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

(Fortsetzung.)

Siebklassierung.
Ober den Aufbau von Vibratorsiebcn und einige ihrer 

Arbeitsgrundsatze hat sich F. G ó b e l geiiuBert1, der dabei 
im besonderen die Ausfiihrungen der Gutehoffnungshiitte 
beriicksichtigte. E r betrachtet nur die kraftbegrenzte 
Maschine, die sich dadurch auszeichnet, dafi die gesamte 
Masse des Siebkastens samt Zubehór durch eine exzentrisch 
angreifende Ungleichgewiclitsmasse in .vibrierende Er- 
regung versetzt wird. Das Arbcitssclicma eines solchen 
Siebes zeigt Góbel in Abb. 6; in bezug auf die zugehórigen 
theoretischen Obcrlegungen verweist er auf eine friihere 
Arbeit2. Ausdriicklich wird auf die Resonanzgefahr hin- 
gewiesen, die sich notwendig wahrend des An- und Aus- 
laufens der Maschine einstellen mufi und die mit Recht 
sehr gefiirchtet ist, weil sie bcdenkliche Gebaudo- 
erschiitterungen hervorrufen kann. Man versucht deshalb 
im Betrieb, iiber die zugehórigen kritischen Drehzahlen 
móglichst rasch hinwegzukommen. Eine Móglichkeit zur 
grundsatzlichen Begrenzung dieser Resonanzerscheinungen 
erblickt Góbel in der Anwendung der fliehkraftgestcuerten 
Erregerscheibe, die von der Gutehoffnungshiitte zum 
Schutz angemeldet wurde und die ein ausschlagloses Durcli- 
fahren der kritischen Drehzahl gestatten soli. Den Aufbau 
einer solchen Scheibe zeigt Abb. 7. Der mit ihrer Hilfe 
angestrebten sogenannten gesteuerten Erregung liegt der 
Gedanke zugrunde, die schwingungserregende Wirkung 
der F liehkraft nur in dem Drehbereich zur Geltung 
kommen zu lassen, der iiber der kritischen Drehzahl liegt 
und innerhalb dessen, wie theoretische Erwagungen zeigen, 
sich der Betrieb der Siebe besonders giinstig gestaltet. Bei 
dieser neuen Scheibe ist die erregende Ungleichgewichts- 
masse m0 in dcm Abstand r0 nicht starr befestigt, sondern 
radial beweglich durch eine vorgespannte Feder im an
gestrebten Abstand von der Mitte gehalten und aufierdem 
durch die im Abstand rf angeordnete Masse nif stabil aus- 
geglichen. Wird nun die Erregerscheibe in Drehung ver- 
setzt, so auBert sich eine Fliehkraft, durch die das Erreger- 
gewicht nach auBen gedruckt wird. Diesem Bestreben wirkt 
zunachst die Vorspannung. der Feder entgegen, bis bei 
einer oberhalb der kritischen liegenden Drehzahl die Feder- 
kraft iiberwunden und das Fliehgewicht nach auBen bewegt 
wird. Die E rregung der Schwungmaśse, d. h. des Sieb-
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co Drchschnelle oder Winkelgeschwtndigkeit, u> etwa -jq , 
wobei n =  Drehzahl je min, 

a Schwingmasse, b Fliehkratt, c Erregermasse, 
d Schwerpunkt der Schwingmasse.

Abb. 6. Schema eines federabgestiitzten Freischwingers,
» Braunkohle 38 (1939) S. 397.
1 Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungshutte-Konzern, Aug. 1938.

kastens mit Zubehór, soli erst in diesem Augenblick, also 
nach Durchfahren der kritischen Drehzahl, beginnen, und 
mit dieser MaBnahme will man die bekannten Schwierig
keiten iiberwunden haben. Man wird Betriebserfahrungen 
abwarten miissen, ehe man die Bedeutung dieser zweifelios 
bemerkenswerten Neuerung richtig zu beurteilen vermag.

a Fiihriingsbolzen, b Fliehgewicht, c Stofldampfer, 
d Einstellschraube.

Abb. 7. Fliehkraftgcsteuerte Erregerscheibe zum
ausschlaglosen Durchfahren kritischer Drehzahlen.

Die bekannte amerikanische Siebfirma Link-Belt betont, 
ein »V.-V.-Vibratorsieb« mit ebenfalls gesteuerter und ver- 
anderlicher Erregung geschaffen zu haben, das obendrein 
unabhangig von dem AusmaB der Belastung stets gleich- 
maBig gut arbeite1. Die Empfehlung dieses Siebes vergifit 
in iiblicher Weise keinen Vorteil, den man einem Klassierer- 
organ zusprechen konnte, enthalt aber auch keine Betriebs- 
daten.

Die ebenfalls fiihrende amerikanische W. S. Tyler Co. 
will Kohle bis herab zu 0,6 mm einwandfrei trocken ab- 
sieben, nachdem es gelungen ist, die Lebensdauer der 
aus nichtrostendcm Stalli hergestellten Siebflache von 
urspriinglich 14 Stunden auf mehrere Monate zu steigern5. 
Im iibrigen wird aus den Staaten angegeben, daB alle 
Vibratorsiebe mit StoBdampfern ausgerustet sind3.

In einer Obersicht uber die Steinkohlenaufbereitung im 
Staate Indiana4 wird berichtet, daB eine merkliche Anzahl 
von Waschen zur Entstaubung auf Zittersieben iiber- 
gegangen ist, wobei man die obere StaubkorngróBe durch- 
weg bei 2 mm wahlt. Meist erfolgt diese Absiebung trocken, 
bei feuchter Kohle und unter besonders schwierigen Ver- 
haltnissen aber naB.

> Coal Age 43 (1938) N r. 6 S. 59.
* Coal Age 43 (1938) N r. 6 S. 48.
* Coal Age 43 (193S) Nr. 3 S. 56.
* Coal Age 43 (1938) Nr. 12 S. 97.
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Enlstaubung.
Ausgedehnte laboratoriumstnaBige Untersuchungen und 

Berechnungen iiber den Zyklon ais Staubabscheidungs- 
gerat, der stromungsteclmisch ais Wirbelsenke betrachtet 
wird, hat E. T e i f e l  durchgefiihrt1. Im Grunde gehóren 
Zyklon und Zentrifuge ais Schleudervorrichtungen zur 
Trennung physikalischer Gemische zusammen. W ahrend 
aber die Abmessungen der Zentrifuge durch die baulichen 
und betrieblichen Sehwierigkeiten rasch umlaufender 
Schleudertrommeln auf den Durchsatz verhaltnismafiig 
kleiner Mengen beschninkt geblieben sind, stand fiir die 
Bewaltigung groBer Gemischmengen der Zyklon zur Ver- 
fiigung. Die Arbeitsweise des letzteren wird kurz erlautert, 
und es folgen dann einige zusammengefafite Rechnungs- 
vorfiilmmgen, die einen weiteren Einblick in die Ab- 
scheidungsYorgange im Innern des Zyklons gestatten.

Abb. 8. Staubniederschlagungsgerat »Rotoclone«.

Eine besondere Art von Staubniederschlagungsgerat 
will die Air Control Investigations Ltd., Ruislip, Middlesex, 
mit ihrem »Rotoclone« geschaffen haben2, der in Abb. 8 
dargestellt ist. Die Wirkungsweise dieser Vorrichtung 
besteht darin, dafi die Staubteilchen, die in der vom 
Ventilator angesammelten Luft enthalten sind, unter dem 
Einflufi des ihnen wahrend dieses Vorganges erteilten Im- 
pulses gegen dic Ruckseitcn der Flugelbliitter geschleudert 
werden. Diese Blatter sind so geformt, dafi einerseits das 
Auftreffen der Staubteilchen noch begiinstigt und ihnen 
anderseits eine Fliehkraftbewegung erteilt wird, durch die 
sie zusammen mit einer nur kleinen Luftmenge in den 
zweiten Teil des Aggregates, den eigentlichen Zyklon, 
gefuhrt werden. Hier erfolgt die Ausschleuderung der Fest- 
teilchen. Zur Vorsicht wird die gercinigte Luft — wohl 
nur teilweise — zur Ansaugeóffnung des Ventilators zuriick- 
geleitet. Die iiblichen Ausfiihrungen des Rotoclone gelten 
fiir Durchsatzmengen von 45— 1300 m 3/min.

H o lm e s 3 hat einige recht bemerkenswerte Beobach
tungen an englischen Steinkohlenstauben mitgeteilt. Er 
hebt hervor, dafi crstaunlicherweise die Aschengehalte der 
Siebklasscn ein und desselben Staubes ziemlich gleich hoch 
bleiben, bis der feinste Anteil von weniger ais 200 oder 
250 Maschen, d, h. unter 0,08 bzw. 0,06 mm erreicht wird. 
Der Aschengehalt dieser allerfeinstcn Klasse pflegt durch- 
weg bei im Durchschnitt aschenreichen Stauben merklich 
niedriger zu liegen ais derjcnige der anderen Fraktionen, 
bei verhaltnismaBig aschenarmen Stauben ist jedoch dieser 
Unterschied meist weniger deutlich, oder er schlagt sogar 
in das Gegenteil um, und die allerfeinste Klasse unter 
0,06 mm zeigt dann den hóchsten iiberhaupt ausgewiescnen 
Gehalt an Asche. Diesen Erscheinungen ist Holmes nach- 
gegangen, indem er versuchte, durch einfache statistische
Auswertungen zu einem tieferen Einblick in die Ursache zu
gelangen. Aus der Vielzahl von Staubuntersuchungen des 
ganzen englischen Gebietes, die ihm zur Verfiigung stand,

1 Forsch. Ing.-W es. 9 (1938) N r. 2 S. 68; Z. VD! 82 (193S) S. 445.
3 Colliery Engng. 16 (1939) S. 236.
5 Colliery Engng. 16 (1939) S. 141,

wahlte er 42 Muster blindlings aus, wobei er nur die Vor- 
sichtsmafinahine beachtete, ausgesprochen seltene und stark 
abweichende W erte fortzulassen. Diese Analysen teilte er in
5 Gruppen A — E so ein, dafi jede durch eine Spamie von 
5»/o im Gesamtaschengehalt des Staubes von der nachsten 
unterschieden war. Fiir jede dieser Gruppen ais typiscli 
anzuseliende Aschenanalysen sind graphisch in Abb. 9 dar
gestellt. Sie zeigen, dafi die Kurven fiir die 4 aschen- 
reicheren Staube bis hinab zu rd. 200 Maschen Korngrófie 
einen ansteigenden Aschengehalt wiedergeben, der von 
diesem Punkt ab fallt, wahrend die Kurve des aschen- 
armsten Staubes diesen Abbruch nicht verrat, sondern 
weiter steigt. Zahlenmafiig sind die aschen reicheren 
Staube viel haufiger anzutreffen ais die aschenarmeren; 
innerhalb der 42 hier betrachteten und nach Holmes ais un- 
gefahrer Durchschnitt anzusehenden Staube entfallen auf: 
Gruppe A Staube mit 30- 25 »/o Asche 26 0/0 der Staube 

„ B „ „ 2 5 -2 0  0/0 „ 31 o/o „
„ C „ „ 2 0 -1 5  0/0 „ 14,5o/o „ „
» D „ „ 15—10 0/0 „ 19 0/0 ,, ,,

E „ „ 1 0 -  5o/o „ 9,5o/o „

Abb. 9. Aschenanalysen englischer Steinkohlenstaube.

Im Laufe der weiteren Auswertung gelangt Holmes 
zu der Auffassung, dafi im feinsten Staub unter 200 Maschen 
ein Bestandteil bevorzugt vorhanden sein musse, der selbst 
im Durchschnitt 14 o/0 Asche fiihrt und ais den er einen 
weichen Fusit vermutet, der zu rd. 25 —75 Gewichts-o/o, im 
Mittel 50 Gewichts-o/o, an der Zusammensetzung der 
Staube unter 200 Maschen beteiligt sein soli.

Da der Fusit dazu verwendct werden kann, die Ver- 
kokungseigenschaften gewisser Kohlen zu verbessern, er- 
ortert Holmes anschliefiend die Moglichkeit, den feinsten 
Rohstaub abzutrennen und aus ihm reiche Fusitkonzentrate 
zu gewinnen. Er befiirchtet dabei technisch keine Schwierig- 
keiten, wenn die Frage der Staubbeforderung gelóst ist, 
fiir die er Papiersiicke oder Sondertankwagen ais zweck- 
mafiig ansieht. Es wird dainit gerechnet, dafi man aus 
etwa 12—15 t Rohstaub 1 t Fusitkonzentrat mit 16—1S 0/0 
Asche bei einem Kostenaufwand von rd. 2 sh /t Fusit
konzentrat oder 2 d /t Rohstaub einschliefilich Kapitaldienst 
gewinnen kann. Sehr richtig wird zum Schlufi darauf hin- 
gewiesen, daB manche zunachst merkwiirdige Korngrófien- 
verteilung in den Stauben von z. B. W'eicher Kohle sich  er- 
klaren lafit, wenn man nicht vergifit, dafi »Zerreiblichkeit« 
(friability) und »Mahlbarkeit« (grindability) sehr ver- 
schiedene Dinge sind. In die Beziehungen zwischen natiir- 
licher und mechanischer Zerkleinerbarkeit konne man viel- 
lcicht durch Ermittlung derjenigen kW h-Zahl hinein- 
leuchten, die erforderlich ist, um einen Priinarstaub von 
0,75 mm auf eine bestimmte grófiere Feinheit zu mahlen.

Mit den Unterbringungsmoglichkeiten fiir den Staub 
unter etwa 0,2 mm beschaftigt sich ein anderer Aufsatz1, 
der den zu jener Zeit in England beobachteten Stillstand 
in der Entwicklung der Entstaubung in der Steinkohlen- 
aufbereitung wieder beseitigen inochte. Ais Verwendungs- 
móglichkeit fiir Staub werden genannt: Staubfeuerung,

1 Colliery Engne. 15 (1938) S. 288.
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Kesselhaus, Zumischung zur Kokskohle sowie Flotation 
mit W eiterverwendung der Konzentrate.

Im Rahmen einer Arbeit, die sich mit Fallgeschwindig- 
keits- und Kórnungskennlinien von Flugstauben1 be
schaftigt, hat R a m m le r  eine Reihe yon Erfahrungen und 
Tatsachen mitgetcilt, dic ais bcachtenswcrte Hinweise auf 
Fehlermóglichkeiten auch fiir dic Entstaubung in der Stein- 
kohlenaufberęitung nicht ubersehen werden diirfen. Es wird 
dabei gleichzeitig die in den der Entstaubung benach- 
barten KorngróBeiibereichen anzuwendende Absiebung 
betrachtet sowie auf die Oesichtspunkte aufmerksam 
gemacht, die bei der Verbindung von Entstaubungs- und 
Absiebungskennlinien zu beriicksichtigen sind. Es ist ein- 
leuchtend, dafi man diese Orenzgebiete gerade bei der Fest- 
legung und Priifung von Oewahrleistungen besonders 
beachten muli.

NaB-Setzarbeit.
Die Theorie der NaB-Setzarbeit ist in den letzten 

Jahren vor allem durch die Beitnigc des leider in- 
zwischen viel zu friih rerstorbenen F in k e y s  und 
B liim els wertvoll ergiinzt und gefestigt worden; es war 
aber in inanchęr Beziehung der Beweis unerbracht ge- 
blieben, dafl die nęuaufgestellten Behauptungen mit den 
wirklichen Tatsachen iibereinstimmen. Einer solchen Unter- 
suchung hatsich ais Schiller BJiimelś H. Kock&fuiiterzogen, 
der dabei durch zahlreiche Versuche iiberpriifte, ob die 
Ansichten iiber die Bedeutung des Beengungskoeffizienten 0- 
und die Auffassungen zum Bettsetzen, die in den letzten 
grundsatzlichen Arbeiten zum Ausdruck gekomtnen waren, 
sieli mit den untersuchungsmiiBig zu erlangenden prak
tischen Ergebnissen z.ur Deckung bringen lassen. Die aus 
der Vielzahl der Móglichkeiten sorgfiiltig und mit Oeschick 
ausgewahlten Untersuchungswegc iiber den EinfluB der 
verschiedenen »beeinflussenden Faktorcn« haben im all
gemeinen zur Klarung der Setztheorie wesentlich bei- 
getragen und damit auch der Setzpraxis manchen be- 
achtenswerten Hinweis geben kónnen. In der Hauptsachc 
ist nur die Frage des Einflusses des horizontalen Wasser- 
stromes noch offengeblieben; auBerdem wird es weiteren 
Untersuchungen vorbehalten bleiben miissen, die Eigen- 
tiimlichkeiten der Arbeitsweise der Sclinellsetzmaschine 
festzustellen, die in gewisser Weise an die alte Pulsator- 
maschine von Richards anschliefit. Es ware auBerdem 
zweifellos gut, wenn die zumeist dicht in mathematische 
Formeln gekleidete Setztheorie durch einen der hier vor- 
zugsweise ' tatig gewesenen Bearbeiter dem Mann des 
Betriebes einmal ohne EinbuBe an Ernsthaftigkeit, Ein- 
deutigkeit und Zuverlassigkeit so begreifbar wiirde, daB 
ihm das zum Mandwerkszeug werden kann, was ihm sonst 
nur Buchweisheit bleibt.

Die Firma Schuchtermann fi; Kremer-Baum setzt sich 
in neuester Zeit wieder stiirker fiir die pneumatisch be- 
tatigte Baumsche Setzmaschine ein, dic, in Deutschland 
lange Zeit vernachlassigt, durch einigc wesentliche Ver- 
besserungen den neuzeitlichen Aufbereitungsbediiigungen 
angepafit worden ist. Das »Baumsche Setzprinzip«, mit 
der in Herne entwickelten Maschine um 1900 aui- 
gekommen, das darin besteht, erst zu setzen und dann zu 
klassieren, hat den durch die verandcrten Eigenschaften 
des heutigen Rohhaufwerks \erursachten andersartigen 
Voraussetzungen im Setzgut geopfert bleiben miissen. So
lange reinere Floze eine gutartigere und giinstiger ver- 
wachsene Kohle lieferten und dic friilieren Abbau- und 
Oewinnungsverfahren eine gleichmiifiigere Fórderung 
und weniger stoBweise erfolgende Beaufschlagung der 
Maschinen ernióglichten, hat dies Verfahren oft aus- 
gezeichnete Dienste geleistet und haufig eine ganze 
Klassierstufe ersparen lassen. Die heute abgebaute un- 
giinstigere Kohle und die oft stark wechselnde, nicht 
seiten ungepufferte Beschickung der Wasche erfordern 
jedoch ein Setzen in scharf begrenzten Kornklassen-

1 Braunkohle 38 (1939) S. 675.
- Dissertation Aachen 1939, Beitrage zu Problemen der Selzarbeil.

bereichen, wenn man die Gefahr vermeiden will, daB die 
Grenzkornklassen schlecht sortiert werden. Wenn heute 
die Baumsche Maschine wieder stiirker gefórdert wird, 
so mag dabei nicht zuletzt ein fiir das Setzen von nach der 
Gleichfalligkcit klassicrtem Gut zwar nicht sehr vorteil- 
liafles, aber fiir dasjenige abgesiebten Haufwerks giinstiges 
Prinzip mit ausschlaggcbend gewesen sein, namlich die 
Tatsache, daB der Abwartsgang des Setzbettes bei der 
pneumatisch angetriebencn Maschine ohne Saugwirkung 
erfolgt. In dieser Beziehung steht die Baumsche Maschine 
der Excentermaschine entgegen, aber der Kniehebel- 
maschine unter gewissen Bedingungen nahe, der gegeniiber 
aber gerne ais Vorzug dic wahrend des Betriebes ver- 
anderbare Starkę des Wasserhubes genannt wird, die durch 
Offnen und Drosseln der Schieber in den Luftzufuhrungs- 
leitungen der einzelnen Setzabteilungen stufenlos geregelt 
werden kann.

Abb. 10. Neue Gestaitung der Baumschen Setzmaschine der 
Firma Schuchtermann Kremer-Baum AG.

Dali auBerdem die Anwendung von Austragreglern 
die Anpassungsfahigkeit und Eignung der Maschine 
gegenuber friiher erheblich verbcssert hat, ist ais Selbst- 
versiandlic.hkeit kaum hervorzuhebcn. Eine auf diese Weise 
im ganzen vervolIkonimnete Baumsche Setzmaschine zeigt 
Abb. 10, die auch erkennen liilit, daB der ursprunglich 
unter der Aufgabestelle gelegene Bergeaustrag nacli der 
Maschinenmitte vcrlcgt worden ist, die Bewegungen der 
Produkte jetzt also in gleicher Richtung verlaufen, und daB 
die fruher angewendete Fórderschnecke durch Spitzkiistcn 
ersetzt wurde. Fiir normale Verhiiltnisse glaubt die Her- 
stellerfirma heute im allgemeinen folgende Bedingungen 
einhaltcn zu kónnen: ausgetragene Reinkohle mit einem 
Gehalt an Fehlschichtcn von 1—3 o/o, ausgetragenes Grob- 
zwischengut mit einem Gehalt an echtem Mittelgut von 
55-70,0/d je nach Eigenart der Aufgabekohle, ausgetragene 
Berge mit 0 0 ,5  "o reiner Kohle und 2,5-4o/o Ver- 
wachsenem.

Diese Neuerungen an der" Baumschen Setzmaschine 
sind noch ergiinzt worden durch eine sinnvolle Beein- 
flussung der Aufgaberegelung, die von der Austrags- 
regelung gesteuert wird und die vor allem beispielsweise 
jene Fehlaustrage unmóglich machen soli, die dann auch 
bei grófiter Offnung tles Austragsschiebers auftreten 
kónnen, wenn eine so starkę Beschickung mit spezifisch 
schwerem Gut erfolgt, dali dic uncingeschriinkte Ab- 
fiihrung dieser Sorte aufhórt. Zu diesem Zweck ist eine 
Schaltung derart vorgcsehcn, daB der Taster des Austrags- 
reglers auch eine Einrichtung steuert, die das von der Set/- 
maschine nicht mehr cinwandfrei verarbeitbare Gut von ihr 
ableiten soli. Dadurch bleibt die Beschickung der Maschine 
im gleichen Mali bestehen, wie dic Ausbildung des Berge- 
bettes oder der sonst gerade zu beriicksichtigenden Schicht 
es erlaubt. Der abgeschnittene DberschuB wird in den
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Rohkohlenturm gebracht. Der Eigentiimlichkeit dieser 
Steuereiiirichtung entspricht es, daB die absolute Be- 
schickungsmenge ohne unniittelbaren EinfluB auf die zu- 
gelassene Beaufschlagung der Maschine bleibt und daB 
sich tatsachlich nur die anteilmafiige Menge desjenigen 
Gutes auswirkt, der gegeniiber die Maschine ais emp- 
findlich eingestellt worden ist. Diese Regelung kann unter 
IJmstiinden von gunstigem EinfluB auf tlie Durchsatz- 
leistung der Setzwasche sein.

Ist die Grofie der Beschickung auf solche Weise haupt- 
siichlich voni Bergeinhalt der Rohkohle abhangig gemacht, 
so kann dennoch eine unvollkommene Sortierung auf
treten, und zwar dann, wenn der Inhalt an ver- 
wachsenem Gut unvorhergesehcn grófier wird, ais der 
zugehórige Austragschieber abzuleiten vermag. Das zu
nachst naheliegende Hilfsmittel, namlich auch von der 
Mittelgutmenge die Beaufschlagung der Maschine abhangig 
zu machen, erweist sich bei naherer Betrachtung ais 
unbrauchbar, weil der W cg von der Aufgabe bis zum 
Taster am M ittelgutaustrag so lang ist, daB die Maschine 
liingst iiberschiittet sein kann, ehe sich hier die Ober- 
lastung anzeigt und dementsprechend steuernd aus- 
zuwirken verinag. Statt dessen legt man eine entsprechende 
MeBvorrichtung unmittelbar hinter die Aufgabestelle in die 
Maschine und begnugt sich damit, dic Schichthóhe der 
Kohle abzutasten und davon die Beschickungsstarke der 
Maschine abhangig zu machen.

Um die Uberwachung und gleichzeitig die Priifung 
der Setzmaschine noch sicherer zu machen, kann die Be
schickung des Vorklassiersiebes nach den Planen von 
Sćhiichtermann & Kremer-Baum selbsttatig iiberwacht 
werden. Dazu ist gegebenenfalls ein Taster vorgesehen, 
der die Aufgabemengc durch Ermittlung der Querschnitts- 
abmessungen, d. h. meistens der Querschnittshohe auf dem 
Zufuhrband- priift. Beim Uberschreiten der zuliissigen und 
yorher eingestellten groBten Aufgabemcnge wird wie in 
den vorhergenannten Fallen die Ableitldappe be.tatigt, 
dic sich so wcit óffnet, daB die ungewollte Oberschufi- 
menge zum Rohkohlenturm abflieBen kann. Meist Wird man 
auf diese Regelung jedoch verzichten kónnen, da man dic 
Steuervorrichtungen selbst so betricbssicher cinzustellen 
yermag; daB Uberlastungen der Siebe usw. nicht vor- 
konunen.

Selbstvcrstandlich kann man alle diese Meli- und Regel- 
vorrichtungen mit Schreibgeraten verbinden, die laufend 
alle zu beobachtenden Vorgange aufzcichnen. Schon 
wiederholt sind derartige Instrumente eingebaut worden*.

Die bereits in einem fruheren Bcricht2 beschriebenen 
Schnellsetztuaschinen haben weiter an Beachtung ge- 
wonnen. Eine neue deutsche Bauart bringt das Krupp- 
Grusonwerk heraus, die sich durch einen Vibratorantrieb 
auszeichnet und im Prinzip den frei schwingenden Zitter- 
sieben entspricht. Man erwartet, daB diese Ausfuhrung 
gleiche technische und wirtschaftliche Ergebnisse wie die 
aus Amerika bekanntgewordenen Maschinen liefert und 
daB sie aufierdem maschinentechniseh eine Verbesserung 
darstellt.

In den Vereinigten Staaten hat sich ais selbsttatige 
Steuervorrichtung fiir die Austrage der Setzmaschinen das 
>;Elektrische Auge«3 offenbar immer weitere Verbreitung 
gesicliert. Jedenfalls wird in der iiberwiegenden Mehrzahl 
der Beschreibungen neuer Anlagen auf diese Einrichtung 
hingewiesen1. Gelegentlich wird dabei erw ahnt5, dafi 
der Austrag des ersten Setzbettes, das die starksten 
Schwankungen aufzunehmen hat, von Hand erfolgt und 
derjenige der beiden anschliefienden selbsttatig geregelt 
wird. Ais neuartig wird ein Regler genamit, der in der 
Hauptsache ais gewóhnlicher Quecksilberunterbrecher an-

1 Z. Berg-, Uiiit ■ u. Sal.-W cs. 87 (1939) S. 50.
- Gliickauf 74 (193S) S. 1097.
:l Gliickauf 72 (1936) S. 919.
* Coal Age 43 (1933) Nr. 6 S. 58; Colliery Engng. 15 (193S) S. 315.
“ Coal Age 43 (193S) N r. 7 S. 66.

zusprechen ist und zum ersten Małe in der Wasche der 
Grube Westville Nr. 24 der Peabody Coal Co. in Illinois 
angewendet w urdel. Bei dieser Vorrichtung bewirkt ein 
Ansteigen des die Bergeschiclit abtastenden Schwimmers 
die Einschaltung des Stromes zu einem kleinen Antriebs- 
motor fiir die Betatigung der Austragsóffnung. Im um- 
gekehrten Fali wird eine entsprechende gegenlaufige 
Bewegung herbeigefiihrt. Eine Dampfvorrichtung sorgt 
dafiir, dafi die Steucrvorrichtung nicht auf jeden winzigen 
Ausschlag des Schwimmers anspricht.

Die W irksamkeit einer vierbettigen Baumschen Setz
maschine, Bauart McNally-Norton, von Betriebsgrófie und 
80 t/h  Durchsatzfahigkeit ist in der North-West Experiment 
Station des Bureau of Mines von H. F. J a n c e y  und M. R. 
G c e r  untersucht worden-’. Dic dabei benutzte Kohle ist 
eine gasreiche Weichkohle von 75 -0 mm aus West- 
W ashington, ziemlich stark verwachsen und verhaltnis- 
rnafijg rcich an Schiefer und Ton. Die durchgefuhrteai 
Versuche sollten vor allem zeigen, inwieweit die unter- 
schiedlichen Korngrófien des Aufgabegutes verschieden 
oder gleich stark yom Setzprozefi erfafit werden. In Ober- 
einstimmung mit den Ergebnissen von Versuchen, die 
G ó t te 3 friiher an Erzhaufwerken anstellte, zeigte sich 
notwendigerweise, dafi sich die scharfste W irksamkeit der 
Sortierung auf einen ganz bestimmten Korngrófienbereicii 
erstreckt und von diesem aus nach oben und unten all- 
mahlich abklingt. Die Verknupfung von Korngrófie und 
spezifischem Gewicht im Einflufi auf dch Ablauf des Setz- 
vorganges macht es unvermeidlich, daB nur ein yerhaltnis- 
niafiig schmaler Klassenbereieh scharf erfafit werden kann 
und dafi daher selbst innerhalb engerer Aufgabekornklassen 
die mehr oder minder grofie Gleichmafiigkeit in der 
Kórnung einen grofien Einflufi auf das Setzergebnis 
ausiibt.

Gemeinsam mit R. E. S h in k o s k e y  haben Ja n c e y  
und G e e r  auch dic Wirksamkeit einer Vissac-Setz- 
niaschine untersucht4, deren besondere Eigenschaften 
friiher beschrieben worden sind5. Es wurde die gleiche 
Kohle wie bei den vorhergehenden Versuchen ver- 
wendet, aber fiir eine Versuchsreihe die Kornklasse 75 bis 
30 mm und fiir eine zweite die Kornklasse 30—6 mm. 
Die Ergebnisse liegen ganz iin Rahmen des ublichen und 
zeigen, dafi um so weniger Fehlkorn auftritt, je mehr 
dessen spezifisches Gewicht von dem der Trenndichte ent- 
fernt ist.

Schwerfliissigkeitsaufbereitung.
Die Schwerflussigkeitsaufbcreitung hat dank ihrer 

unverkennbaren Vorteile, bei normalen Betriebskosten und 
guter Betriebssicherhcit eine sonst kaum erreichbare Trenn- 
scharfe fiir nicht zu fcines Korn zu gewahrleisten, inuner 
weitere Verbreitung und Anwendungsformen gefunden. 
Das Tronip-Verfahren, das schon friiher dargestelit w urde'1, 
ist der Óffentlichkeit in der Berichtszeit noch wiederholt 
durch Aufsatze vorgefiihrt w orden7. Hinsichtlich der 
Kosten gibt M o s e r8 einige W erte aus der Wasche der 
hollandischen Grube Domaniale an. Er erklart, dafi die 
Anlagekosten einer Tromp-Anlage keinesfalls hóher ais 
die einer gleich groBen Setzwasche sind und nennt ais 
Betriebskosten fiir eine kleine Trompwasche von 50 t stiind- 
lichem Durchsatz:

1 Coal Age 44 (1939) Nr. 7 S 47.
3 Bur. Min. R eport Invest. N r. 3371, Jan. 1933.

» Metali u. Erz 31 (1934) S. 264.

• Bur. Min. Report Invest. N r. 3372, Jan. 1938; Colliery Engng. 15
(1938) S. 141.

o O iuckauf 73 (1937) S. 1148.

« Gluckauf 74 (1938) S. 1099.

» Z. VDI 83 (1939) S. 53; Gliickauf 74 (1938) S. 581; Colliery Engng. 16
(1939) S. 207; institute of Fuel 4. V. 1939; Colliery O uard. 157 (1938) S. 107); 
Echo des Mines e t de ia MetallurgSo 20. 111. 1939.

a Z. VD1 a. a. O.
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Lóhne.................... 2
Kraftbedarf . . 
Wasser . . . .  
Schweremittel .

(Magnetit) . 
Druckluft . . . 
Schmiermittel 
Instandhaltung

^ / t  °lo
8,00 1 O5? OO o o] 4,0 26,0

. 0,8 PS/t 0,03 „ /PS 2,4 15,6

. 125 l/t 0,08 ,, /n i3 1,0 6,6

. 0,6 kg/t
20,00 ,, A 1,2 7,8

. 4,5 l/t 0,15 „ /m 3 0,7 4,6
1,0 6,6
5.0 32,8

insges. 15,3 100

Die erste Anlage nach dem Sophia-Jacoba-Vcrfahren 
ist in England auf einer Grube der Wingate Coal Co. er- 
richtet w orden1; die maschinelle Ausriistung hat die Col- 
liery Engineering Ltd., Sheffield, geliefert. Die Wasche 
setzt in der Stunde 130 t Kohle aus 5 yerschiedenen Flózen 
in den KorngróBen 250-30 urid 30—6 mrn durch, die in 
zwei getrennten Waschern, aber bei der gleichen Trenn- 
dichtc von s 1,40 aufbereitet werden. Dic Kohle unter
6 min wird mit Hilfe eines Lessing-Sichters entstaubt und 
dann in einer Hoyois-Anlage sortiert. Betricbsproben sollen 
ergeben haben, dali in der Reinkohle iiber 63 mm der 
Unterschied zwischen freiem und gebundenem Aschen- 
gehalt nur 0,05 o/o ausmacht, fiir die KorngróBe 63 —20 111111 
0,08 0/0 und fiir 20—6 mm 0 ,10/0. Der Anteil des Mittelgutes 
wird ais gering bezeichnet, der Gehalt der Berge an Kohle 
mit s 1,40 mit 0,2 0/0 sowie derjenige an Mittelgut 
»niedrig« genannt. Es wird gescluitzt, dali das Ausbringen 
dieser Anlage um 3 0/0 hoher liegt ais das einer ent- 
sprecluMiden iiblichen Setzwasciie.

Im ganzen betrachtct, kann man die yerschiedenen 
Arten von Sink-Scheide-Verfahren zusammen .mit der 
Flotation vielleicht zu einer groBcn Gruppe )>Auftriebs- 
verfahren« zusanunenfassen. Das gemeinsamc Arbeits- 
prinzip besteht darin, daB man aus einer wasserigen 
Triibe ein stoff lich gekennzcichnetes Gemengteil des darin 
enthaltenen Fcststoffgemisches auswahlt, entgegen der 
Schwerkraft aufschwimmen liiGt und zum Austrag bringt, 
wahrend die anderen Bestandteile zuruckgclassen werden. 
In der Schwimmaufbereitung macht mail zu diesem Zweck 
die betreffenden Festteilchen durch Anlagerung von Luft- 
blaschen spezifisch leicht, bei dem Sink-Scheide-Verfahren 
dagegen crhóht man im erforderlichen AusmaB die Dichtc 
der Trennfliissigkeit.

Eine bemerkenswerte Entwicklung liilit sieli dabei hin
sichtlich der angewendeten Trenńniittel beobachten. Zu
nachst lag der Gedanke nahe, homogene Fliissigkeiten zu 
verwenden; so arbeitete Lessing in England mit wasserigen 
Lósungen von CaCl, und die Firma Du Pont dc Nemours 
in den Vereinigten Staaten spater mit spezifisch schweren 
Halogen-Verbindungen. Da diese Chemikalien jedoch dic 
Arbeit durch die unvermeidlichen Verluste stark verteuertcn_ 
und die damit bereiteten Lósungen teilweise auch nur bis®" 
zu einem unzureichend hohen spezifischen Gewicht lier- 
gestellt werden kónnten, ging man zu Aufschlammungen 
von feinsten Feststoffen in Wasser iiber. Man klaminertę 
sich anfangs noch fest an den Gedanken, diese Auf- 
schlanimungen móglichst stabil zu halten, um auf diese 
Weise weitgeliend dic GleichniaBigkeit homogener Fliissig
keiten nachzualimen. Durch bestimmte Zusiitzc suchte man 
deshalb das Absetzen der aufgeschlammten Festteilchen zu 
verzógern, wobei man selbst die Gefahr nicht scheute, 
damit andere Mangel, wie z. B. eine liolie Zahigkeit des 
Bades, in Kauf nehmen zu miissen.

Ais Beispiel gehdrt hierher die Anwendung einer Auf- 
schlammung von Schwerspat in Gegenwart von Ton. Der 
Ton blaht sich infolge der erhcbtichen Wasseraufnahme 
stark auf und erlangt auf diese Weise bei nur kleiner Masse 
ein groBes Voluinen, so daB seine naturliche Ncigung, sich 
abzusetzen, aufierordentlich verlangsamt wird. Diese Korn- 
vergróbcrung bewirkt ferner, daB sich die Tonteilchen bei 
nicht zu clunner Triibe gegcnseitig nahezu beriihren und so 
gewissertnafien zu einem eng vcrflochtenen Wabensystem 
vereinigcn, das seinerseits den aufgeschlainmtcn Schwer-

1 CollieryJEngng. 16 (1939) S. 169.

spatteilchen ais Traggeriist dient. Diese Erklarung stimmt 
mit der Tatsache iiberein, dafi durch erhebliche Vcrdunmmg 
der Schwerflussigkeit ein sehr schnellcs Absetzen der 
Schwerspatteilcheri herbeigefiihrt wird, weil dann offenbar 
die Tonteilchen zu weit auseinander gezogen werden, um 
sich noch gegenseitig stiitzen und halten zu kónnen.

Im Laufe der Entwicklung erkanntc man bald, dafi es 
nicht notwendig war, das spezifische Gewicht der Trenn- 
flussigkeit in dem ganzen Bade iiberall gleichmaBig zu 
halten. Man fand yielmehr, dafi es sogar gewisse Vorteile 
mit sich bringt, wenn die Diclite nach der Tiefe des Bades 
zu allmahlich ansteigt. Notwendig ist nur, dafi in der 
eigentlichcn Trennzone die Sortierung genau bei tleni 
gewolltcu spezifischen Gewicht erfolgt und dal) die 
Anderung der Dichte innerhalb des Bades sich stets in der 
gleichen Richtung volizieht und nirgends riicklaufig wird. 
Anstatt fiir eine iiberall gleichmaBige Dichtc der Trenn- 
bader besorgt zu sein, schob sich so allmahlich das Be
streben in den Vordergrund, deren Viskositat móglichst 
weitgeliend herabzusetzen. Die Notwendigkeit dieser Ifc- 
tnuhungen ergibt sich aus der Tatsache, dafi das AusmaB 
der Zahigkeit der Trennfliissigkeit dafiir entscheidend ist, 
ob nur grobes Korn nach diesem Verfahren aufbereitet 
werden kann oder auch feines, dessen geringeres absolutes 
Gewicht seine Sortierung in einer yiskoseren Fliissigkeit 
unmóglich macht.

In der Gruppe von Sink-Scheide-Vcrfahren mit in- 
stabiler Trennfliissigkeit yęrwendct man vorzugsweise Auf- 
schlammungen von feinsten Kórnungen von Magnetit, Lóli, 
Schlacke oder spezifisch schweren Erzmincralicn in Wasser, 
und man begnugt sich meistens damit, die Trubedichte 
dadurch im erforderlichen AusmaB aufrcchtzucrlialten, 
dali man das Bad selbst dauernd in Bewegung lialt. Diese 
Bewegung wird einerseits durch die laufende Aufgabe des 
Rohgutes und die Abfiihrung der Produkte heryorgerufcn 
und anderseits durch Einschaltung von Uniwalzpuni]x?n 
oder sonstigen MaBnahmen, die einen Triibekreisiauf her- 
yorrufen sollen.

Rinnenwaschen;
Berechtigte Aufmerksamkeit erregte weiterhin die von 

Heckel in Saarbrucken fortentwickelte Cascadyn-Wasche'. 
P r e id t2 hat iiber seine im Aufbereitungslaboratorium der 
Technischen I lochschulc Charlottenburg durchgefiihrten, 
beachtenswertcn Untersuchungen zur Arbeitsweise dieser 
Rinnen eingehend berichtet und dabei gleichzeitig eineji 
Oberblick iiber die Entwicklung der Rinnenwaschen 
gegeben. Er stellt anschaulich dar, wie zunachst der yer
such gemacht wurde, die Unvolikommenheiten der wenig 
leistungsfahigen Horizontalstroin- und Vertikalstrom- 
waschen durch deren Kopplung zu uberbriicken, wobei tat
sachlich mit den Waschen von H o y o is :! und C lo u w e z 1 
merkliche Verbcssenmgen erzielt worden sind. Von dci 
letztgcnannteii Vorrichtung fulirte dann der Weg iiber die 
Clou-Hc-Wasche5 zur Cascadyn-Rinne.

Nach Preidt ist der Erfolg des Waschvorganges in 
der Cascadyn-Rinne auf die besonders wirksame gegen- 
seitige Erganzung der sorticrenden Wirkungen im llori- 
zontalstroin und im Vertikalstrom zuruckzufiihren. Im 
Horizontalstroin macht sich ein eigenartiger Verdrangungs- 
vorgang geltend, der dadurch ausgelóst wird, dali hier 
jedes cinzelne Teilchen des Aufgabegutes init einer ln- 
słimmten eigenen Geschwindigkeit bestrebt ist, sich unter 
einem gewissen Neigungswinkel nach dem Rinnenboden 
hin zu bewegen. Der Neigungswinkel ergibt sich aus der 
Richtung der Resultierenden zwischen der durch die hori- 
zontale Geschwindigkeit des Wasserstromes bedingteu 
Kraft und der abwarts gerichteten Schwerkraft, die auf das

i Gluckauf 74 (I93S) S 1117.
» Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 87 (1939) S. 72.
s Oluckauf 74 (1938) S. 1118.
< Gluckauf 66 (1930) S. 262.
i  Oluckauf 72 (1936) S. 923.
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Festteilcheii wirkt. Die spezifisch schweren Teilchen 
gelangen auf dem Weg durch die Rinne schon friiher in 
tiefere Wasserschichten ais die spezifisch leichteren 
Teilchen und crfahren dann durch das vor den Austragen 
kiinstlich angestaute Bergebctt noch eine erhebliche Ver- 
zogerung, so dali die Schwerkraft relativ sehr stark zur 
Auswirkung kommt und sich damit die Bewegungsrichtung 
steiler abwarts ais zuvor cinstcllt. Dem so ausgeiibtcn 
Zwang miissen die in der Nahe des Riiuienbodens schon 
yorhandenen spezifisch leichten Teilchen nach obcn aus- 
weichen: dic schwereren Teilchen naheru sich so der Aus- 
tragsóffnung im Rihnenboden, dic leichten dagegen cnt- 
fernen sich von ihr und werden unter dem iiberwiegendcn 
EinfluB der starkercn horizontalen Komponente ihrer Be- 
wegung iiber den Austrag hinweggespiilt. Die yon Preidt 
gcgcbene Erklarung der, W irkung einer Rinnenwasche ist 
an sich nicht neu, aber es ist sehr anseiiaulich, sie im Zu- 
sammenhang mit der Cascadyn-Wasche nochmals vor- 
gefiihrt zu śehen.

Der Einfluli des angestauten rauhen Bergebettes, das 
gegebenenfalls durch kiinstlich zugesetzte spezifisch 
schwere Teile anderer Art ersctzt sein kann, entspricht in 
gewisser Weise demjcnigen, den die raulte Oberflache der 
Herdtafel in der Herdwasche ausiibt. In beiden Fallen, 
handelt es sich darum, dem EinfluB eines auf die Festteile 
wirkenden W asserstromes fiir dic zu trennenden Sortcn 
einen bestimmten relativen W ertunterschied zu geben: fiir 
die spezifisch schwere Sorte soli die Einwirkung klein, 
fiir dic weniger diclitc dagegen grofi sein.

Dic im Horizontalstrom herbeigefuhrtc Sortierung ist 
zunachst darauf abgestellt, reinc Kohle zu gewinnen. 
Dabei liilit es sich nicht vcnneiden, daB im ersten Arbeits1- 
gang auch einige spezifisch leichtere Haufwerkstucke in 
den Austrag gelangen. Es ist dann Zweck der zur Cascadyn- 
waschc gehórenden Vertikalstroni-Apparate, diese 1 rr- 
laufer unter dcm EinfluB eines Aufstromes geeigneter 
Starkę wieder auf den riclitigen W eg zu bringen und mit 
der spezifisch leichteren Sorte zu vereinigen.

GroBer W ert w ird darauf gelcgt, dic Horizontal- 
stróinung in der Rinne so gjcichmafiig wie irgend moglich 
zu lialten; dic Hąuptrinne, deren Oesamtbreite der Durch- 
satzmenge angepalit ist, wird deshalb in einzelne schmalere 
Parallelrinnen von nicht mehr ais je 300 mm Breite fiir 
Grobkorn und nicht iiber 250 mm Breite fiir Feinkom 
unterteilt. Fiir jede derartige einzelne Rinne rechnet man 
mit mittleren Durchsatzleistungen von 20 t/h  fiir Grob- 
niisse und 17 t/h fiir Fcinniisse, 8 t/h  fiir Feinkohle und 
4 t h fiir Schlamme.

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Cascadyn-Wasche 
betont Preidt, daB bis hinab zu 0,2 nim eine volistandig 
einwandfreie Sortierung auch bei sonst kritischen Trcnri- 
dichten erfolgt und dali selbst die feinste Kornklasse von
0,2- 0 nun noch nierklich vom Aufbereitungsgang erfaBt 
wird. Die Empfiiidlichkeit dieser Wasche gegeniiber 
Schwankungen in der Zusammensetzung des Aufgabcgutes 
soli gering und ihre Wirksamkeit im ganzen so gut sein, 
daB sich olme Schwierigkeiten auBerordentlich aschcnarnic 
Kohlen bei gutem Ausbringen erzielen lassen.

In maschinentechnischer Hinsicht wird hervorgehoben, 
dal! dic Feinkoh'enrihne iiberhaupt keine beweglichen Teile 
besitzt und die Grobkohlcnrinnc von diesen nur iiber Aus- 
tragsbecherwerke verfiigt, Erganzt wird, dafi die Ein
stellung der Wasche sehr einfach ist und der Aschengehalt 
der Erzeugnisse durch Verandcrung des Untcrstromwassers 
oder durch Verstcllung der Wehrblcche innerhalb weiter 
Grenzen in wenigen Sekundcn verandert werden kann. Der 
Bedarf-an Umlaufwasser wird mit durchschnitflich 5 m^/t 
angegeben und derjenige an Friscliwasser mit weniger ais
0,1 ift:,/t. Der Kraftbedarf soli unter 2 kW liegen und nur 
durch dic Nebencinrichtungen, wie Beclicrwerke, Wasscr- 
pumpćn usw., bedingt sein. Die Anlagckosten einer 
Cascadyn-Wasche werden von der Erbauerin mit etwa 
60—80 "/o derjenigen einer Setzniaschinenwaschc an- 
gegeben.

Dic neuen Rinnenwaschen des amerikanischen Battelle 
Memoriał Institute1 sind in mehreren Aufsatzen behandelt 
w orden2, aber es scheint, daB diesem Gerat auBer auf der 
Ncllis-Grube, Wcst-Virginia3, bisher keine nennenswerte

Abb. 1 1. Versuchsmafiige Ausfuhrung des Waschcrs 
des Battelle Memoriał Institute.

Abb. 12. Steucrung der Austragwalzen sowie der 
Einstellhahne fiir die Vertikalmesscrstrónic des 

Battelle Memorial-Waschers.

weitere Verbreitung beschieden war. Abb. 11 zeigt eine 
versuchsinafiige Ausfuhrung des Waschcrs, der hier mit 

^  Austragstaschen ausgeriistet ist und Abb. 12 veranschau- 
licht die Steucrung fiir die Austragswalzcn1 sowie der 
Einstellhahne fiir die Vertikalwasserstrómc. Nach ilen vor- 
liegendcn Bcschreibungen scheint diese Rinnenwasche, die 
bei Verarbeitung schwicrigen Gutes auf dic Einschaltung 
von Umlaufgut nicht verzichtet, die W irksamkeit der Rhco- 
Rinnen kaum bemerkenswert zu iibersteigen und jcnen

Abb. 13. Prins-Wascher.
1 Oluckauf 7-t (1933) S. 1119.
* Coal Age 43 (193S) N r. 1 S. 43; 41 (1939) N r. 6 S. 35.
3 Colliery O uard. 157 (1938) S. 621.
4 Vgl. Gliickauf 74 (1938) S. 1119, Abb. 48.



zu.september iy4i G 1 ii c k a u f 547

a Aufgabe, b sclbsttatige Schwimmsteuerung, c Kralzbanit. 
d Iiergcaustrag, e Pumpenanifieb, f  Siebantrieb, 

g Ęntwasserungssieb, h Reinkohle, i Sumpf.
Abb. 15. Wilmot-Hydrotator.

' Coal Age 44 (1939) N r. 2 S. 61.
3 Min. & Metali. 19 (1933) S. 44.
> OliickauF 69 (1933) S. 1091.
• Coal Age 44 (1939) N r. 6 S. 57.
• Coal Age 43 (I93S) Nr. 2 S. 65.
•  Coal Age 43 (1938) Nr. 7 S. 66.

Die etwas besser durchgebikleten, aber immer noch 
recht wenig anspruchsvollen Wilmot Hydrotatoren1 finden 
in den Vereinigtcn Staaten nach wie vor beachtlichc An
wendung. Eine ganze Reihe von ihnen wurde in den letzten 
Jahren neu i:i Betrieb genommen-, und dicStevens Coal Co. 
hat auf einer ihrer Gruben, auf Wilkeś-Barre, Pennsyhanin, 
sogar eine derartige Anlage fur einen taglichen Durchsatz 
von 800- 1000 t in der siebenstuiidigcn Schicht errichtet3; 
die hier benutzte Maschinenart, die in Abb. 15 dargesfellt 
ist, unterscheidet sich nicht wesentlich von den friiher vor- 
gcfiihrten *.

In diese Gruppe von Verfahren geliórt auch dic 
Chance-Wasche. Neues iiber ihre Bauart oder Atiweudungs- 
weise ist nicht bekannt geworden, aber aus einer Reihe 
von Berichten geht hervor, daB sic in den Vcrcinigten 
Staaten immer weitere Verbreitung findet.

Schwimmaufbereitung.
Die allgemein stetig gesteigerten Anspriiche an die 

Beschaffenheit der Kohle, im besonderen fiir Sonder- 
zwecke, haben der Flotation mehr und mehr geholfen, 
aucli dorl Beachtung zu finden, wo man ihr friiher im 
Hinblick auf technische Umollkomnienheiten in den er- 
ganzenden Arbeitsgiingen, heispielsweise in der Trocknung 
und Mischung, ablehnend gegenubcrstaiid. Die Tatsache, 
daB die SchwiinmaufberciHmg das einzige nafi arbeitende 
Verfahren nicht nur zur Gcwinnung wirklich reiner Fcinst- 
kolile, sondern auch zur Sortierung nach noch weiter- 
gehenden stoffiichen Unterschieden ist, gilt heute 
unwidersprochen.

Auf den grofien Vorzug, der der Schwimmaufbereitung 
dadurch zukommt, daB sie dank ilires Arbeitsprinzips und 
der Feinhcit der von ihr verarbeiteten Haufwcrke alle 
Vorziige eines Verfahrens zur Gęjiung brifigen kann, das 
sich auf die Ausnutzung von Unterscliieden in den Obcr- 
flacheneigenschaften verschicdener I laufwerksbestandteilę 
stutzt, und daB sic in den ineisten Fallen wegen der bei 
dieser Feinhcit gegebenen stoffiichen iJbereinstimmung von 
Oberfliiche und Masse auch eine cindeutigc Sortierung 
ermóglicht, hat B liim el5 nachdriicklich hingewiesen, 
wobei er im iibrigen allgemein die Oberflachen- 
eigenschaften ais Grundlage fiir die Sortierung einer 
naheren Betrachtung unterzog.

Wahrend man auf dcm Gebiet der Erzflotation in den 
letzten Jahren von vielcn Seiten versucht hat, durch 
Schaffung neuer S ch w im m g e ra te  Verbesserungcn zu 
erreichen, ist die Kohlenflotation von derartigen Be- 

miihungen praktisch ganz frei geblieben, An- 
gewendet werden ubc-rwiegend Riihrwcrks- 
maschinen, neben denen dic pneutnatischen Zellen 
in einer nicht unbedeutenden Minderzahl blieben. 
Einer der wichtigsten Anspriiche, die an dic 
Schwimmaschine gestellt werden, besteht darin, 
den Śchaum voit mitgeiissenen, tingewolltcn 
Teilchen zu befreien. Dieser Fórderung ent

spricht man bei einigen Zellen dadurch, daB man den 
Śchaum nicht wie bei manchen Erzmaschinen oberhalb 
ilcs Riihr- und Beluftungsraiimcs abzieht, sondern daB 
man ihn noch im Zustand der Bildung zwingt, unter- 
lialb des Triibespiegels unter Wasser in eine vor- 
gebaute besondere Schaumkamrner einzudringen, wo er 
im Aufsteigen gewissermaBcn eine Filterung oder Uiutc- 
rung erfałirt, dic dadurch unterstiitzt wird, daB die hier 
erheblich vergrófierte Oberflache cin wcites Auscinander- 
zielien des Schaumcs und seine vorzuglichc Beruhigung 
gestattet.

Auch auf dem Gebiet der F lo ta t io n s m i t tc l  haben 
sieli wesentliche Yeranderungen fiir dic Steinkohlc nicht

■ Oluckauf 73 (1937) S. 1176.
* Coal Age 43 (1938) Nr. 2 S. 44. 
s Coal Age 44 (1939)-Nr. 6 S. 48.
> Oluckauf 73 (1937) S. 1176. 
i Met. u. Erz 35 (1938) S. 142.

gegeniiber auch sonst keine iiberragenden V,orteile zu 
bieten.

Der ebenfalls schon friiher erwahnte Prins-Wascher 
ist in Abb. 13 schematisch dargestellt. Er wird von der 
Morrow Manufacturing Co., Wellston, Ohio, hergestellt 
und unter dem Namen Morrow-Prins-Multi-Flow-Coal- 
Washer gefuhrt. Ein Prins-Wascher ist von der Crescent- 
Coal Co. in Bevier, Kentucky, fiir die Aufbereitung von 
Kohle von 50 0 111111 in Betrieb genommen w orden1. 
Abb. H zeigt einen solchen Wascher vor dem Einbau2.

Abb. 14. Ansicht cines Prins-Wiischers vor dem Einbau.

Stroinwascher.
Unter Hydro-Separatoren vcrsteht man in ileu 

Vcrcinigten Staaten \erschiedenerlei Sorticrvorrichtungcn, 
die das ihnen meist sehr eng vorklassiert z.ugefiihrte Gut 
im aufsteigenden Wasserstrom trennen. Eine Reihe ver- 
schiedener Ausfiihrungsformen dieser im iibrigen oft recht 
primitiven Maschinen ist an mehreren Ortcn zur Auf- 
stellung gekommen. Bekannt sind solclie von Roberts B- 
Scliaefcr und der Wilmot Engiueering C o 1. Derartige A11- 
lagcn sind aber auch in neuester Zeit wieder gebaut 
worden, z. B. eine solche von Roberts Scliaefcr fiir 
Anthrazitkohlen von 125 6 111111 fiir dic Island Creek 
Coal C o .1, eine andere fiir Weiclikohle von 37 -6 mm der 
Pond Creek Pocahontas Corp.5 und eine weitere fiir Koks- 
kohlc unter 7,5 mm der Isabella-Grube der Weirton 
Coal C o ,;. Dic Wirkung der Hvdro-Scparatoren ais Strom- 
klassiercr ergibt sich im letztgenanńten Falle sehr klar 
daraus, daB angegeben wird, die aufgcgcbene Rohfcinkohlc 
werdc in der Maschine bei 0,6 111111 sortiert.
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gezeigt. Da man im Gegensatz zur Erzschwimmaufbereitung 
im allgemeinen keine getrennten Sammler und Schiiumer 
benótigt, sondern einheitliche Reagenzien, die beiden Auf- 
gabfn  dienen kónnen, ist man durchweg bei Hol/.- und 
Steinkohlenteerólen geblieben, dic sich selbst bei sehr 
hohen Anforderungen bewahrt haben. Dic Holzteerólc 
wurden haufig ais gegen Schwefelkies selektiver befunden, 
d. h. ais Ole, die ein schwefelarmeres Konzentrat er- 
móglichen.

Die Fortschritte in der Zubereitung der Holzteer- 
Flotationsóle, die in Europa von der Gesellschaft fiir Auf
bereitung, Frankfurt (Main), vertrieben werden, haben das 
Vorurteil, das solchen naturlichen Erzeugnissen lange 
entgegenstand, yollstandig beseitigt, dafi es namlich un- 
móglich sei, sie in derjenigen Gleichmafiigkeit immer 
wieder herzustcllen und zu liefern, die in bezug auf 
Zusammensetzung und Flotationswirksamkeit vom Flota- 
tionsbetrieb gefordert werden miissen. Die ausgezeich- 
neten Erfahrungen der Steinkohlenflotation, dic man 
auch dort mit Holzteerólen machte, wo allerhócliste 
Anspriiche an die Flotationsarbe.it gestellt werden, stimmen 
im ubrigen vo!l und ganz mit denjenigen aus der Erz- 
schwimmaufbereitung iibcrein, wo mit diesen Olen selbst 
in den Fiillen vorzugliche Ergebnisse crzielt wurden, in 
denen man fruher glaubtc, auf tcure Chemikalien aus 
Sondcrlicrstellungen nicht verzichten zu kónnen.

Wenig einwandfrei arbeiten eine ganze Reihe von 
A u f g a b e v o r r ic h tu n g e n  fur fliissige Flotationsmittel. 
Die unbefriedigendsten Erfahrungen scheincn mit jenen 
Walzenólern gemacht worden zu sein, bei denen eine gleicli- 
mafiig breite Trommel in imaufhórlicher Drehung in das 
zuzugebende 01 eintaucht, um auf ihrem Mantel einen 
diinnen IJberzug von ihm mitzunehmen, der von einem 
entsprechend einzustcilenden Abnahmerohr ganz oder teil- 
weise abgeschabt wird. Bei diesem Geriit fuhrt die geringste 
Ungleichmafiigkeit im Antrieb, in der Verlagerung oder 
Abnutzung zu aulierst gefahrlichen F.ehldosierungen, ganz 
abgesehen davon, dafi es oft geradezu eine unglaubjiche 
Geduldsprobe bedeutet, das Geriit auf eine bestimmte Auf- 
gabemenge einzustellen. Auch dic Zusatzvorrichtungen, die 
mit kleinen Schópfbeehern oder Becherwerken ausgerustet 
sind, haben sich iin laufenden Betrieb auf dic Dauer nicht 
immer Freunde erwerben kónnen. Dagegen hat sich ein 
Geriit sehr schnell eingefiihrt und dabei gleichzeitig in den 
Handen crfahrener Betriebsleute dauernd vervollkommnet, 
dessen heute meist weit iibcrholte urspriiiigliche Form 
G ó t t e 1 mitgeteilt hat. Wie Abb. 16 veranschaulicht, handelt 
es sich hier in der Hauptsache um eine Hebevorrichtung, 
dic auf einem Brett aufgebaut ist, das auf dem zu- 
zuteilenden Zusatzmitel schwimmt. Durch Neigung dgs 
Hęberschcnkels, z. B. mit Hilfe der beiden Stellmuttern, ist 
eine sehr fcinc Abstimmung der Zusatzmenge móglich. Es 
hat sich gezeigt, dafi selbst Zuteilungen bis hinab zu
4 Tropfen je min iiber langere Zeit auBerordentlich genau 
ohne Nachstellen cingchalten werden kónnen; nur fiir 
besonders dicke Ole, zu denen aber die fiir die Kohlen- 
flotation iiblichen Tceróle nicht zahlen, sind diese Speiser 
ohne weiteres nicht zu gebrauchen. Bei sehr kleinen Zusatz- 
mengen wahlt man die Austragsspitzen gem  aus Glas, das 
beliebig fein ausgezogen werden kann. Es ist wiederholt 
auch a's sehr vorteilhaft empfunden worden, dafi diese

n Stellmutter, b Schlauchvcrbindung, c Heberohr fiir sehr 
kleine Zusatzmengen.

Abb. 16. Reagenzien-Speisevorrichtung.
1 Arcli. Erz u. Met. 4 (1938) S. 10.'.

Speiser aus Kunststoffen hergcstellt werden kónnen, die 
kein Metali beanspruchen und sich durch grofie chemische 
Widerstandsfiihigkeit auszeichnen. Auch der geringe Preis 
der meist in eigener W crkstatt angefertigten Geriite, der 
mit 40 bis 100 OiJl je Stiick gelegentlich angegeben wurde, 
ist ebenso ais Vorteil ąngesehen worden wic die Móglich
keit, im laufenden Betrieb jederzeit eine Umstellung in der 
Dosierung vornehmen zu kónnen.

Grófiere Beachtung hat man in neuerer Zeit der 
S c h a u m z e rs tó ru n g  zugewendet, die sowohl fiir eine 
erfolgreiche Filterung der Produkte ais auch fiir eine 
fehlerfreie Durchfuhrung der Zwisehenstapelung und -fór
derung oft ausschlaggebend ist. Man verfolgt dabei zwei 
Móglichkeiten, namlich einmal die meęhanische Zer- 
stórung der Schaumblasen und zum anderen deren physi- 
kalisch-chemische Vernichtung. Auf dem erstgenannten 
Wege erreicht man das Ziel beispielsweise durch Auf- 
spritzen von Wasser oder Schleudern des Schaumes gegen 
Prallwande oder -Siebe, womit nach den aus anderen 
Industriezweigen bekannten Vorbildern ein Absaugen der 
aus den platzenden Schaumblasen frei werdenden Luft ver- 
bunden sein kann. Physikalisch-chemisch kann die Schaum- 
vernichtung beispielsweise dadurch crfolgen, dafi man 
gewisse Chemikalien, wie Rento], Pine-01 oder Floto!, in 
geringer Menge auf den Schaum tropfen lafit, der im 
Gerenne oder Eindickcreinlauf fliefit oder im Filtertrog 
angeSammelt ist. Dic W irkung dieser Mittel wird manch- 
mal noch iibertroffen durch andere Stoffe, wie Ather oder 
Octyl-Alkohol oder einigen von deren Abkóinmlingen; 
praktisch kominen diese Chemikalien wegen ihres hohen 
Preises fiir den Betrieb jedoch meist nicht in Betracht.

Von W ert kann vielleicht auch fiir die Kohlenflotation 
die Móglichkeit sein, Flotation und Herdwasche zu ver- 
einigen und dadurch die bisherige Korngrenze der Wirk- 
samkeit der Schwimmaufbcreitung weiter nach oben zu 
verlegen. Ais Arbeitsgeriit wird dabei ein S c h ii t te lh e rd  
benutzt, dem das Aufgabegut nach Vorbehandlung mitden 
iiblichen Reagenzien zugefiihrt wird. Die Sortierung ge- 
schieht dadurch, dafi der flotierbare Teil der Festteilchen 
durch die W irkung der Zusatzmittel zu Flocken zusammen- 
geballt und so stark mit Łuftblaśćhen behaftet wird, dafi er 
an der Wasseroberfliiche auf dem Herd schwimmt, wobei 
die zugehórigcn Tcilchen nur der W asserbewegung folgen 
und dem spezifischen EinfluB des Herdes entzogen sind. 
Die nicht in dieser Weise erfaBten Haufwerksbestandteile 
bleiben dagegen im Reibungsschlufi mit der Herdtafel und 
werden daher entsprechend den fiir die Herdarbeit 
bekannten Gesetzen ausgetragen. Dieses Verfahren der 
Herdflotation hat in der Sortierung verschiedener anderer 
nichtmetallischer Haufwerke schon recht gute Ergebnisse 
eingebracht, und man betont, daB wirtschaftlich und 
technisch mit den gleichen Werten wie bei einer iiblichen 
Flotation gerechnet werden kann.

Eine der Schwierigkeiten, die in manchen Fallen der 
Kohlenflotation entgegenstand, war die Fortschaffung der 
anfallenden F lo ta t io u s a b g a n g e .  Gegen die Verwendung 
im órtlich gebrauchlichen Spiilversatz sprach haufig der 
nicht geringe Gehalt an Schwefelkies. Nimmt man diesen 
jedoch entsprechend den heutigen Bestrebungen ais wert- 
vollcs Produkt h er aus, so ist von dieser Seite her eine 
Gefahr nicht mehr gegeben. Auf eiue beachtenswertc 
Lósung der Frage der Bergeunterbringung, die in der Erz- 
flotation in den letzten Jahren immer mehr Anhiinger 
findet, ist hinzuweisen: es handelt sich um die Anwendung 
von Innenfiltern, die es gestatten, die groberen Bestand
teile der Abgange in Form eines stichfesten Kuchens 
abzuziehen, der yerhaltnismaBig leicht untergebraclit 
werden kann. Die Trennung in gróbere und feinerc 
Bestandteile wird dabei in einer vorgeschalteten Spitze 
vorgenommen oder in das Filter selbst verlegt, indem man 
dieses mit einer so groben Bespannung versieht, dafi die 
feinsten Teilchen hindurchgesaugt werden, wahrend die 
groberen zuruckbleiben und ihre Trocknung erfahren. Uber
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Erfahrungen auf diesem Gebiet hat F r i t z s c h e 1 berichtet, 
der auch eingehend die Bauart und die Betriebsweise der 
bewahrten Innenfilter von Gróppel beschreibt.

Eine andere, besonders fur Kohle erdachte Art der 
Beseitigung von Flotationsabgangen besteht darin, daB die 
Berge in eine Spitze geleitet werden, deren Bodenaustrag 
in eingedicktem Zustand von einem Becherwerk ausgehobeu 
wird, wahrend der uberlauf zum Klarteich gelangt. Die von 
Schuchtermanfl & Kremer-Baum AG, hierfiir bevorzugte 
Ausfiihrungsart zeigt Abb. 17. Eine derartige fur die Grube 
Adolf im Bergrevier Aachen erbaute Anlage nimmt in ihrem 
Klarsumpf die Abgange der Flotation mit einem Feststoff- 
gehalt von etwa 7 0 -1 4 0  g /l auf. Es wird berichtet-, dafi 
sich hier zusammen mit den kórnigen Bestandteilen auch 
ein betrachtlicher Teil der feinen Schwebstoffe absetzt, so 
daB derUberlauf des Klarsumpfes nur etwa 10— 15 g /t Fest- 
stoff aufweist. Daraus ergibt sich, daB rd. 8 5 - 9 0 o/o der 
Flotationsberge im Klarsumpf niedergfischlagen und durch 
das Baggerbccherwerk beseitigt werden. Im Becherwerk 
selbst soli die Entwasserung der Abgange fortschreiten, 
his cin W assergehalt von rd. 25 30%  erreicht wird.

Rinnen-Luftwasche dar, die hauptsachlich aus der Sortier- 
Rinne mit zugehórigcm Geblase, einem angcschlossenen 
Entsandungssieb und einer Sandriickfiihrung mit Bergesieb 
und Sandheberad besteht. Die aufgegebene Rohkohle, die 
natiirlich gut klassiert sein mufi, wird in der Sortier-Rinne 
in einem stetig aufsteigenden Luftsandstrom nach Art der 
Stromapparate in bekannter Weise sortiert. Ist dic an- 
gestrebte Schichtung nach dem spezifischen Gewicht er- 
reicht, so tritt das so aussortiertc leichteste Gut auf das 
Entsandungssieb iiber, wahrend die darunter befindliche 
schwerere Schicht ,von Bergen (und Verwachsenem ?) 
umnittelbar ausgetragen und iiber cin cigenes Entsandungs- 
sieb geschickt wird. Beide genannten Siebe scheiden den 
feinkórnigen Sand aus, so daB der Siebriickhalt jeweils 
aus Reinkohle bzw. Bergen bestehen kann. Der Sand lauft 
dem Heberad zu, das ihn wieder zur Aufgabestelle zurućk- 
fiihrt. Diesen etwas reichlich primitiv anmutenden Vor- 
richtungen werden wie iiblich die niemals unerwalmt 
bleibenden Vorteile besonderer Einfachheit, Raumersparnis 
und Leistungsfahigkeit nachgeriihmt. Hier seien sie nur der 
Vollstiindigkeit halber erwahnt. Ein Gerat mit 5,2 m Durch- 
messer des Heberades und 1,5 m Rinncnbreite soli 
stiindlich 150 t Kohle durchsetzen kónnen, ein solches mit
3 m Raddurchinesscr und 1,2 m Breite 80t/h. Im ubrigen 
wird aus USA. berichtet, daB weiterhin sowohl reine 
Trockenaufbereitungen, z. B. mit den schon alteren Arms- 
Herden1 oder Luft-Setzmaschinen2 ais auch kombinierte 
Nafi- und Trockenanlagen3 errichtet und betrieben werden.

(SchluB folgt).
‘ Coal Age 43 (1938) Nr. 12 S. 99; Min. & M etali. 19 (1918) S. 45.
> Coal Age 43 (1933) Nr. 1 S. 56.
= Coal Age 43 (1933) Nr. 2 S. 64; 44 (1939) Nr. 2 S. 62.

a Sandheberad, b Gebldscanschluft, c Sand- und Bergesieb, 
d Entstaubungssieb, e Reinkohle.
Abb. 18. Luft-Sand-Setzmaschine 
der Stephens-Adamson-Mfg. Co.

fiir die Mather Collieries eine besonders grofie Maschine 
v°n 1,5 m Breite gebaut sei, die stiindlich 75 t Kohlen 
von <  9 mm durchsetzen soli. Auch cin neues Luft-Sand- 
Verfahren wird aus den Staaten angekiindigt. Das von der 
Stephens-Adamson-Mfg. Co., Aurora, 111., gebaute Gerat 
ist in Abb. 18 wiedergegeben und stellt im Prinzip eine

Abb. 17. Abbaggerung der Flotationsberge, 
Bauart Schuchtcrmann & Kremer-Baum AG.

Trockene Kohlenaufbereilung.
Auf dem europaisćhen Festland scheinen sich wesent- 

liche Neuerungen auf dem Gebiet der trockenen Kohlen
aufbereitung nicht gezeigt zu haben. Vou der amerika- 
nischen Stuuip-Luftsetzmaschine, die jetzt »z.citgemafi« don 
Namen »Stromlinienmaschine« tragt, wird berichtet3, dafi

1 Gluckauf 75 (1939) S. 61.
- Kohle u. Erz 35 (1938) Sp. 269.
s Coal Ago 43 (I938J Nr. 6 S. 59.

U M S C H A U
K ra f te spa rende  MaBnahmen 
in der  Grubenholzwir t schaf t .

Von Steiger Johann M an g , Gelsenkirchen-Buer
Die gewaltige Kraftanstrengung, die das deutsche V olk 

in Auswirkung des ihm aufgezwungenen Krieges aut sten 
nimmt, mufi naturgemafi alle Zweige des wirtscnalt- 
lichen Lebens erfassen. Es gilt deshalb, auch in der Gruben
holzwirtschaft, immer wieder zu iiberlegen, wie und w o 
Arbeitskriifte cingespart werden kónnen und w ie  nian nut 
móglichst geringem Einsatz die hóchsten Leistungen 
erreicht.

Vorweg sei grundsatzlich festgestellt, daB sich etwaige 
kraftesparende MaBnahmen keinesfalls auf Kosten uer 
Oiite des Grubenholzes oder der sorgfiiltigen Aufarbeitung, 
Sortierung und Pflege auswirken diirfen. Im Gegenteil kann 
nicht eindringlich genug betont werden, dafi der tsergDau

nur dann die Aufgaben, die ihm im Rahmen der allgemeinen 
Wirtschaft gestellt sind, voll und ganz erfiillcn kann, wenn 
unter anderem auch die Grubenholzwirtschaft aufs aufierste 
ausgebaut und wenn alles vermieden wird, was irgendwie 
zu einer Leistungshemmung im Bergbau fiihren konnte. 
Also gerade in der Jetztzeit ist es unbcdingt erforderlich, 
daB das zur Ver\vendung kommende Grubenholz in jeder 
Beziehung einwandfrei ist, daB also auch die Aufarbeitung 
und die Verarbeitung stets sorgfaltig vorgeiiominen werden.

Von dieser Seite aus kann also nichts Grundlcgendes 
erwartet werden. Dagegen gibt es Angriffspunkte genug, 
die eine wirksame Einsparung von Arbeitskraften m der 
Grubenholzwirtschaft gewahrleisten kónnen, ohne lrgend- 
wie die Grundsatze der Bergtechnik zu gefahrden. Vor 
allem scheint es erforderlich, dic Aufarbeitung des Gruben
holzes in engere Wechselbeziehungen zu dem tatsachlichen 
Verbrauch, also den unumganglichen Erfordernissen des 
Bergbaues zu bringen.
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Diese Notwendigkeit ist auch in den letzten Jahren 
von den inaBgebenden Aufsichtsorganen, die fiir dic 
OrubenhoIzwirtscKaft in Betracht kommen, in steigendem 
MaBe betont worden. Die Entwicklung der Grubenholz- 
wirtschaft wnrde so gelenkt, daB heute der Forst in der 
Hauptsache Grubenlangholz aushalt, so dafi die sorten- 
mafiige Aufarbeitung dem Grubcnholzhandel vorbehalten 
bleibt. Dadurch, dafi jeder Grubenholzhandler den Ein- 
schnitt des Grubenholzes gemśifi den Anforderungen seiner 
Lieferzechen vornehmen lassen kann, ist in dieser 
Beziehung schon die Grundlage zu einer móglichst grofien 
W irtschaftlichkeit geschaffen. Ebenso ist im Rahmen krafte- 
sparender Mafinahmen die Entwicklung riclitig und darum 
zu begriifien. Der weitere Ausbau in dieser Richtung kann 
nur dringend cmpfohlen werden; denn grundsatzlich ist es 
in jeder Beziehung richtig, wenn der Forst nur Grubenlang
holz aushalt und dem Grubcnholzhandel die Aufarbeitung 
uberlassen bleibt. Allerdings wird- sich dies nicht restlos 
durchfiihren lassen; denn bei der Aufarbeitung des Nutz- 
holzes, das fur die Sagewerke usw. bestimmt ist, fallt bei 
sorgfiiltiger Einteilung immer eine gewisse Menge Gruben- 
holz, die sofort sortcnmafiig fertiggestellt wird, an. Aber 
das ist nicht wichtig, da es sich im Rahmen des gesamten 
Grubenholzbedarfes nur um geringe Teilmengen handelt. 
Dic erste grofie kraftesparende Mafinahme ist also die, dafi 
das G ru b e n h o jz  g r u n d s a tz l ic h  vom  G ru b e n h o lz -  
h a n d e l s o r tc n m a f i ig  a u f g c a r b e i t e t  wird; denn beim 
Einschnciden durch den Forst kann man immer wieder 
feststellen, dafi nachher nicht nur Holz durch zwangs- 
laufigenMitverbrauch unpassender Holzsorten verschwendet 
wird, sondern dafi auch ein Mchraufwand von Arbeits- 
kraften durch die sehr oft notwendige Umgruppicrung, 
Umsorticrung, Uinarbcitung und unter Umstanden auch 
durch mehrfaches Yerladen erforderlich wird.

Die zweite Mafinahme in dieser Richtung besteht 
darin, dafi bei der Verbringung des Grubenholzes vom 
W akle zur Verbrauchsstellc, also zu den Grubenholzlagern 
auf den Zechen, nach Móglichkeit alle Z w is c h e n -  
s ta t io n e n  u n d  Z w isc h e n  I a g e  r u ng  en v e rm ie d e n  
werden. Sammellager sind nur dann zu empfchlen, wenn 
das Holz mit Schiffcn zu einem fiir die einzelnen Liefer
zechen giinstig geiegenen Hafen kommt, wo es jederzeit 
mit werkseignen Hafeneisenbahnwagen auf die einzelnen 
Schachtanlagen verteilt werden kann. Aber auch hier spart 
man an Arbeitskraft, wenn man die Schiffe mit den 
mechanischen Entladeeinrichtungcn des Hafens sofort auf 
bereitgestellte Hafeneisenbahnwagen lóschen und diese um- 
geheiul den Zecherigrubenholzlagern zufiihrcn kann. So- 
fern mail nicht iiber einen giinstig geiegenen Grubenholz- 
hafen verftigt, auf dem man ein Sammelsagewerk betreiben 
kann, ist es richtiger, die weitere Verarbeitung des G ruben
holzes, wie dic Herstellung der Spitzen, Halbhólzer,

Schwellen, Bretter usw., auf den einzelnen Schachtanlagcn 
vornehnien zu lassen, um auch auf diese Weise jede 
Zwischenstation und das damit verbundene mehrfache Vcr- 
laden und Umladen zu yermeiden.

Eine im angedeuteten Sinne wirtschaftliche Verbringung 
des Grubenholzes laBt sich aber nur durchfiihren, wenn 
die Vorbedingung hierzu gegeben ist. Wie bekannt, driingt 
sich dic Hauptzeit des Grubenholztransportes auf die ver- 
luiltnismafiig engumgrenzte Zeitspanne der Sominermonate, 
etwa von Mai bis Septcinber, zusammen. Das ist nun ein
mal aus Ursachen, die jedem Grubenholzfachmann geliiufig 
sind, der natiirliche Ablauf des GrubenhoIzgesch;iftes und 
eine Anderung dergestalt, dafi die Zufuhr des Gruben
holzes gleichmaBig auf das ganze Jahr verteilt wird, liilit 
sich nicht erreichen, ja, ist aus grundsiitzlichen Erwagungen 
ganz ausgcschlossen.

Sollen also in geordnetem Ablauf der Grubcnholz- 
versorgung iiber Sommer die Grubenholzlager aufgefujlt 
werden, so mussen sie einmal imstande sein, einen mchr- 
inonatlichen Bedarf zu fassen, zum anderen die Einteilung 
und Platz.verhaltnisse des Lagers sowie die Entladestrangc 
und die Entladeeinrichtungcn so g roB  und  i ib e rs ic h t-  
lich  sein, dafi auch bei einer Zusammenballung der Zu
fuhr eine schnelle Entladung und Stapclung móglich ist. 
Auf sehr vielen Schachtanlagen steht die Grofie des Lagers 
im MiBverhaltnis zum Verbrauch. Es gibt Falle, in denen 
das Lager noch nicht einen Monatsbedarf zu fassen vermag, 
und dann kann naturgemafi von kraftesparenden Mali- 
nahmen keine Rede sein. Gewóhnlich wird dann das Holz 
ohne Riicksicht auf Liiftung und Trocknung zusammen- 
gepfercht und dazu noch haushoch aufgestapelt. Das 
kostet aber in jedem Falle einen erheblichen Mehrarbeits- 
aufwand, der mit wirtschaftlichem Arbeiten im scharfsten 
Widerspruch steht. Das zu kleine Grubenholzlager ist 
leiilcr kein einzelner Fali und meistens in der Entwicklung 
des Bergbaues begriindet. Die Betriebe haben sich in der 
Regel im Laufe der Jahre zu GroBanlagen entwickelt, deren 
Forderung sich gegen friiher verviclfacht hat. Der Grubcn- 
holzverbrauch ist entsprechćnd gestiegen, und der urspriing- 
lich augreichendc Grubenholzplatz geniigt den heutigen 
Bcdiirfnissen schon lange nicht mehr. Liegt in solchen 
Fallen das Holzlager an einer offencn Seite der Schacht- 
anlage, so sind die zweckentsprechende Erweiterung und 
die Anpassung an die jetzigen Verhaltnissc und die kiinftige 
Entwicklung ohne wciteres móglich. Weit schwieriger ist 
es aber, wenn der Platz infolge Wachsens der Tagcs- 
anlagen von anderen Betriebseinrichtungen umschlossen 
ist. In den letzten Jahren sind in vielen Fallen die Tages- 
anlagen der Zechcn zeit- und zweckeutsprechcnd uin- 
gebaut worden. Stets spielte dabei die zweckmafiige Ver- 
legung des Grubenholzlagers eine groBe Rolle.

Gebrauchsm uster-Eintragungen, 
bekanntgemacht im Patenłblatt vom 4. Septembcr 1941. 

la .  1507 677. Firma Kongsberg Solw erk, Kongsberg (Norwegen). 
Stoliherd /um Scparieren von Erzen. 30.6. 41. Norwegen 26. 7 .40.

81 e. 1.507409. Maschinenfabrik und EisengieUcrei A. Beicn, Herne 
(W estf.). Druckluftforderanlage, besonders Blasversatzmaschine mit Zellen- 
rad. 10. 10. 40.

Paten t-Anmeldungen1, 
die vom 4. Seplember 1941 an drei Monatc lang in der Auslegehalle 

des Rcichspatentamtes ausliCKen. 
la ,  17. L. 89304. Paul Lang, Duisburg-Harnborn. Vorrichtung /um 

EntwSssern von Triiben. 2. 12, 35.
la ,  28/01. K. 148103. Erf.. zugl. Anin.: Ernst Kunzel. Kóln-Vingst. 

Sichtvorrichtung fur feinkórnige Kohlen und sonstige Stoffe. 2. 10. 37. 
Ósterreich.

5d , 17. A. 91993. Erfinder: Ing. Heinz Rabitsch, Fohnsdorf. An
melder: Reichswerke AG. Alpine Montanbetriebe sHęrmann Góringc, Wien. 
Einrichtung zur Prefiluftentwasserung in Rohrstrangen. 16. 9. 40.

lOb, 6/02. A. 87281. Erfinder: Stelian Panaitescu, Leipzig. An
melder: Albert-Emulsionswerk GmbH., Wicsbaden-Biebrich. Verfahreu zum 
Schonen von Braunkohlcnbriketts, 24. 6. 3S.

35a, 9 0-1. K. 155280. Kóln-Ehrenfelder Maschinenbau-Anstalt GmbH., 
Koln-Ehrenfeld. Vom Maschinenstand mcchanisch betatigte Versteckvorrich- 
tung. 4. 8. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

35a. 25/01. F. 86794. Erfinder. zugl. Anmelder: Arno Fischer, Muncheu. 
Steuerung fiir Befót-derungsmittel zum Fórdern von Persoucn. 15. 5. 39.

81 e, 9. St. 56737. Erfinder: Wilhelm Muller, Offenbach (Main). An
melder: Firma Wilhelm Stóhr, Offenbach (Main). Umkelirbarer Motor- 
kcttenautrieb fur Einrichtungen an Fórdcrbandern u. a. Fórdergeraten. 
27. 10. 37, Ósterreich.

1 In den Patentamneldungcn. die ani SchluB mit dem Zusatz ^Oster- 
reich« und »Protektorat Bóhmen und Mahren« versehen sind, ist die Er- 
klSrung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Ósterreich bzw. das 
Protektorat Bóhmen und Mahrcn erstrecken soli.

P A T E N T B E R I C H T
81 e, 57. M. 148500. Erfinder: Bernhard Siebers, Witten-Bommeru. 

Anmelder: F. W. AAolI Sóhne, Maschinenfabrik, W itten (Ruhr). Schuttel* 
rutsche mit iiber die ganze Rutschenlange durc^ilaufendcn rohrartigen Ver- 
■Jteifungcn, dic an den SchuBenden kugelgelenkartig gegeneinander ab* 
gestutzt und durch Kupplungsseile verspannt sind, 26. 8. 40.

81 e, 89/02. S. 136137. Erfinder: Kurt Trompke, Essen. Anmelder: Skip 
Compagnie AG., Essen. Skip mit BodernerschluB. 2. 3. 39. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

81 e, 122. K. 142072. Fried. Krupp AG., Essen. Anordnung zum Ver- 
schiebeu eines Kórpers, der mit einer Gleitbahn unter Druck an einer 
Gegenbahn auliegt. 2. 5. 36.

Deutsche Patente.
(Von dcm Tage, an dcm die Erteilung eines Patentcs bekanntgemacht wordcu 
ist, lauft dic fiinfjahrigc Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitskłage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (20ox) 709717, vom 3 .3 .3 9 . Ertcilung bekanntgemacht am 17.7.41. 

O s k a r  E i l h a u e r  in N e u s t a d t  (Orla). Jws LdngsglUdern in (iestult voit 
Profilsiabcn oder Drahten und Querglledern in Gcstalt von Staben oder 
Drahien beste/iendes Spaltsieb .

Das bekannte, den Abstand der Langsgliedcr des Siebes sichernde. 
mit seinen Zinken dessen Querglieder umgreifende kammartige Querstuck 
besteht aus einem abwechselnd entgegengesetzt U-formig geschlit/tcn 
Blechstreifen. Der gebogene Draht oder der geschlitzte Blechstreifeu ist 
der Lange nach. d. h. quer zu den Langsgliedern des Siebes U-fórmig ge
bogen. Die zwischen die Langsglieder grelfendon Teile des Querstuckes 
liegen paarwcise, abwechselnd zwischen den beiden Schenkeln der U-fór- 
migen Biegungcn des Qucrstiickes. Bei Verwendung eines U-fórmig ge* 
schlitzten Blechstreifens kónnen die freien unteren Kanten der beideu 
Schenkel des Streifens abwarts gebogen sein, so daO sie sich unter den 
1-angsgliedern des Siebes ubergreifen.

5b  (9oi). 709579. vom 10. 4. *10. Erteilmig bekanntgemacht ain 10.7.41. 
W a l t e r  S a n d  m an n  in W i t te n -  A n n e n . In das selbsterzeugte Bohrloch



einschiebbarcr Prefiluftbohrhammęr. Zus. z. Pat. 697406. Das Hauptpat. 
hat angefangen am 20. April 1939.

Das in der Achse des durch das Hauptpatent geschutzten Bohrers 
angeordnete, die Auspuffluft des Bohrers zur Bohrlochsohle leitende Rohr 
ist in der Langsrichtung in zwei Teile a und b geteilt. Die beiden Teile 
des Rohres haben eine so verschiedene lichte Weite, daB zwischen ihneu ein 
Schlitz c yorhanden ist, durch den die Auspuffluft in das Rohr strónit. Die 
Luftaustrittkanale d des Schlagkolbens des Bohrers sind parallel zu dcm 
Rohr a und b angeordnet, und das vordere Ende des engeren Teiles b des 
Rohres ist mit dem Einsteckschaft c des Bohrwerkzcuges /  fest yerbunden. 
Das hintere Ende des Teiles a des Rohres ist an dcm den Boden des 
Arbeitszylinders g  bildenden Steuerungsteil h befestigt. Im Arbeitskolben 
sind zeitweise in den vor deren Rauin i des Arbeitszylinders g hineinragendc

artigen Korper auslaufen, der den Arbeitszylinder schlieliend ubergreiff und 
an dem Zylinder lediglich axial gefiihrt ist. Dabei wird das Werkzeug 
gegen ein Herausfallen aus dem Hammer gesichert.

35a (9os). 709694, vom 17. 3. 39. Erteilung bekanntgemacht am 17. 7. 41. 
M a s c h in e n f a b r ik  E w a ld  W i e m ann  in B o ch u m . Spurlaltenhaller.

Die bei Lattenhaltern bekarmte, die Latte a seitiich umfassende und 
durch eine in die Latte eingreifeude Qucrrippe b in senkrechter Richtung 
abstiitzende Haltcplatte c wird durch zwei oberhalb und unterhalb des Ein- 
strichs d liegcnde. in eine sich von hinten gegen den Einstrich tegende 
Spannplatte e festgelcgte Biigelschraube /  fest gegen den Einstrich ver- 
spannt. Durch die bekarmten in den Einstrich d eingreifendcu Dornę g und 
durch die konsolartig ausgebildetcn, aus der Halteplatte herausgedriickten. 
den Einstrich oben und unten uinfassendcn Tragosen A der Schrauben /

Leitnutcn k  fur die in den Raurn i strÓmende Preliluft angebracht. Der 
Raum i steht stiindig durch den zwischen den ineinander steckenden Enden 
der beiden Rohrtcile a uud b yorhandenen Schlitz c und durch den ring- 
'fórmigcn Zwischenraum l zwischen dem yorderen Rohrteil b und dem 
Schaft des Arbeitskolbcns m mit dem Rohrteil a (dem Auspuffrohrc) in 
Verbindung.

5b (27oi). 709720, vom 15. II. 3S. Erteilung bekanntgemacht am 
17. 7. ,41. H a u h in c o  M a s c h in e n f a b r ik  O. H a u s h e r r ,  J o c h u m s  
& Co. in E s s e n . Preflluftschlagwerkzeug, besonders Abbauhammer zur 
Gewinnung von Kohle o. dgl, Erfinder: August Hilligweg in Sprockh5vel 
(Wcstf.).

Das durch den Arbeitskolben a des Hammers einzutreibende Werk- 
icug b (Spitzeisen o. dgl.) oder ein dieses Werkzeug euthaltender Korper c 
ist mit dem yorderen Ende des Arbeitszylinders d lediglich durch eine 
gegenseitige axiale Fuhrung yerbunden. Ferner ist die Mundung des PrcB- 
luftkanals e in den yorderen Raum des Zylinders d so weit nach vorn 
verlegt, dafi am Ende des Schlaghubes des Kolbens keine Luft zusammen- 
jjepreflt werden kann. Von dem dem yorderen Raum des Arbeitszylinders d 
die Preflluft zufuhrenden Kanał e oder vom yorderen Raum des Zylinders 
fiihrt ein Kanał /  ins Freie, der freigegeben wird, sobald das Werkzeug b 
oder der dieses enthaltende Korper c um einen bestimmten Betrag vom 
Arbeitszylinder abgezogen ist. Das Werkzeug b kann am hinteren Ende 
mit einer kegelartigen Verdickung yersehen sein oder in einen kappen-

werden die in waagercchtcr Ebene auftretenden 
Krafte und dic in senkrechter Richtung auftreten- 9  
den Krafte unmittelbar auf den Einstrich iibcr- 
tragen. Die Tragósen // konnen so viet kur/er 
sein ais die lichte Weite zwischen den die Spur- 
latte uinfassendcn Rippen, dali seitiich neben den 
Osen in der Haltcplatte Aussparungen bz\V. Durch- 
brechungen vorgesehen werden konnen, durch die 
sich dic Schrauben /  von der Spurlattcnseitc her 
zwischen den dic Spurlatte seitiich uinfassendcn 
Rippen hindurch bis zu ihrer Anlage in den 
Osen h einschieben lassen. Die Schrauben /  konnen 
ferner an den Umbicgungsstcllen — den gcfiihr- 
lichen Querschnitten — yerdickt werden, und dic 
Spannplatte c kann an der Durchtrittsstelle der 
Schenkel der Schrauben /  mit einer wulstartigen 
Aufbiegung l yersehen sein.

81 c (5). 709754, voin 5 .6 .37 . Erteilung 
bekanntgemacht am 17.7.41. J. P o h l i g  AG. in 
K ó ln -Z o lls to c k .  Band forder einrichtung, Er- 
firuler: Walter Schott in Leipzig. Der Schutz er
streckt sich auf das Land Osterreich.

Der mittlere Fórderer der mit den Enden 
iiber- oder untereinander greifenden drei Batid- 
fórderer der Einrichtung ist um eine mittlere 
Querachse auf und nieder schwenkbar und kann 
aus dem zwischen den anderen Fórderern befiud* 
lichcn Zwischenraum seitiich herausbewegt 
werden. Zu diesem Zweck kann die Achse, um die 
der mittlere Fórderer schw-enkbar ist, auf einer ć? 
tiuer zur Fórderrichtung der Einrichtung beweg- 
lichen Schiebebuhne gelagert werden. Die Achse 
kann dabei auf der Buhnc um eine senkrcchtc 
Achse schwenkbar sein.

B U C f i E R S C M A U
Lehrbuch der Erzlagerstattcnkunde. Von Dr. Hans 

S c h n e id e r h o h n ,  ord. Professor der Mineralogie, 
Gesteinskunde und Lagerstattenkunde an der Univer- 
sitat Freiburg i. Br. 1. Bd.: D ie L a g e rs ta t te n  d er 
m a g m a t is c h e n  A b fo lg e . 85S S. mit 265 Abb. im 
Text und auf Taf. Jena 1941, Gustav Fischer. Preis 
geh. 48 M i,  geb. 52 SUM.
Unsere Erzlagerstatten sind zu einem guten Teil Ge- 

schenke der Tiefe, d. h. es handelt sich um magmatische 
Stoffe, die sich in den verschiedensten Phasen der magma
tischen Vorg;inge in den Ticfen ausgesondert oder den 
Weg in die hóhere Erdkruste gefunden haben. Den Erz
lagerstatten von solcherlei Abkunft ist der erste Band eines 
neuen und grofi angelegten Lehrbuches der Erzlagerstatten 
gewidmet, das den Freiburger Mineralogen und Lager- 
stiittcnforscher Hans Schneiderhohn zum Verfasser hat. Die 
»sedimentaren« und »metamorphen« Lagerstatten sollen ais 
zweiter und dritter Band folgen. Schneiderhohn hat sein 
Werk seinem vor wenigen Jahren verstorbenen Lehrer 
Erich Kaiser gewidmet, in dessen Spuren er hinsichtlich 
der engen Verknupfung von mineralogischer und geolo- 
gischer Forschung wandelt. Durch E. Kaiser ist der Ver- 
fasser einst mit den Lagerstatten Deiitsch-Sudwestafrikas 
in langjahrige Verbindung gekommen. Aber aucli in vielen 
anderen Teilen der Weit hat er aus eigener Anschauung 
die wichtigsten Lagerstatten kennengelernt und dabei 
immer die mineralogischen und geologischen Entstehungs- 
verhaltnisse ais Ziel seiner Forschung im Auge gehabt. Das 
kommt in dem Buclie in vórteilhafter Weise zum Ausdruck, 
indem sehr vieles, was dargestellt wird, auf den eigenen 
Forschungen des Verfassers beruht.

Das Buch fuBt auf den besten Grundlagen und neuzeit- 
lichen Fortschritten der mineralogischen, petrographischen 
und geologischen Wissenschaft, wie auch der Physik und 
der ailgemeinen und speziellen und physikalischen Chemie 
und der Geochemie. Unter den einleitenden Kapitelu all- 
gemeineren Inhalts finden sich Ausfuhrungen iiber die bild-

liclien Darstellungsweisen von Form und Inhalt der Erz
lagerstatten, denen der Praktiker Beachtung schenken 
durfte.

Bei der Einteilung der Erzlagerstatten und damit der 
Stoffgliederung des Buches steht das genetische Moment, 
die Einordnung in das groBe erdgeschichtliche und speziell 
magmatische Geschehen, im Vordergrund. Ausgeschlossen 
von der Darstellung bleiben bei der Schilderung der mag
matischen Lagerstatten diejenigen, die zwar magmatischer 
Abkunft sind, aber nachtraglich Veranderungen in solchem 
MaBe crfahren haben, daB sie der »metamorphcn Abfolge« 
zugeteilt werden miissen.

In der ersten Hauptgruppe der Lagerstatten der mag
matischen Abfolge, den liq u id -m a g m a tis c h e n , handelt 
es sich um solche, die unmittelbar aus dem Glutflusse er- 
starrt, also »Tiefengesteine« im Sinne der Systematik der 
Eruptiva sind. Sie bildeten sich in der Friihphase der Ge- 
steinserstarrung und sind zumeist an rech. basische Ge- 
steinsglieder — sei es ais Kristallisationsdifferentiate, sei es 
ais Entmischungsbildungen — gebunden. Schwerfliichtige 
Bestandteile spielen die Hauptrolle. Zu den Kristallisations- 
differentiaten gehóren z. B. die Chromiilagerstatten (Nor- 
wegen, Mazedonien, Ural, Bushveld in Transvaal) und das 
inetallische Platin der ultrabasischen Gesteine (Ural, Bush- 
veld). Die sulfidischen Entmischungsegregate werden ein- 
geteilt in eine platinanne Untergruppe, die in dfen Nickel- 
magnetkieslagerstatten (z.B. Sudbury in Kanada, das grófite 
Nickelvorkommen der Weit) ihre wichtigste Vertretung hat, 
und in eine platinreiche, deren Typus indem ungemein aus- 
gedehnten Merensky-Reef des Bushveldes in Transvaal 
(mit bis 20 g/t Platinmetallen) gegeben ist.

Ais zweite Hauptgruppe der magmatischen Lager
statten entstehen die p n e u m a to ly tis c h e n , nachdem das 
Magma im wesentlichen erstarrt ist und ieichtfliichtige Be
standteile sich in den Restschmelzen und Restlaugen an- 
gereichert haben. Sie sind an Pegmatitgange gebuntlen 
oder treten ais Diffusionen der metallischen Stoffe in den
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Randzonen der erstarrten Eruptiva auf. In letzteren Fallen 
kónnen durch Austausch gegen Kalk und Dolomit pneuma- 
tolytische. Verdrangungs!agerstatten (Kontaktlagerstatten) 
entstehen, in denen sich z. B. Magnetit und Eisenglanz an- 
reichern (Elba, Riff usw.). Sehr bedeutsame Beispiele pneu- 
matolytischer Erzentstehung sind ferner in den Zinnerz- 
lagerstatten des Erzgebirges, Comwalls, Spaniens, der 
malaiischen Gebiete und Boliviens gegeben.

Die dritte Hauptgruppe umfaBt die h y d r o th e r m a le n  
Erzlagerstatten, die aus magmatischen Lósungen entstehen,
— oft noch lange, nachdem das Magma in der Tiefe ver- 
festigt ist. Hierher gehóren neben Verdrangungs- und Im- 
pragnationslagerstatten vor allem die E rz g a n g e . Gold, 
Silber, Kupfer, Blei, Zink und Eisen sind die kenn- 
zeichnenden Metalle. Eingehende Darlegungen uber die 
Tektonik der Gangbildungen und uber den Vorgang und 
die stoffliche Art der Spaltenfullungen Ieiten die Darstellung 
dieser dritten groBen Gruppe der magmatischen Lager
statten ein. Ihrer systematischen Einteilung werden die 
Bildungstiefen und damit die Bildungsdriicke zugrunde 
gelegt. In diesem Sinne werden die vom Verfasser fruher 
ais : instrusiv-hydrothermal« bezeichneten hypoabyssischen 
Erze ais die oberflachenfernen von den subvulkanischen 
(fruher >extrusiv-hydrothermalen«) ais den oberflachen- 
nahen Bildungen unterschieden. DaB die Schilderung der 
Einzelfalle der hydrothermalen Lagerstatten fast zwei 
Drittel des Buches fiillt, ist aus der gewaltigen Bedeutung 
gerade der Erzgange erklarlich. Ais erzfreie hydrothermale 
Bildungen werden die FluBspat- und Schwerspatgange 
unter besonderer Betonung der deutschen Vorkommen 
dargestellt.

Eine vierte relativ kleine Hauptgruppe umfaBt die 
ExhaIationsIagerstatten. Soweit sie an die heutigen Vui- 
kane gebunden sind, sind sie im allgemeinen ziemlich be- 
deutungslos; nurgew isse Borlagerstatten (Toscana) machen 
in dieser Hinsicht eine Ausnahme. W ichtiger speziell fur 
Deutschland sind die letzten Endes aus vulkanischen Ex- 
halationen entstandenen untermeerischen sedimentaren 
Eisenerze vom Typus Lahn-Dill-M ulde, Sauerland und 
Elbingerode.

Ein grundliches Verzeichnis des Schrifttums, eine Zu- 
sammenstellung der Erzvorkommen der Einzellander und 
ein Sach-, Orts- und Autorenverzeichnis erhóhen dieBrauch- 
barkeit des Buches, indem sie das Sichzurechtfinden in ihm 
erleichtern. Uberall begegnen w ir klarer S toffgliederung 
und Darstellungsweise, die durch ausgezeichnete Bilder 
noch untersfatzt wird. Es handelt sich bei dem 
Schneiderhóhnschen Lehrbuch der Erzlagerstatten um 
ein zunachst in wissenschaftlicher Hinsicht sehr wert- 
yolles Werk. Aber ais solches ist es_ auch geeignet, 
den Bergmann nicht nur uber eine Fulle von Einzel- 
lagerstatten zu unterrichten, sondern ihm ganz all
gemein den Blick fur die Genese und uberhaupt die Natur- 
geschichte der Lagerstatten zu weiten. So wird es gewiB 
in bergbaulichen Kreisen starken Anklang finden, wie um- 

ekehrt dem Verfasser, wie er in der Einleitung zu dem 
uche hervorhebt, gerade aus seiner vielfachen Beschaf- 

tigung mit bergbaulichen Fragen vertiefte Einblicke in die 
Weit der Lagerstatten erwachsen sind.

H. S t i l l e ,  Berlin.

Die wirtschaftlichen Wechsellagen in der Peine-Ilseder 
Eisenindustrie von 1860—1913. Von Dr. habil. Hans 
R ó h ll. (Beitrage zur Erforschung der wirtschaft
lichen W echsellagen: Aufschwung, Krise, Stockung,
H. 19.) 376 S. Jena 1940, Gustav Fischer. Preis geh. 
12 XX.
So wie die W echsellagenlehre fur die heutige W irt- 

schaftsform nur noch fiir das geschichtlich-wirtschafts- 
wissenschaftliche Studium der liberalen hochkapitalistischen 
Wirtschaftsepoche den roten Leitfaden an Hand gibt, so 
vermitteln auch die Untersuchungen Róhlls dem Leser nur 
einen, allerdings sehr fesselnden Ausschnitt aus dem 
wechse!vollen Spiel der in der freien M arkhvirtschaft 
wirkenden Krafte. Gerade dieser zwangslaufige Ablauf der 
Wechsellagen aber, wie er sich in der freien Kapital- 
w irtschaft mit seinen mannigfachen Erscheinungsformen 
abspielt, bietet insgesamt betrachtet seiner Unstetigkeit und 
teils verderblichen Folgeerscheinungen wegen auch heute 
noch vom Blickfeld des geordneten nationalsozialistischen 
Wirtscbaftsverlaufs aus eine lehrsame Ruckschau.

Der Verfasser legt seinen Untersuchungen die Ent- 
wicklungsgeschichte eines eisenindustriellen Unternehmens 
zugrunde und gibt hierbei nicht nur einen Gesamtiiberblick

uber die grundlegenden Besonderheiten der Peine-Ilseder 
Eisenindustrie, sondern lalit auch die Erkenntnis gewinnen, 
daB der Konjunkturumlauf gerade auf die Produktions- 
guterindustrie seine elementare W irkung ausiibte. Obwohl 
der Verfasser bemuht war, individuelle Erscheinungen 
herauszulósen und den Grundzug der Entwicklung auf- 
zufinden, so bleiben seine Untersuchungen, gerade weil 
sie sich auf ein Einzelunternehmen erstrecken, doch zwangs- 
laufig nur ein Bertrag zur Erforschung der Erscheinungs- 
formen der wirtschaftlichen Wechsellagen, ohne eine e'in- 
heitliche Vorsteliung von dem sich auf die gesamte Kapital- 
wirtschaft fortpflanzenden Kreislauf der Zeitabschnitte Auf
schwung, Hochschwung, Krise, Stockung geben zu kónnen.

So werden den Ausfiihrungen, die erkenntnis- und Iehr- 
reichein Bild des wechselvollen Existenzkainpfes des damals 
jungen Peine-Ilseder Unternehmens und der von diesem 
ergriffenen Kampfmafinahmen gegen die in der Krise und 
Stockung jeweils auftretenden Erscheinungen in Erzeugung 
und Kostenlage geben, doch nur bestimmte Kreise aus 
Wirtschaft und Wissenschaft das erforderliche Interesse 
abgewinnen kónnen. Der forschungswissenschaftliche Wert 
des Buches aber wird jedenfalls ungeschmalert An- 
erkennung finden. Dr. S e r io ,  Duisburg.

Technisches Taschenworterbuch in italienischer und deut
scher Sprache. Unter besonderer Beriicksichtigung 
auch der neueren Technik, wie Luftfahrt, Rundfunk
u. dgl. Hrsg. von Oberregierungsrat i. R. Hermann 
L ie p e , unter Mitarbeit von Dr. Maurizio L o ra n d i.
1. T .: D e u ts c h - I ta l ie n is c h .  2. T .: I ta l ie n is c h -  
D e u tsc h . Je 139 S. Berlin 1941, Georg Siemens. Preis 
jedes Bds. in Pappbd. 3,80 śtH.
Dieses kleine technische Taschenworterbuch soli, wie im 

Vonvort angegeben, ein Hilfsmittel fur den Ingenieur, den 
Techniker und den Kaufmann zur leichteren Verstandigung 
auf technischem Gebiet sein. Es bietet eine Zusainmen- 
stellung der wichtigsten Fachausdriicke der italienischen 
Technik unter Beriicksichtigung des Kraftfahrwesens, des 
Flugwesens, des Rundfunks usw. Durch das handliche 
Taschenformat ist es ein bequemes Hilfsmittel, die jeweils 
gewiinschten Fachausdriicke schnell zu finden. Vielleicht 
diirfte es angebracht sein, auch Spezialwórter, wie z. B. 
Hochofengicht, Abstich u. dgl., mitaufzunehmen. Ferner ist 
zu bemerken, daB fu r »Abbranda im technischen Sinne die 
Bezeichnung sincendios nicht zutreffend sein diirfte. Hier- 
fur ware ein anderer Ausdruck am Platze, wie etwa 
^materiale ribruciato«, da das W ort »incendio* Brand im 
allgemeinen Sinne bedeutet.

Im iibrigen ist diesem kleinen technischen Taschen- 
wórterbuch weiteste Verbreitung in Fachkreisen zu 
wiinschen. K re itz .

Zur Besprechung eingegangene Bucher. 
H o e v e ls ,  W erner: Der EinfluB der Rechtsgrundlagen 

des Bergbaues auf Betrieb und Wirtschaftlichkeit der 
Ton-Gruben des W esterwald- und Taunusgebietes. 
52 S. mit Abb.

Rheinisch-Westfalische W irtschaftsbiographien. H rsg. yon 
der Historischen Kommission des Provinzialinstituts 
fiir westfalische Landes- und Volkskunde, dem 
Rheinisch-Westfalischen W irtschaftsarchiv und der 
VolkswirtschaftIichen Vereinigung im rheinisch-west- 
falischen Industriegebiet. Bd. 4. (Westfalische Lebens- 
bilder. Sonderreihe Rheinisch-Westfalische Wirtschafts
biographien.) 263S. mit 13 Bildnissen. Munster, Aschen- 
dorffsche Verlagsbuchhandlung. Preis geh. 7,50 X*, 
geb. 9 3LH.

V o g e l, Hans: Der Kalk und seine Bedeutung fu r die Volks- 
wirtschaft. (Enkes Bibliothek fur Chemie und Technik, 
Bd. 26.) 125 S. mit 1 Taf. S tuttgart, Ferdinand Enke. 
Preis geh. 7,20 3Ut, geb. 8,60 3UI.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:
dic im Reichswirischaftsministerium kommissarisch beschaftifitcn 

Rcgicrungsrat A g i und Bergrat Dr.-Ing. E ig e n  zu Oberbergraten ais Mit- 
glieder eines Oberbergarats,

der Bergassessor B o rm a n n  vom Bergrevier Recklinghausen 1 zum 
Bergrat daselbst.

D en  T o d  f u r  d a s  V a t e r l a n d  f a n d e n :
der Bergbaubeflissene cand. rer. raont. Karl Alfred B r e n n e r ,  Oe- 

freiter in einem m otor. Artillerie-Regiment, im Alter von 26 Jahren,
am 27. August der Student des Bergfachs Carl Theodor D i 11, Unter* 

offizier und O . A. in einem Jnfanterie-Regiment, im Alter von 26 Jahrea.


