchtet, bilden meist die 
obere waagerechte Fortsetzung der Verladeb;inder. In ver- 
schiedenen Betrieben wurde eine Reihe von Neuerungen 
ausprobiert; so stellte die Enos Coal Mining Co. bei einem 
Umbau ebenso wie die Sentry Coal Mining Co. bei einem 
sehr modernen Neubau Schiittellesetischc auf6, in die Sieb-

1 Coal Age 44 (1939):Nr. 6 S. 35.
- O luckauf 74 (193S) S. 1119.'
* Coal Age 44 (1939) N r. 8 S. 351.
‘ Coal Age 43 (1938) Nr. 1 S. 95.
5 Coal Age 43 (193S) NrT12 S. 96.
« Coal Age 43 (1938) N r. 5 S. 55.
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ermittelt, nach welchem Verfahren‘ die Staubbindung 
geschieht und welche Chemikalien dabei verwendet werden. 
Es ergab sich, daB die Mehrzahl der , Betriebe ihre Kohle 
mit 01 besprengen, wahrend zum Frostfestmachen vorzugs- 
weise Kalziumchlorid angewendet wird. Andere Vcrfahren, 
wie die Behandlung mit yerfliissigtem Wachs, z. B. nach 
dem Waxolizing-Verfahren2, gewinnen aber an Boden. 
84 o/o der befragten Gruben teilten mit, dali sie fiir die 
staubfestgemachte Kohle einen Aufschlag verlangen; da 
sich hierfiir aber noch keine einheitliche Regel durchgesetzt

abteilungen zum Entfernen des zerschlagenen Korns ein- 
gelassen sind. Die ausgelesenen verwachsenen Stiicke 
werden in Indiana im allgemeinen weiter aufgeschlossen 
und dann zur Rohkohlenklassierung zuriickgegeben oder 
unmittelbar in die Wasche geschickt. Ais Zerkleinerungs- 
werkzeuge sind Bradfordbrecher beliebt, senkrecht wir- 
kende Nadelbrechcr, die sich dadurch auszeichnen, daB sie 
die verhaltnismaBig wenig feste Kohle geniigend zer- 
kleinern, aber den eingeschlossenen Schwefelkies grob 
genug lassen, um ihn durch Aussieben entfernen zu kónnen.

Abb. 2. Scheiben-Eisenausscheider von Klockner-Humboldt-Deutz.

In Verbindung mit Lese- oder Fórderbandcrn sieht 
Klockner-Humboldt-Deutz fiir das Aushalten yon Eisen- 
teilen aus feinkornigercm Gut einen pendelnd aufgehangten 
Scheiben-Eisenausscheider vor (Abb. 2). Die Anbringung 
erfolgt iiber der Abwurfstelle des Bandes, weil dort der 
Kohlenstrom gut aufgelockert und daher das Eisen 
besonders leicht erfaBbar ist.

Die Wirksainkeit der Scheiben wird noch dadurch er- 
lióht, daB die stark magnetisch erregten Scheiben die unter 
ihnen durchlaufende Kohlemnenge in schmale Teilstrome 
zerlegen. Die Umfangsgeschwindigkeit der Scheibenwalze 
entspricht dabei ungefahr der Geschwindigkeit des Kohlen- 
stromes kurz nach dem Abwurf, so daB stórende Stauungeu 
vermieden werden. Durch die pendelnde Aufhangung der 
Scheibenwalzen wird einerseits eine einfache Einstellung 
der Entfernung des Scheidcrs von der Kohle und ander- 
seits ein Ausweichen ermoglicht, das erwimscht ist, falls 
dem Haufwerk einmal gróbere Fremdkorper beigemengt 
sein sollten.

W ahrend es bei den iiblichen Magnetscheidern der hier 
verwcndeten Art notwendig ist, von Zeit zu Zeit die an- 
gezogenen Eisenteilc von Hand abzunehmen, hat man in 
der Aufbereitung des Stirrat-Schachtes Nr. 19 in Wcst- 
Virginien Schcider eingefuhrt, die das erfaBte Gut selbst- 
tiitig uMeder abw erfenł. Wie Abb. 3 zeigt, sind die Magnete 
im Gabelsliick der Kohlenschurren eingebaut, wo die Pole 
mit einem Teil der BodenverschleiBpIatten in Verbindung 
stehen. Die VerschleiBplattenstucke sind ais Fallklappcn 
ausgebildet und werden durch den zugefiihrten Strom so 
an die Schurre angepreflt, daB der dariiber hineilende 
Kohlenstrom ungehindert flieBen kann. Es zeigt sich in 
dieser Anordnung eine gewisse Ahnlichkeit mit dem elek
trischen Kohlenklaubcr der Birtley Iron Co.2. Wird gegen 
Ende der Schicht der Strom abgeschaltet, so fallt die 
Klappe durch ihre eigene Schwere herab, und der gleich
zeitig stromlos gewrordene Magnet laBt dabei die 
angezogenen Eisenteilc durch die nun freigegebene 
Óffnung fallen. Die Abb. 4 und 5 zeigen zuerst dic Falltiir A 
geschlossen und dann geóffnet.

In Bezug auf die in den Staaten erstaunlich stark ver- 
breitete Staubbindung sind schon einige allgeineine 
Angaben gemacht worden. Aus der dort erwahnten 
Umfrage3, die an eine gróBere Zahl von Gruben gerichtet 
war, sind an dieser Stelle noch etliche weitere Pui\kte 
hcrvorzuheben. So wurde durch diese MaBnahme noch

1 Coal Age 43 (I93S) Nr. 4 S. 59.
- O luckauf 74 (1938) S. 1075.
s Coal Age 44 (1939) Nr. 10 S. 44.

Abb. 3.

Abb. 4.

hat, ist es erklarlich, daB einige der gróBten Bergbaugesell- 
schaften lieber von einem derartigen Oberpreis ganz ab- 
sehen. Frostfestgemachte Kohle crzielt im allgemeinen 
keine hoheren Erlóse, aber im Anthrazit-Bergbau, wo die 
meisten Gruben eine Staubbindung fiir iiberflussig halten, 
ist ein Zuschlag fiir derartige Kohle ublicher. Im Gebiet 
der Appalachen, im Mittelwesten und im Siidwesten betragt 
der Zuschlag fur staubfeste Kohle rd. 10 c/t, etliche Be
triebe in Alabama und West-Virginien berechnen sich

1 Oluckauf 74 (1938) S. 1078.
= Coal Age 74 (1938) N r. 5 S. 59.

Abb. 5.
Abb. 3 -5 . Magnetscheider amerikanischer Bauart.
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15 c/t und solche in Arkansas sowie im femen Westean 
zwischen 1 0 -2 5  c/t, wobei der untere Satz fur klassierte 
Kohle, der obere fiir unabgesiebte Feinkohle gilt. Ein 
gesetzlieher Regelungsvorschlag, wonach fiir staubfest 
gemachte Kohle 10 c/t auf den Verkaufspreis aufgeschlagen 
werden iniisse, wurde von seiten der Gruben abgelehnt1.

Zwei Drittel der Antworten besagten, dafi diese Preis- 
zuschlage die tatsaehlichen Mehraufwendungen ausgleichen; 
es scheint, daB andere die Unkosten des Verfahrens mit 
1 3 -1 5  c/t Yeranschlagen. Um noch mehr Nutzen aus dieser 
Behandlung der Kohie ziehen zu kónnen, sucht man dic 
W erbung durch laute Betonung der Vorziige derartiger 
Kohle zu verstarken. Aber es gibt auch technische und 
wirtschaftliche Bedenken, dic die Kosten der Kohlcn- 
behandlung ais zu hoch erscheinen lassen, die Dauer der 
W irkung fiir nicht lang genug eraehten und fiir manche 
Verfahren den unangenehmen Geruch und die Korrosions- 
w irkung einiger der benutzten Chemikalien ais Mangel 
anfiihreii.

Die Staubbindung der Kohle scheint nicht zuletzt dort 
sclmell Eingang zu finden, wo man pneumatische Sor- 
tierungsverfahren anwendet oder wo gróbere Kolile zum 
Zweck des besseren Absatzes maschinell zerkleinert wird-.

Ein Beispiel fiir die Kohlenbeliandlung mit Wachs 
bietet die sehr neuzeitliche Aufbereitung der United Fuel 
Co. zu Hiawatha, Utah, die die viel angepriesene »Utah 
King Coal« liefert3. Hier durchlauft die Stuck- und NuB- 
kohle in gewissen Abschnitten der Lesebander und der 
Fórderrinncn Schleusenkammcrn, die dicht gekapselt und 
am Anfang und Ende durch MetalIvorhange abgeschlossen 
sind. In diesen Kammern wird die Kohle gleichzeitig er- 
warmt und einem feinen Wachsspriihregen ausgesetzt. Es 
sind Vorkehrungen dafiir getroffen, daB sich nirgends ab- 
gekiihltes Wachs nut/los ansetzen kann. Eine ahnliche Ein
richtung wird von der Scntry Aufbereitung1 beschriebcn, 
von wo ais Verbrauchsmengen im Durchschnitt 3,4 l/t, 
schwankend zwischen 2,2 1 fiir Stiickkohle und 5,0 1 fur 
Kesselkohle, genannt werden. Im Staate Indiana werden 
durchweg Petroleumprodukte zur Staubbindung au- 
gew endet5; es kommt allerdings aiieh vor, daB man neben- 
einander verschiedene Chemikalien benutzt. Von einer 
Grube wird berichtet, daB man ein Produkt »Procite« 
gewahlt hat, das gleichzeitig den Staub binden und die 
Verbrennungseigenschaften der Kohle verbcssern soli. All
gemein geht in USA. die Meinung dahin, schwerere Ole 
oder Wachse zu benutzen; diese Neigung wird lebhaft 
gefórdert durch dic Arbeiten von P i lc h e r  und S h e r m a n 11 
vom Battelle Memoriał Institute, die allgemein ergaben, 
daB sich die Viskositat der Spriihólc nach dem Alter der 
Kohle richten miisse, und zwar in der Weise, daB die 
jiingere Kohle Ol yon hóherer Viskositat verlange. Ais 
Beispiel wird angegeben, daB zum Erreichen einer zu- 
iassigen Staubigkeit, die dcm Index 80 entspricht7, fiir 
eine Illinois-Kohle von 0 ,3 — 20 mm benótigt werden ent- 
weder 11 1 eines Ols der Viskositat 200 s oder 8 1 der Vis- 
kositat 600 s oder 5,7 1 einer Ol-Asphalt-Mischung oder
5,2 1 Paraffinól oder 4,5 I einer Mischung von der Viskosit;it 
480 s. Fiir feuchte Kohle ist das 200-s-Cl ganz unbrauch- 
bar, von der 4S0-s-Mischung sind 7,4 1 erforderlich, von 
Paraffinól 6,S 1 und votn 600-s-Cl etwa 5,7 1.

Beachtenswert ist auch eine Bemerkung®, wonach ein 
Tagebaubetrieb seine Kohle mit einem Petroleumprodukt

1 Coal Age 43 (193S) Nr. 2 S. 64.
3 Coal Age 43 (1938) N r. 2 S. 64.
3 Coal Age 44 (1939) N r. 6 S. 44.
* Coal Age 43 (193S) Nr. 5 S. 59.
s Coal Age 43 (1933) Nr. 12 S. 104.
c Min. & Metali. 21 (1940) S. 28; Coal Age 44 (1939) Nr. 3 S. 72.
! Gluckauf 74 (1933) S. 1079.
* Coal Age 43 (193S) N r. 12 S. 104.

behandelt, damit die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht 
verdampft. Dadurch soli vermieden werden, daB die Kohle 
unter dcm EinfluB einer unerwiinschten Austrocknung 
wahrend der Forderung oder Speicherung zerfiillt oder zu 
leicht zerschlagen wird. Eine solche MaBnahme wird ver- 
standlicherweise besonders fiir den Sommer empfohlen; 
ais Mittel sollen dafiir Petrol-Paraffine gut geeignet sein, 
wie sie z. B. die Coal Processing Co. mit einem 
FlieBpuiikt von 32-38° C und einer Viskositat von 200 s 
liefert. Bei dem Auftragen dieser Chemikalien auf die 
Kohle wird die Tem peratur sorgfaltig auf 74° C und der 
Druck der Spritzdiise auf 660 kg/m" gehalten. Gilt diese 
Behandlung der ganzen Kohle unklassiert, so sollen im 
Durchschnitt 3 l/t erforderlich sein; diese Zahl, dic sehr 
klein erscheint, ist naturlich von den Eigenarten des be
treffenden Haufwerkes abhangig. Ais wichtigstes Ergebnis 
einer solchen Behandlung meldct man, dafi in der Fórde- 
rung und Verladung eine 10 o/oige Verminderung in der 
Neubildung von Korn unter 30 mm eintrete.

Die betrachtliche wirtschaftliche Bedeutung, die man 
der Staubbildung beiinifit, mag auch daraus hervorgehen, 
dafi sowohl die Olindustrie ais auch die beteiligten 
Maschinenbaufirmen sich durch Unterstiitzung von For- 
sclumgsarbeiten darum bemiihen, diese Verfahren zu ver- 
bessern und ihre Anwendung zu verbreiten. Derartige 
gemeinsame Arbeiten scheinen-vorzugsweise zusammen mit 
dem Battelle Memoriał Institute vorgenommen zu werden'.

Die Dustlix-Systems Inc., Milwaukee, Wise., ist mit 
einem eigenen Staubbindeverfahren ))Dustlix« heraus- 
gekommen2 und bietet auBerdem eine Maschine an, die 
dazu dienen soli, in die staubfcstgemachte Kohle gummierte 
Klebezettel gleichmaBig zu verteilen, die auf die Giite der 
betreffenden Kohle mit einem entsprechenden Schutz- 
zeichen hinweisen; dic Zettel sind aus einer besonders 
praparierten Papierart hergestellt und es wird hervor- 
gehoben, dafi ihr Klcbstoff wasserunlóslich sei.

Auf der Fiatt-Grube der Truax Traer Co. ist man bei 
der Einfuhrung der Staubbindung zunachst auf betracht
liche Schwierigkeiten gestofien, da dic sehr poróse Kohle 
die verwendeten Petroleumprodukte selbst dann im Augen
blick restlos aufsaugte, wenn sie in sehr groBen Mengen 
angewendet wurden. Abhilfe wurde durch Obergang zu 
zaheren Asphaltbasen geschaffen, die unter der Bezeichnung 
»No-Kol-Dust« von H. H. Cross eingefiihrt wurden und 
nach dem Viking-Heifiói-Verfahren3 zur Verwendung ge
langen. Man braucht davon 25 «/o weniger ais friiher und 
erreicht eine gute Staubbindung1. Die benótigte Menge 
stellt sich fiir Grobkohle auf 3,4 I/t und fiir Kesselkohle 
auf 5,8 l/t.

Die amerikanische Jeffrey Mfg. Co., Columbus, Ohio, 
hat ein Gerat herausgebracht, welches in Verbindung mit 
Verladebandern gestatten soli, daB der Kohlenstrom auch 
wahrend des Wagenwechsels nicht unterbrochen zu werden 
braucht6. Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine aus 
Stahlblechen gefertigte Ladeschiirze, die am unteren Ende 
des Ladebaumes so angebracht ist; dafi sie bei normaler 
Verladung unterhalb des Ladebaumes liegt, sich aber bei 
dessen Anheben vorwarts bewegt und so unter die Ab- 
w urfstelle sehiebt, dafi durch sie die weiterflieBende 
Kohle noch in den im Abrollen begriffenen Wagen gelenkt 
wird. Senkt sieli der Ladebauin in den neu vorgcschobenen 
Wagen, so bewegt sich die Ladeschiirze selbsttatig zuriick 
und gibt damit ihren E ingriff in den Kohlenstrom wieder 
auf. (Fortsetzung folgt.)

■ Coal Age 44 (1939) Nr. 6 S. 35.
1 Coal Age 43 (193S) N r. 6 S. 58.
3 Gliickauf 74 (1938) S. 1078.
* Coal Age 44 (1939) N r. 10 S. 50.
5 Coal Age 43 (1938) N r. 1 S. 113.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Ełntragungen,

bekanntgeniacht im Pafęhtblatt vom 28. August 1941.
81 e. 1 507189. Wiener Bruckenbau- und Eisenkonstruktions AG., 

Wieu X. Verstellbare Schiitlrinne. 14. 7. -II.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 28. August 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reiehspatenłamtes ausliegen.
5 b, 41/20. L. 99938. Erfinder: Wilhelm Koch, Seestadtl (Sudctengau). 

Anmelder: Lubecker Maschinenbau-Oesellschafł. Lubeck. Den AbbaustoB 
uberspannende, oben und unten raumbeweglich auf den Fahrwerken abge 
stutzte Fórderbriicke. Zus. z. Anm. L. 98197. 18. 1. 40. Protektorat Boh 
men und Mahren.

5c, 7. K. 156907. Erfinder: Dipl.-Bcrgingenicur Dr.-Ing. Friedrich Issel 
Birkenstedt b. Muskau. Anmelder: Hcinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik 
Witten (Ruhr). Verfahren und Vorrichtung zur Hereingewinnung von Kohle 
im Pfeilerbruchbau, namentlich im Braunkohlentiefbau. 7. 3. 40. Protek 
torat Bohmen und Mahren.

5c, 9/10. O. 100 624 und 103155. Gewerkschaft RćuB, Bonn. Strecken 
ausbaurahmen aus Profileisen. 24 .8 .39  und 10.3.41. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

5c, 10/01. E. 53464. Erfinder: Friedrich Heckerniann, Duisburg. 
Anmelder: Eisenwerk Wanheim GmbH., Duisburg-Wanheim. Eiscrner
Grubenstempel. Zus. z. Anm. H. 161711. 11. 3. 40. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

>10a, 18/05. C. 51343. Compagnie Genćralc Jndustriellc, Carneaux, 
Tarn (Frankreich)). Verfahren zur Erzeugung von Koks oder Halbkoks 
durch Verkoken von backenden Kohlen. 17. 2. 36.

81 e, 89/01. D. 75587. Skip Compagnie AG., Essen. Einrichtung zum 
schoncndeu Eiufullcn vou Fórdergut, besonders in FórdergefaBe fiir Bcrg- 
wcrksfórderanlagen. Zus. z. Pat. 648 437 . 24 . 2 . 36.

Deutsche Patenie.
(Yon dem Tage, an dem dic Erteilung eines Patentes bekanntgeniacht worden 
ist, Iauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklagc gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
lOb (9oi). 708Ś06,_vom  27. 11.35. Erteilung bekanntgemacht am 

19.6 41. M c ta  11 ge se 11 sch  a f t AG. in F r a n k f u r t  (Main). Einrichtung 
zur BclA/turigskilhlung vok Braunkohle. Erfinder: Gotthilf Scitz in Frank
furt (Main).

In einem von Kiihłluft durchzugenen 
Kanał a, in dem das obere Trumm eines Ket- 
tenfórderers b die zu kiihlende Kohle o. dgl. 
von einer Aufgabestelle aus auf eine langcre, 
die Schichtung des Gutes nicht beeinflusscnde 
Strecke iiber einen unter diesem Trumm 
liegenden Zwischenboden c in der Richtung 
A befórdert und die yon dem Zwischenboden c 
abgefallene Kohle o. dgl. durch das untere 
Trumm des Forderers b oder einen zweiten 
Fórderer in der Richtung B iiber den Boden d 
des Kanals a geschobcn wird, sind zwecks Um- 
schichtung der Kohle o. dgl. bei deren Abfall 
von dem Zwischenboden c in diesem Boden vor 
dem Abfallendc Durchfalloffnungen e vorge- 
sehen. Die letzteren bewirken, daB, wie aus der 
Abbildung hervorgeht, dic Kohlcnschichten, die 
auf dem Zwischenboden c unten liegen und 
daher bei der Bewegung iiber diesen Boden 
nicht geniigend gekiihlt werden, bei der Be
wegung iiber dem Boden des Kanals oben 
liegen, so daB sie durch die Luft grundlich gc- 
kiihlt werden.

35 a (90s). 709292, vom 19. 10. 38. Er
teilung bekanntgemacht am 3. 7. 41. Dc m ag 
AG. in D u is b u r g .  Fórder gestell. Zus. z. Pat.
700351. Das Hauptpat. hat angefangen am 
23. 9. 38.

Bei dcm durch das Hauptpatent ge- 
schutzten Fordergestell ist die Stelle, an der 
das Fórderseil befestigt wird, seit lich yer- 
legbar. GemaB der Erfindung wird die seitliche 
Verlcgbarkeit der Befestlgungsstelle fiir das 
Seil dadurch erzielt, daB das Fordergestell a 
mit Hilfe mehrerer in ihrer Lange und Lage 
veranderlicher, dic Korbbelastung aufnehmen- 
der Tragglieder b an das an dem Fórder
seil c befestigte Scilgcschirr d angcschlossen 
ist. Zwecks Anderung der Lage der Trag- 
glicder b kónnen an dem Gestell d mchrerc 
ortlicli getrerinte Befestigungsmittel, z. B. meh- 
rere mit Bohrungen fur Befestigungsbolzen 
versehene Bócke e, vorgcsehcn werden.

81 e (22). 709416, vom 12. 10. 35. Erteilung bekanntgemacht am 
10. 7 .4 1 . G e w e r k s c h a f t  E i s e n h u t t e  W e s t f a l i a  in Lflnen. Stau- 
scheibenffirderer. Zus. z. Pat. 6-11471. Das Hauptpat. hat angefangen am 
20. 12. 32.

Die oben offene Fórdermulde a der S-fórmigen Rinne des durch das 
Hauptpatent geschutzten Forderers ist an der Seite. an der dic rohrfómige 
Ruckfiihrung b fur die an einer endlosen Kette befestigten Stauscheiben e 
liegt, zwecks VergróBerutig ihres Profilcs mit einem uber die Ruck-

1 In den Paten tantneldungcn, die am SchluB mit dem Zusatz ^Protek
torat Bohmen und Mahrem versehen sind, ist die Erklarung abgegeben, da o 
der Schutz sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

fuhrung l> hinausragenden geraden oder gebogenen Ansatz d  versehen. Der 
Ansatz, der an der Ruckfiihrung abnehmbar befestigt sein kann, ermóglicht 
es, den Fórderer ohne weiteres fur einen Abbau. der nach links ins Feld 
geht und fiir einen Abbau. der rechts vorruckt, zu verwendeń.

81 e (94). 709314, yom 19.2.38. Erteilung bekanntgemacht am 3 .7 .41 . 
S c h iic h tc rm a n n  fr K re m e r-B a u m  AG. f i i r  A u f b e r e i tu n g  in 
D o rtm u n d . Selbsttdtige Steuereinrichtung fur Kreiselwipper. Erfinder: 
Josef Schaff lik in Dortmund. Der Schutz erstreckt sich auf das Land

Bei Kreisclwippern mit einer Verriegelungsvorrichtung fur den Wipper 
und Fanghaken fiir die Wagen, dic durch einen in bestimmtem Abstand vor 
dcm Fanghaken liegenden Oberfahrhebel beeinfluBt werden, bei dessen Ober- 
fahren der Fanghaken durch einen diesen auf seinem freien Ende tragenden 
Steuerhebel in Sperrstellung gebracht, die Verriegclung des Wippers gelóst 
und der Anfangszustand kurz vor Beendigung der Wipperdrehung durch 
einen auBerhalb des Wippers befestigten Anschlag wiederhergestellt wird, 
ist der Steuerhebel a fur den die 'Fórderwagen b fangenden Fanghaken c mil 
dem Oberfahrhebel d durch eine lósbare Kupplung et /, g verbunden. Diese 
Kupplung ist bei der Sperrung des Fanghakcns fest und hat nach Drehung
des Wippers um 180° eine Frcifallstellung, in der sie gelóst wird. Die
Kupplung wird in der gelósten Stellung so lange durch den von den Fórder- 
wagen niedergedriickten Oberfahrhebel d verriegelt, bis der Oberfahrhebel 
nach weiterer Drehung des Wippers um 180°, d. h. wenn der Wipper seine 
Grundstellung erreicht hat. von den aus ihm auslaufendcn Fórderwagen 
freigegeben und durch ein Gcgengewicht aufgerichtct wird. Dabei fallt die 
Kupplung in die Feststellung zuriick. Die Verbindung des Steuerhebels fiir 
den Fanghaken mit dem Oberfahrhebel kann durch eine gelenkig mit den
genannten Teilen verbundene Kuppclstange e bewirkt werden, die mit
einem winkelfórmigen Schlitz /  versehen ist. dessen einer Schenkcl in der 
Grundstellung des Wippers senkrecht nach unten liiuft, wahrend der andere 
Schenkcl waagerecht verliiuft. In dem Schlitz der Kuppelstange ist ein 
Bolzen g eines mit dem Oberfahrhebel gleichachsigcn und starr gekuppelten 
Hebels h gefiihrt. Zum Nicdcrhalten des Oberfahrhebels durch die Forder- 
wagen kann eine gelenkig mit dcm Oberfahrhebel vcrbundene Schiene i ver- 
wendet werden. deren Lange dem gróBten vorkommenden Abstand zwischen 
den Achsen eines Wagcns oder aufeinanderfolgender Wagen entspricht.

B U C H E R S C H A U
Schonheit der Arbeit im Bergbau. HrsR. vom Amt >Schon- 

lieit der Arbeit«, Berlin. (Fachschriftcnreihc des Amtes 
»Schonheit der Arbeit«, Bd. 16.) 119 S. mit 136 Abb. 
Berlin 1941, Verlag der Deutschen Arbeitsfront. Preis 
geb. 15 3Ui.
In der vom Amt »Schónheit der Arbeit* veróffentlichten 

Fachschriftenreihe, in der schon acht Bandę yerścliiedenen 
Inhalts erschienen sind, nimmt dieses neueste, mit Worten 
des Reichsmarschalls Oóring und des Reichsorganisations- 
leiters Dr. Ley eingeleitete Werk eine besondere Stellung 
ein, denn es ist nicht zu verkennen, dafi die Ubertragimg 
des auf anderen Gebieten erprobten und durchgefiihrten 
Bestrebens, die Arbeitsstatten zu yerschonern und dadurch 
Lust und Liebe zur Arbeit zu steigern, im Bergbau auf 
Schwierigkeiten stófit. Zwar sind auf den Tagesanlagen 
der Gruben bedeutende Ansatze dafiir schon gemacht 
worden, die in dem vorliegenden Buche durch Wort und
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Bild in anschaulicher Weise gezeigt werden. Aus dem Ab- 
schnitt »Zechenbauten« und seinen Unterabteifuugen, be
sonders aus dem Beispiel der neu erstandenen Anlagen 
der Kruppschen Zeche »Salzer-Amalie« bei Essen, ist klar 
zu ersehen, wie auf den Zechcnplatzen und anderem 
Anlagen iibertage dcm Gebot »Schónheit der Arbeit« ent- 
sprochen werden kann, und in weicher Weise ihm nacli- 
gekommen ist.

Infolge der gegebenen Verhaltnisse ist es dagegen 
naturgemaB schwer, auch untertage Einrichtungen zu 
treffen, die die Órtlichkeiten bergmannischer Arbeit ver- 
schónern. Hier muBte sich die Darstellung beschranken 
auf die Anwendung von Maschinen und Vorrichtungen, die 
dem Bergmann seine anstrengende Tiitigkeit erleichtern, 
auf Maschinenraume und W erkstatten untertage, auf zweck- 
maflige Bewetterung, auf die Staub- und Larmbekampfung 
sowie auf die Beschaffung guten Lichtes, alles MaB
nahmen, die zur Yerbesserung der Arbeitsgrundlagen und

zur Erhóhung der Leistungsfahigkeit des Bergmanns 
dienen, auf die aber in friiheren Zeiten nicht geniigend 
Wert gelegt worden ist.

Eingehende Schilderungen von der Anordnung und 
Ausgestaltung der W aschkauen, von BestrahlungSYorrich- 
tungen, wie sie fiir eine gesunde Lebensfiihrung des Berg- 
mannes wichtig und auf »Salzer-Amalie« nach den Angaben 
von Professor Lónne verwirklicht worden sind, sowie von 
Verpflegungseinrichtungen, mit deren Hilfe nicht nur iiber-, 
sondern auch untertage den Bergleuten warmes Essen zu- 
gefiihrt werden soli, vervollstandigen das Bild, das in 
dieser verdienstvollen Schrift geboten wird von Anlagen, 
die der Eorilerung entsprechen, auch iiberall im Bergbau 
die vom Anit »Schónheit der Arbeit« aufgestcllten Gesetze 
zu befolgen.

Das Buch sollte daher allen fiir die Grubenbetriebs- 
fiihrung verantwortlichen Personen zuganglich gemacht 
werden. S erio .

Z E I T S C H R I F T E N S C H A U '
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r . /  auf den Seiten 25—27 verdffentlieht. * bedeulet Texł- oder TafelabbildungenJ

Geologie und Lagerstattenkunde.
/one . Endell, K.: Q u c  11 f a h i g k e i t  d e r  T o n c  u n d  i h r e  t e c h 

n is c h e  B e d e u tu n g .  Z. VDI 85 (1941) Nr. 32 S. 687/88*, Zusammen* 
setzung und QuellfahiKkcit der Tone. Bedeutung der Qucllfahigkeit in der 
Erdbaumcchanik und fur die GieBereitechnik.

Bergtechnik.
Allgemeines. V e r s u c h e  un d  V e r b e s s e r u n g e n  b e im  B e rg -  

w e r k s b e t r i e b e  d e s  D e u ts c h e n  R e ic l ie s  w a h re n d  d e s  J a h r e s  
1940. II. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wcs. 89 (1941) Nr. 2 S. 39/61 '.Obcrsicht 
iiber die Fortschritte auf dem Gebiete der Fórderung, Fahrung, Gruben- 
beleuchtung. Wetterfiihrung, Bekampfung von Grubenbranden und der Staub- 
gefahr, des Bohrwesens, der Aufbereitung, der Koksbereitung und Oewin- 
nung von Nebenerzeugnissen, der Brikettierung sowie des Dampfkessel- und 
Maschinen wesens.

SchUrfen. Bórner, R .: W e le h e  p h y s i k a ł i s c h e n  F a k to r e n  be- 
e i n f l u s s e n  d a s  G e o s k o p ?  Berg- u. huttenm. Mli. 89 (1911) Nr. a 
S. 93/101 *. Erórterung der Tiefenwirkung, der atmosphiirischen Einflusse, 
wic Feuchtigkeit, Licht- und Warinestrahlung, elektrische Strahlung, des 
Bodens, des Erdmagnetismus sowie des horizontalen elektrischen Erd- 
stromes. (SchluB folgt).

Schachtabtcufen. A\aevert, Wilhelm: D as A b te u fe n  d e s  S c h a c h te s  
S a c h s e n  3. Gliickauf 77 (1941) Nr, 35 S. 505/12*. Das Abteufen des 
Schachtes gestaltcte sich nach besonders bemcrkenswcrtcn Leistungen im 
ungcstórten Gebirge infolge Antreffens einer Stórungszone im mittleren 
Turon auBerordentlich schwierig. Eingehende Schilderung der Abteuf- und 
Dichtungsarbeiten. AAaterialaufwand und Kosten.

Abbau. Salau, Hans-Joachim: B la s v e r s a t z  im Q u e r b a u  d e s  E rz -  
b e r g w e r k s  G ru n d .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 15 S. 337/38*. Die Blas- 
yersatzmaschine Beicn. Das Blasgut. Abbauyerfahren und Vcrsatzcinbringen. 
Angaben iiber Leistungen und Ersparnisse gegeniiber dem Handversatz. Son- 
stigc Vorteile.

Fórderung. Bcrke, W .: B c f c s t i g u n g s m ó g l i c h k c i t c n  vo h  S c i l -  
l a u f f u t t e r n  a u f  T r e i b s c h e i b e n  f i i r  B e r g w e r k s f o r d c r a n -  
la g c n .  Bergbau 54 (1941) Nr. 17 S. 217/21* Folgen eines loekeren Sitzcs 
von M etallfutterklótzen. Beschreibung yon Befestigungen, dic es bei ord- 
uungsmafligcr Ausfuhrung der Arbeit ermóglichen, die Seillauffuttcr so fest 
auf der Trcibsćheibe an/.ubringcn, daB eine Bewcgung in jeder Richtung 
ausgeschlossen ist.

Cirubensicherheit. Schultze-Rhonhof und Klinger: V e r s u c h e  m it  
D a m m e n , M a t tc n  un d  S c h u tz s c h  i c h te n  a u s  G la s w o l l c .  (SchluB). 
Bergbau 54 (1941) Nr. 17 S. 221/23*. Flammenhemmende Wirkung der Glas- 
wolle beim Orubenausbau und bei hólzernen W ettertiiren. Versuchc zur Ver- 
hutung von Schlagwetterexplosionen durch Ausfullen von Hohlraumcn mit 
Glaswollc,

Aufbereitung und Brikettierung.
Zerkleinerung. Rammler, E., und J. Engel: E r f a h r u n g e n  m it 

P r a ł  Im u h ie n .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 33 S. 413/21* Miihle und Wind- 
sichter, Ergebnisse neuer Mahlyersuche. Besondere Erfahrungen mit 
Brikettabrieb.

Chemische Technologie.
fircnnśioftbewertung. Bansen, Hugo und Ernst Krebs: D ie  f e u e r u n g s -  

t e c h n i s c h e  u n d  m c ta 1 1 u r g i s c h e  B e w e r tu n g  vo n  B r e n n s to f f e n  
a i s  G r u n d la g c  f u r  d ic  w i r t s c h a f t l i c h e  A u f b e r e i t u n g .  Arch. 
Eiseuhiittenwes. 15 (1941) Nr. 1 S. 1/10* Grunde fiir dic Wertminderung der 
Kohle ais Kesselbrennstoff sowie ais Kokskohle bei sinkendem Heizwert. 
Bewertung durch Vergleich mit einem Normalbrennstoff. W irtschaftliche 
Einstellung der Aufbereitung nach dem Ergebnis der Bewertung. Beispiel fiir 
den Vergleich der W irtschaftlichkeit der Verkokung gemahlener NuBkohlc 
und der aschenreichsten Schichten der Feinkohle.

Vergasung. Reltenmaier, Anton: V e r f a h r e n  u n d  A u s g a n g s s t o f f e  
d e r  r e s t l o s e n  V e r g a s u n g  un d  ih r e  B e d e u tu n g  f u r  d ie  D e c k u n g  
z u k u n f t i g e n  G a s m e h r b e d a r f s .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 34 
S. 473/77*. Weśen und Ziel der rcstloscn Vergasung. Sęhwachgaserzeugung. 
Brcnnstoffgrundlage, Sortcnproblem und W irtschaftlichkeit bei der Koks- 
wassergaserzeugung. Verfahren der restlosen Braunkohlen- und Steinkohlen- 
yergasung.

Traenckneir, Kurt: D as  P r o b le m  d e r  r e s t l o s e n  V e r g a s u n g .  
Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 33 S. 461/63. Erórterung des gegenwar- 
tig tn  Stan des der Frage und der Zukunftsaussichtcn.

Am moniak: Duwel, Georg: Z e i c h n e r i s c h e  u n d  r e c h n e r  is c h e  
B e h a n d lu n g  d e r  A m m o n ia k w a s c h u n g .  Gas- u. Wasserfach S4 (1941) 
Nr. 32 S. 454/59*. Das Ammoniak im Gas. Vcrfahren der Amrńoniakaus- 
waschung. Zeichnerische und rechnerische Uberwachung und Planung von 
Ammoniakwaschanlagen. Anwendungsbeispiele,

Entsehweflung. - Rosehdahl, Fritz: D ic  N a B e n ts c h  w e f.lu n g  von 
G a s e n . Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 33 S. 463/67* und Nr. 24 S. 477/83*.

1 Elnscitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Kartei/.weckc 
sind voni Vcrlag Gluckauf bei monatlichein Versand zum Preise von 2,50 URM 
fur das Vierteljahr zu beziehen.

Schilderung der bisher entwickclten Verfahren fiir das Auswascheu des 
Schwefcls mit Ammoniak, Alkalien, organischen Basen, Mctallsalzlosumsen 
und Metalloxydaufschlammungcn. Gewinnung des Ammoniaks aus dem Gas 
mit Hilfe des Gasschwefels.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Kraftwerke. Stauch, B., F. Jerau und G. August: K ra f tw e .r k e  im 

V e r b u n d b e t r i e b .  Z. VD1 85 (1941) Nr. 34 S. 713/19*. Entwicklungs- 
stufen des Verbundbctricbes. Anforderungen, technische Grundlagen. Ober- 
wachung und Steuerung. Leistungsaustausch zwischcn Netzen mit yerschic- 
dencn Frequenzeu. Zukuńftige Aufgaben des Verbundbetriebes,

1'lugstaub. Noss, P .: O r un d  s a tz  l i c h e  B e t r a c h tu n g e n  iib e r 
d ie  S t a u b e n t w i c k l u n g  i u F e u e r u n g e n .  Warnie 64 (1941) Nr. 33 
S. 310/14*. Kennzeichnung der Staubentwicklung. Abfassung yon Gewahr- 
leistungen und Durchfiihrung von Abnahmeversuchcn an Entstaubungs- 
an lagen.

Engel, J .: Z w e c k  von  F lu g s t a u b m c s s u n g e n .  Warme 64 (1911) 
Nr. 32 S. 301,06*. Wahl der MeBstelle. Feststellung des Schlotauswurfs 
einer Kcsselanlage nach Mcnge und Kornzusammcnsetzung ais Beitrag zur 
Beurtcilung etwaiger Einwirkungen auf die Umgegend. Bestimmung des 
Warmcverlustes durch Unverbranntes im Flugstaub. Schrifttum.

Wiemcr, P .: W e sen  un d  W eg e  d e r  p r a k t i s e h e  u F lu g s t a u b -  
b e k a m p f u n g  b e i  Da m p f k e s  se  l an  l a g e  n. Wiirme 64 (1941) Nr. 34 
S. 317/21*. Staubtechnische Grundbegriffe. Klarung des Aufgabenkreises 
durch Voruntersuchungcn. Staubabscheidung in den Kesselzugen (SchluB 
folgt).

Schmierung. Pragst, W .: O b e r  w e i t e r e  M c s s u n g e n  am S c h m ie r -  
s t o f f i l m  u n d  u b e r  d ie  E n i w i c k lu u g  e in e r  n e u a r t i g e n  S e lim ie r-  
ó l s c h m ic r u n g  f i i r  A u t o m o b i ł g e t r i e b e .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 30 
S. 575/85*. Neuaufbau des Gerats. Vergleich der VerschlciBverhaltnisse des 
MeBgcrates mit denen des Fahrbctriebes. Folgerungen fiir den Geiriebebau. 
Neuartigc Olschmierung fiir Kraftwagen,

Huttenwesen.
Metalle. Tafel, V.: D as  M e t a l l h u t t c n w e s e n  in d en  J a h r e n  

1939 u n d  1940. (F orts.) Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 15 S. 338/46. Darstellung 
der Neuerungen und Fortschritte bei der Gewinnung von Wismut, Blei, Zinn, 
Ańtimon und Zink. Schrifttum. (Forts. folgt).

Chemie und Physlk.
Ober mikroskopie. Hennebcrg, W alter: E l e k t r o n e n  m i k r  o s k o p .

0  b e r  m i k r o s k o p  un d  Me ta  11 f o r s c h u n g .  Stalli u. Eisen 61 (1941) 
Nr. 33 S. 769/77*. Anfiinge der Elcktroncnmikroskopie. Aufbau und Wirkungs- 
wcise des Emissionsinikroskops und des Durchstrahluugs-Obermikroskops 
mit elektrischen Linsen. Anwendung der Gerate zur Untersuchung des Ge- 
fuges, von Rauchtcilchen, Eisenrost. Oxydfilmen auf Eisen und Aluminium

P E R S Ó N L I C H E S
Durch den stellvertrctcnden Vorsitzcndcn; Gcneraldirektor Berg

assessor K e s te n ,  fand am 2. September vor der Gefolgschaft die Ein- 
fuhrung des mit dem 1, September neu gcwahlten Vorsitzenden des Vor- 
standes der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, Bergwerksdirektor 
Bergassessor Dr. jur, Emil S te in  (Hibernia) statt. Dem aus Ge- 
sundhcitsriicksichten scheidenden Vorsitzenden, Bergwerksdirektor Berg
assessor E i c h l e r  widmetc Bergassessor K e s te n  hcrzliche W orte des 
Dankes. _ _ _ _ _ _ _

Dem Dr.-ing, P e r z  in Leoben (Steiermark) ist dic Konzession ais 
Markscheider mit der Bercchtigung zur óffentlichcn Ausfuhrung von mark- 
scheiderischen Arbeiten innerhalb PreuBens erteilt worden.

G estorben:
am 30. August in Wiesbaden der Oberbergrai a. D. Albert B e l l i n g e r ,  

ehemaliger Berg\verksdirektor der Untcrharzer Berg- und Huttenwerke 
GmbH. und Direktor des Erzberg^yerks am Raminelsberge, im Alter von 
70 Jahren,

am 5. September in Essen der Dr.-ing. e. h. Heinrich K o p p e r s ,  
Ehrcnsenator der Technischen Hochschule Berlin, im Alter von 68 Jahren.

am 6. September in Essen der Gcneraldirektor W alter S p in d  le c ,  
Vorstandsmitglied der Stinueszechen und des Mulheimer Bergwerks*Vereins, 
im Alter von 69 Jahren.

D en  T o d  f i i r  d a s  V a t e r 1 a n d fan  d e n :
am 0. August der Bergbaubcflisscne Werner Hii 1 t e n s c h m id t ,  

Gcfrciter in einem Infanterie-Regimcut. im Alter von 20 Jahren.
am 17. August der Student des Bcrgfachs, Peter L i s s e ,  Leutnant 

und Schwadronsfuhrer in einer Aufklarungsabtcilung, im Alter von 24 Jahren,
am 20. August in einem Bergwerk im Osten die Feldwehel einer 

Bcrgbau-Kompagnie Diplom-Bergingenicur Albrecht R i i tg e r  im Alter von
36 Jahren und Diplom-Bergingenieur Haus O s t r o p  im Alter yon 31 Jahren.


