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( F o r t s e t z u n g . )

Siebklassierung.

Ober beach t l iche  E r f o lg e  m i t  ih re n  Z i t te r s ieb e n  
berichtet die F i r m a  W .  F lä m r ic h  in R e ck l in g h au se n ,  
die einen K re is s c h w in g e r  m it  n ich t  b e g re n z t e r  H u b 
weite baut,  a lso  e ine  M as c h in e ,  d ie  in ih ren  G r u n d 
zügen dem  K ru p p s c h e n  T u rb o s i e b  o d e r  d e m  R e k o r d 
sieb von F rä m b s  & F r e u d e n b e r g  n a h e s te h t .  A ls K r a f t 
bedarf w e rd en  je  nach  d e r  a b z u s ie b e n d e n  K o rn g rö ß e  
0 ,7 5 -3  PS a n g e g e b e n ;  d ie  D re h z a h l  d e r  A n tr ieb sw e l le  
liegt, wie bei d ie sen  S ieben  üb lich , zw ischen  15 00  
und 3000.

F läm rich-Siebe  h a b e n  in d e r  S te in k o h le n a u fb e re i 
tung fü r  die v e r s c h ie d e n s te n  Z w eck e  V e rw e n d u n g  
gefunden, ln  d e r  S ieb e re i  d e r  h o l lä n d is c h e n  G ru b e  
O ran je -N assau  3 w u r d e  an  S te l le  e ines  R o l le n ro s te s  ein 
Zittersieb von 4 m 2 S ieb f läch e  f ü r  d ie  V o rk la s s ie ru n g  
bei 8 0 - 1 2 0  m m  e in g e b a u t ,  d a s  b e re i ts  in e in jä h r ig e m  
Dauerbetr ieb  rd . 3 0 0  t / h  e in w a n d f re i  d u rc h g e s e tz t  
hat. D er  K ra f tb e d a r f  d ie se s  S iebes ,  d a s  Abb. 11 zeigt, 
beträgt 2,5 PS. V e rw e n d e t  w ird  ein 3 -P S -M o to r ;  die  
Antriebswelle d es  S iebes  m a c h t  15 0 0  U /m in .

A u ss ie b u n g  von  K e sse ls tau b  bei 1 m m  M asch en w e i te  
se tz t  d a sse lb e  Sieb 30  t / h  du rch .

E b e n fa l l s  g u te  E rg e b n is se  w u r d e n  m it  d ie sen  
Z it te r s ieb en  in d e r  S c h la m m e n tw ä s s e ru n g  erre ich t .  A uf 
e in e r  G ru b e  d e r  G e se l l s c h a f t  O ra n je - N a s s a u  h a t te  m an  
z u n ä c h s t  m it  e inem  a u s lä n d isch en  Z i t te r s ieb  rech t  
sch lech te  E r f a h r u n g e n  g e m ac h t ,  d ie  sich v o r  a l lem  in 
e inem  h o h e n  S iebversch le iß  ä u ß e r te n .  E in F läm rich -  
Sieb m it  6 -m m -S tü tzg e w ebe  u n d  F e in g e w e b e  aus  
P h o s p h o r b r o n z e  von 0,3 x  1 m m  b e w ä h r te  sich u n d  
e rg a b  e ine  L e b e n s d a u e r  des  S iebg ew eb es  von  rd. 
3 M o n a te n ,  d ie  a lso  1 0 - 1 2 m al g r ö ß e r  als  f r ü h e r  w a r .  
In  d ie sem  F a l l  w ird  d e r  R o h sch la m m  z u n ä c h s t  au f  
e inem  V ors ieb  m it  2 -m m -Siebgew ebe  ab g es ieb t  u n d  
d a d u rc h  d a s  g rö b e r e  K orn  e n t fe rn t .  D e r  • S ieb d u rch 
sch lag  g e l a n g t  d a n n  a u f  d en  F e in s ie b -V ib ra to r  m it 
M a s c h e n g e w e b e  von 0 , 3 x 1  mm, au s  dem  d e r  Sch lam m  
m it  rd .  28 o/o F e u c h t ig k e i t  anfä l l t .

Abb. 11. Flämrich-Zittersieb für die G robkohlenabsiebung.

Ein F lä m r ic h -Z i t te r s ie b  von  d e r  in Abb. 12 w ie d e r 
gegebenen A r t  is t  f ü r  d ie  F e in k o h le n a b s i e b u n g  in 
mehreren  d e u tsc h e n  W ä s c h e n  g e l i e f e r t  w o rd e n .  Bei 
A bsiebung a u f  4 - 6  m m  h a t  m a n  e ine  L e is tu n g  von 
50 t /h  a u f  e in e r  S ie b f läche  von  4 m 2 erz ie lt ,  u n d  bei

Abb. 13. Symons-Sieb.

•
E in  n eu es  R e so n an zs ieb  is t  von  d e r  N o r d b e r g  M fg .  

C o .  a ls  S y m o n s -S ie b 1 h e ra u s g e b ra c h t  w o rd e n  (A bb. 13). 
D e r  S ie b ra h m e n  w ird  v o n  B la t t fe d e rn  g e t r a g e n ,  die  
u n t e r  6 0 °  g e n e ig t  s ind , u n d  is t von  e inem  in g le ic h e r  
W e ise  g e l a g e r te n  A u sg le ic h ra h m e n  u m g e b en ,  d e r  im 
w e se n t l ich en  a u s  zwei sch w eren  T rä g e re i s e n  b es teh t .  
Die t r e ib e n d e  E x zen te rw e l le  is t  an  dem  e inen  E n d e  
des  A u sg le ic h ra h m e n s  a n g eb rac h t ,  m i t  d em  d e r  S ieb 
ra h m e n  ü b e r  e ine  K u p p lu n g  in R e so n a n z  sch w in gen  
k ann .  D a  d e r  A u sg le ic h ra h m e n  b e t räch tl ich  sc h w e re r  
a ls  d e r  m it  H a u f w e r k  besch ick te  u n d  m it  S ieb 
g e w e b e  b e s p a n n te  S ieb rah m e n  ist,  b e w e g t  sich d ie se r  
s tä rk e r .  D e r  K ra f tb e d a r f  so l l  bei e ine r  B a u g rö ß e  
vo n  0 ,6  x  1,2 m  u n d  bis zu 6 m  L än g e  d e r  S ieb f läche  
3 - 1 0  PS  b e t ra g e n .  In d e r  A rb e i t sw e ise  b e s te h t  o f f e n 
b a r  e ine  g e w is s e  Ä hnlichkeit  m i t  d em  M erz-S ieb .

Abb. 12. F läm r ich -Z i t te r s ieb  fü r  die  F e in k o h le n a b s ie b u n g . 1 C olliery  E n g ng . 12 (1935) S. 387; Coal A ge 40 (1935) S. 49.
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Im R ah m en  e ine r  Reihe von V o r träg en   ̂ zur 
F e in k o h le n a u fb e r e i tu n g 1, die  im F rü h ja h r  1935 in 
C inc inna ti  g e h a l te n  w u rd en ,  kam en  auch F ra g e n  aus 
d e r  S ieb k lass ie run g  d e r  Kohle zu r  V e rh an d lu n g .  
G r i f f i n  (K ö p p e rs  C o a l  & T ra n s p o r ta t io n  C o .)  b e 
r ich te te  ü b e r  die  fo r tsc h re i ten d e  A bkehr von  den 
sch w eren  S chü tte ls ieben  in d e r  am erikan ischen  W eich- 
kohle  u n d  die g le ichzeitige B ev o rzu g u n g  von Sieben 
aus  Leichtmetall ,  die bei erheblich  g e r in g e rm  G ew ich t 
g leich s ta rk  sind. F ü r  a lle Kohle u n te r  50 mm e 'up- 
f iehlt e r  Z it te rs iebe .  S t r o u p  ( W e s t  V irgin ia  C oal 
& C oke C o rp . )  ve ru r te i l t  die  A n w en d u n g  von  M e h r 
decker-Z i t te rs ieb en  in d e r  A ufbere i tung ,  weil die Kohle 
in den  u n te rn  A bte i lungen  zwischen zwei Sieben hin- 
u nd  h e rg e p ra l l t  w ird  u n d  dabei eine s ta rke  Z e rk le in e 
ru n g  e r fa h ren  kann. E ine kurze, aber  seh r  beachtliche 
Z u sam m en s te l lu n g  üb e r  neuzeitl iche S teinkohlen-Sieb- 
vo rr ich tu n g en  s ta m m t von D e l a m a t e r 2. E r  is t  de r  
Ü berzeugung , d a ß  sich fü r  G ro b k o h le  nach wie v o r  
d as  Schütte ls ieb  am besten  e ignet,  w ä h re n d  fü r  m i t t 
lere K lassen und  F e inkoh le  das  e lektrisch  e r reg te  
Z it te r s ieb  mit h o h e r  G esch w ind ig ke i t  u n d  kurzem , 
h a r tem  S toß  am v o r te i lh a f te s ten  sei.

Über U n te rsu ch u n g en  zu r  A rbe itsw eise  von Z i t te r 
sieben berichten  P r o c k a t  u n d  R a m m l e r " ,  die in 
d e r  A u sw e r tu n g  be so n d e rs  die  A bh äng ig ke i t  d e r  
S ie bu ng sg ü te  von den  versch ied ens ten  E in f lü sse n  

beachten .

Von Siebversuchen  mit g e t ro ck n e te r  B raun ko h le  
au f  R osten  u n d  au f  Schw ingsieben  h a t  K ü h n 1 

M itte i lung  g em ach t .

Die A merican Sheet & T in  P la te  Co. in P i t t sb u rg h  
l iefer t f ü r  die  K lass ie run g  u n d  E n tw ä s s e r u n g  von 
S te inkohle  ge loch te  Bleche aus  n ic h tro s ten d em  Stahl.

Gleichfälligkeitsklassierung.

R ech enk lass ie re r  w e rd e n  zw ar  b ish e r  in der  
K oh len au fb e re i tu n g  w en ig  an g ew en d e t ,  a b e r  a l l 
m ählich  scheinen sie sow oh l fü r  K la ss ie run gs -  als  auch

Abb. 14.

1 Coal Age 40 (1935) S. 251.

2 Min. Congr. J.21 (1935) N r . 7, S. 43.

* G lückauf 71 (1935) S. 725 und 755.

1 Braunkohle 34 (1935) S. 665 und  685 

« Coal Age 40 (1935) S. 260.

fü r  E n tw ä s s e r u n g s z w e c k e 1 E in g a n g  zu f inden .  E inen 
so lchen  K lass ie re r ,  w ie  e r  v on  d e r  W e s t fa l ia -D in n en -  
d a h l -G rö p p e l  A G . g e l ie f e r t  w ird ,  ze ig t  Abb. 14 in 
A nsich t u n d  Abb. 15 im S chn it t .  D e r  langrech teck ige

Abb. 15.

Abb. 14 und 15. Rechenklassierer 
der Westfalia-Dinnendahl-Gröppel AG.

T ro g  a des  K la ss ie re r s  is t g e n e ig t  v e r l a g e r t  u n d  t r ä g t  
an se inem  u n te rn  E n d e  d en  in d e r  H ö h e  vers te l lbaren  
Ü b er lau f  b. D ie  bei c a u fg e g e b e n e  T rü b e  e r f ä h r t  im 
K la ss ie re r  eine re in e  G le ic h fä l l ig k e i t s t r e n n u n g ,  wie sie 
auch  in d e r  K la ss ie rsp i tz e  o d e r  im  E ind icke r  vo r  sich 
geh t .  W ä h r e n d  die H a u p t f lü s s ig k e i t s m e n g e  mit den 
fe in s ten  F e s tb e s ta n d te i le n  ü b e r  d en  Ü b er lau f  b ab 
f l ieß t ,  e r f a ß t  d e r  R echen  d  d a s  im B e h ä l te r  abge 
su n k e n e  g rö b e r e  K o rn  u n d  b e f ö r d e r t  es  schubw eise  auf 
d em  g en e ig te n  B oden  a u fw ä r t s ,  w o b e i  d a s  K orn  schließ 
lich den  F lü s s ig k e i t s s p ie g e l  d u r c h w a n d e r t  u n d  au f  dem 
w e i te rn  W e g e  eine b e t rä c h t l ic h e  E n tw ä s s e r u n g  erfährt ,  
bis  es bei e d en  K la s s ie re r  v e r lä ß t .  D e r  Rechen  d wird 
m it  H ilfe  des  G e s tä n g e s  /  so  g e fü h r t ,  d a ß  e r  sich nach 
ku rzem  S c h a r r e n  lä n g s  d e s  g e n e ig te n  T r o g b o d e n s  ein 
S tück abheb t ,  in d ie se r  h ö h e r n  L ag e  in R ich tun g  auf 
den  S ch la m m ü b e r la u f  z u rü c k g e h t  u n d  sich d ann  wieder 
a u f  den  B oden  senkt ,  w o  e r  a b e rm a ls  e inen  Teil des 
A b g esu n k e n e n  e r f a ß t  u n d  w ä h r e n d  d e r  anschließenden 
S c h a r rb e w e g u n g  ein S tück  b e r g a u f  fö r d e r t .  Die E n t 
s c h la m m u n g  d es  g r ö b e r n  K o rn s  w ird  d u rc h  A bbrausen 
d es  o b e rh a lb  des  F lü s s ig k e i t s s p ie g e l s  a u fw ä r t s  w an 
d e rn d e n  G u te s  u n te r s tü tz t .  D ie  E in s te l lu n g  auf die 
jew eils  g e w ü n s c h te  F e in h e i t  d e r  K la s s ie ru n g  e rfo lg t 
in e r s t e r  Linie d u rch  V e rs te l lu n g  d e r  Ü berlaufkante  
des  W e h r s  b  u n d  d u rch  V e r ä n d e r u n g  d e r  Dichte der 
au fg e g e b e n e n  T rü b e .  Je  f e in e r  d e r  Ü b e r lau f  sein soll, 
d e s to  d ü n n e r  m u ß  die  T r ü b e  u n d  d e s to  h ö h e r  die Über
la u fk a n te  e in g e s te l l t  sein , ln  d e r  E rzau fb e re i tu ng  
s tehen  die K la s s ie re r  sch o n  se i t  l a n g e m  m it  bestem 
E r fo lg  in B e n u tzu n g .

A u sfü h r l ich  h a t  sich B l a c k 2 in e in e r  seh r  beacht
lichen A rb e i t  m it  d e r  B e tr ie b sw e is e  von  Rechen- 
k la s s ie re rn  b e sc h ä f t ig t .  E r  e rk lä r t ,  w ie  d ie  Arbeit des 
K la ss ie re rs  d u rch  die G e s c h w in d ig k e i t  d e r  Rechen
b ew e g u n g ,  d ie  V e r d ü n n u n g  d e r  T rü b e ,  die H ö h e  der 
Ü b e r lau fk an te  u n d  die N e ig u n g  d e s  T r o g e s  beeinflußt 
w ird .

E in eu  neu en  E in d ic k e r  b e sc h re ib t  H o l m e s ' .  
D iese r  u n te r s c h e id e t  sich, w ie  a u s  Abb. 16 ersichtlich 
ist, von den  üb lichen  B a u a r t e n  d a d u rc h ,  d a ß  er im 
u n te rn  Teil  e ine  z u s a m m e n g e f a ß te  e n g e re  Z on e  au f 
w eis t ,  in d e r  d ie  n ie d e rg e s c h l a g e n e n  F es t te i le  un te r 
dem  D ruck  d e r  d a r ü b e r s t e h e n d e n  T rü b e s ä u le  s tärker

1 Coal Age 40 (1935) S. 502.

2 Min. Mag. 53 (1935) S. 185; C anad . Min. J. 56 (1935) S. 315.

2 C olllery  E n g n g . 12 (1935) S. 135.
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a u s g e p r e ß t  w e rd e n  so l len ,  so  d a ß  d e r  B o d e n a u s t r a g  
b e so n d e rs  w a s s e r a r m  w ird .  D a  die K rä h la r m e  o b e rh a lb  
d ie se r  Z o n e  u m la u fe n ,  v e rm e id e t  m an ,  d a ß  d u rch  deren  
B ew eg un g  d e r  a b g e se tz te  S ch lam m  w ie d e r  a u f g e r ü h r t  
wird . Die  Z w e c k m ä ß ig k e i t  des  G r u n d g e d a n k e n s  d ie se r  
N e u e ru n g  le u ch te t  zw e ife l lo s  ein, wie sich se ine  p r a k 
tische N u tz b a rm a c h u n g  b e w ä h r t ,  m u ß  a b g e w a r te t  
w erden .

Naßsetzarbeit.
ln  d e r  S e tz w äsch e  w a r  im In la n d  wie im A u s lan d  

das  H a u p ta u g e n m e rk  a u f  d ie  E n tw ic k lu n g  u n d  die E in 
fü h ru n g  von s e lb s t t ä t ig e n  A u s t r a g r e g le r n  g e r ich te t ,  
die inzwischen e ine  s e h r  a u s g e d e h n te  V e rb re i tu n g  g e 
fund en  haben .  Im a l lg em e in en  is t m a n  m it  d en  d u rch  
sie erz ie lten  E r fo lg e n  d u rc h a u s  z u f r ied en .  E s  m u ß  n u r  
s te ts  bedach t  w e rd en ,  d a ß  n ich t  n u r  die A u s tr a g sw e ise ,  
so nd ern  zuv o r  g e n a u  so  d ie  A rb e i t sw e ise  zu re g e ln  ist, 
w enn  g u te  E rg e b n is se  e rz ie l t  w e rd e n  so l len .

Zu den  b e k a n n te n  d eu tsc h e n  A u s t r a g r e g le r n  de r  
G ese l l sch a f te n  H u m b o ld t u n d  S c h ü c h te rm a n n  & K rem er-  
Baum  is t  inzwischen die  von  d e r  B a m ag  en tw icke l te  
B au a r t  h in z u g e k o m m en ,  d ie  Abb. 17 sch em atisch  d a r 
stellt.

Abb. 1/. Austragregler der Bamag für Naßsetzmaschine.

Ähnlich w ie  bei dem  f r a n z ö s is c h e n  S e lb s ten t-  
sch ie fe re r  von  W o l f  e r f o lg t  auch  h ie r  die S te u e r 
a n re g u n g  n ich t in A b h ä n g ig k e i t  von  d e r  B e t tb e 
schaf fen he i t  u n m i t t e lb a r  an  d e r  A u s t r a g s te l le ,  so n d e r n  
bee in f luß t  d u rch  d en  W id e r s t a n d ,  den  die g a n z e  S e tz 
gu tsch ich t  d e r  u n te rh a lb  d e s  S e t z g u t t r ä g e r s  w irk en d en  
W a s s e rb e w e g u n g  e n tg e g e n s e tz t .  D a r in  l ieg t  g r u n d 
sätzlich f r a g lo s  e ine  S chw äch e ,  a u f  d ie  sch on  f r ü h e r  
in a n d e rm  Z u s a m m e n h a n g  h in g e w ie se n  w o rd e n  ist.  
Die S c h w a n k u n g e n  d ie se s  W i d e r s t a n d e s  w e rd e n  au f  
e lek tr ischem  W e g e  de n  b e iden  A u s t r a g s c h ie b e r n  ü b e r 
mittelt .

D iese  d u rch  die w ech se ln d e  B e la s tu n g  d es  S e tz 
g u t t r ä g e r s  h e rv o r g e ru fe n e n  S c h w a n k u n g e n  im W a s s e r 
d ru ck  k ö n n en  sich in dem  D ru c k r o h r  a, d a s  von oben  
d u rch  d a s  S e tz b e t t  g r e i f t  u n d  m it  se in e r  u n te rn  
Ö f fn u n g  in d a s  S e tz faß  ra g t ,  u n g e h in d e r t  au sw irk e n ,  
w obei  sie h ie r  ein p e n d e ln d e s  A uf-  u n d  A b s te igen  d e r  
W a s s e r s ä u l e  v e ru r sa ch en .  A u f  d ie  Luft ,  d ie  sich in 
de m  G a s r o h r  zw ischen  a  u n d  d en  be iden  p a ra l le l  
g e sc h a l te t e n  U -R o h re n  d e r  S c h a l te in r ic h tu n g  b  b e 
f ind e t ,  w i rd  u n te r  dem  E in f lu ß  d ie se r  B e w e g u n g  ein 
w e c h se ln d e r  D ruck  au sg eü b t ,  d e r  die F lü s s ig k e i t s 
säu len  in d en  U -R o h re n  ab w ech se ln d  au f-  u nd  
n ie d e rs te ig e n  läß t .  An je d es  d e r  be iden  U -R o h re  is t 
ein e lek tr i sch e r  S tro m  von  2 4 -V -S p ann un g  g e le g t ,  d e r  
d u rc h  d a s  s t ro m le i t e n d e  W a s s e r  in den  R o h ren  
g e sc h lo s se n  w ird ,  so b a ld  es e inen  b e s t im m te n  S tan d  
e r re ic h t  ha t .  Zu d ie sem  Z w eck  h a t  je d e s  R o h r  e in e r 
se i ts  in se inem  S ch e i te lp u n k t  e ine  fe s te  S t r o m z u f u h r 
s te lle  u n d  a n d e rs e i t s  an  se inem  fre ien  Schenkel e inen 
in d e r  H ö h e n la g e  le icht von H a n d  zu v e r s te l len d en  
K o n ta k tk n o p f .  W e n n  die F lü s s ig k e i t  in d en  R o h ren  
u n te r  dem  E in f lu ß  d e r  im S e tz faß  h e r r s c h e n d e n  
W asserbew ^egung  bis  zu d ie sen  S cha l ts te l len  e m p o r 
g e d rü c k t  ist,  k an n  d e r  S trom  f l ie ß e n ;  nach  A bsinken  
d es  F lü s s ig k e i ts sp ie g e l s  w ird  e r  sog le ich  w ied e r  
g e ö f fn e t .  D e r  S tro m  g e l a n g t  von dem  S c h a l tg e rä t  b zu 
d e r  S te u e re in r ic h tu n g  c, d ie  ü b e r  ein R e la is  u n d  ein 
W e n d e s c h ü tz  den  A n t r i e b s m o to r  d  d e r  A u s t r a g sc h ie b e r  
e n t s p re c h e n d  den  in d en  U -R o h re n  h e rg e s te l l te n  
B e d in g u n g e n  in B e w e g u n g  setzt.

Z u  je d em  d e r  be iden  A u s t r a g sc h ie b e r  g e h ö r t  ein 
U -R o h r ;  d e r  G ru n d s c h ie b e r  e  a rb e i te t  m i t  d em  e rs ten  
R o h r  z u sam m en ,  d e r  H a u p ts c h ie b e r  /  m it  d em  zw eiten . 
Die S ch a l ts te l le  im U -R o h r  I s te l l t  m a n  so ein, d a ß  
d e r  G ru n d s c h ie b e r  u n te r  d em  E in f lu ß  d e r  S ch ließ u n g  
d es  S te u e r s t ro m e s  g ez o g e n  w ird ,  so b a ld  die a n g e 
s t r e b te  n o rm a le ,  d. h. S o l l -B e rg e b e t th ö h e  ü b e rs c h r i t te n  
ist. Die  S cha l ts te l le  im U -R o h r  II w ird  d a g e g e n  au f  
e ine  e tw a s  g r ö ß e r e  H ö h e n la g e  e in g e s te l l t ,  so  d a ß  sich 
d e r  S ch ieb e r  /  e r s t  b e tä t ig t ,  w e n n  die B ergesch ich t  
a u f  d em  S e tz g u t t r ä g e r  noch  m e h r  a n g e s t ie g e n  ist.

D a s  S te u e r g e r ä t  is t  so e in g e r ich te t ,  d a ß  d ie  beiden 
A u s t r a g s c h ie b e r  be im  A bsinken  d e r  B erg e sc h ic h t  und  
d em  e n t s p re c h e n d e n  F a l len  d e s  F lü s s ig k e i t s sp ie g e l s  in 
den  U -R o h re n  nach  Ö f fn u n g  d es  S te u e r s t ro m e s  n ich t 
sog le ich  in ih re  N o rm a l s t e l l u n g  z u rü c k g e f ü h r t  w e rd en ,  
s o n d e r n  e r s t  n ach  e in e r  k u rzen  V e rz ö g e ru n g ,  d e ren  
D a u e r  sich nach  W u n sc h  e ins te l len  läß t .  Die B e 
tä t ig u n g  d e r  S ch iebe r  e r f o lg t  techn isch  d a d u rc h ,  d a ß  
d e r  A n t r i e b s m o to r  d  d ie  en d lo se  K e tte  g  u n d  d a m it  
den  H a u p th e b e l  d e r  S te l lv o r r ic h tu n g  in B e w e g u n g  
se tz t,  w o d u rc h  die H e b e le in r ic h tu n g  h  a u f  d ie  Sch ieber  
se lb s t  w irk en  k ann .  Z u r  A b s t im m u n g  d es  H a u p th e b e l 
h u b e s  s ind  bei i  e ine  R eihe  von  T ü r k o n ta k te n  a n 
g e b ra c h t .

Z u r  Z e i t  w ird  die A u s t r a g v o r r i c h tu n g  d e r  B am ag  
zum  e r s te n  M a le  in e in e r  B e tr ie b sa n la g e  e in g e b a u t ;  
a u f  die d o r t  zu e r w a r t e n d e n  p ra k t is c h e n  E r f a h r u n g e n  
d a r f  m a n  g e s p a n n t  sein.

D ie  am e r ik a n isc h e  L ink-B elt  C o .1 b a u t  ebe n fa l ls  
e in en  n eu e n  A u s t r a g re g le r ,  d e r  b e re i ts  in den  
V e re in ig te n  S ta a te n  u n d  in E n g la n d  v ie lfach  E in g a n g  
g e f u n d e n  ha t .

Bei d e m  »elek tr ischen  A ugex  d e r  L ink-B elt  C o . 
b e w e g t  sich ein a b g e s t u m p f t  z y l in d r i s c h e r  S c h w im m 
k ö r p e r  (A bb. 18) ,  d e r  g e n a u  a u f  die D ich te  d e r

1 Coal A ge 40 (1935) S. 10.
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a n g e s t r e b t e n  T re n n s c h ic h t  a b g e s t im m t  ist,  m it  se ine r  
ihm s t a r r  a u fs i tz e n d e n  sen k rech te n  F ü h r u n g s s ta n g e  
zw ischen  zw ei L e ite rn ,  von  d en e n  die e ine  zwei P a a r  
s ta rk e  L ich tque llen  t r ä g t ,  d en en  g e g e n ü b e r  a u f  d e r  
ä n d e rn  je eine p h o to e lek t r is ch e  Zelle  a n g e b ra c h t  ist. 
Die F ü h r u n g s s t a n g e  d es  S c h w im m k ö rp e rs  t r ä g t ,  se i t 
lich au sg e sc h w e n k t ,  zw ei schm ale ,  f a h n e n a r t i g e  B len 
d en ,d ie  so  e in g e s te l l t  s ind ,  d a ß  sie d en  L ich ts t r a h len  u n 
g e h in d e r t  den  W e g  zu d e r  e inen  P h o to ze l le  f re i  la ssen ,  
so la n g e  d e r  S c h w im m e r  u n d  d a m it  auch die B e rg e 
sch ich t die a n g e s t re b te  S o llhö he  au fw e isen .  F ä l l t  aber  
d e r  S ch w im m er,  so w ird  de n  L ich ts t r ah len  d e r  W e g  
v e r s p e r r t ;  im  e n tg e g e n g e se tz te n  F a l le  is t  ihnen  der  
W e g  z u r  zw eiten  P h o to z e l le  f r e ig eg eb en  u n d  g le ich 
zeitig  d e r  W e g  z u r  e rs te n  ve rsch lo ssen .  Von diesen 
P h o to z e l le n  a u s  w ird  d e r  A n t r i e b sm o to r  d e r  A u s t r a g 
w a lzen  d e r  S e tz m asch in e  b e tä t ig t .  S o la n g e  kein L ich t
s t r a h l  eine P h o to ze l le  t r i f f t ,  s t e h t  d e r  M o to r  s t i l l ;  er  
l ä u f t  am  sch n e l ls ten ,  w en n  die zw eite  Zelle  Licht 
au fn im m t,  u n d  h ä l t  die n o rm a le  A u s t r a g g e s c h w in d ig 
keit ein, so la n g e  die  e rs te  Zelle frei im W e g  d e r  L ich t
s t r a h le n  liegt.

Abb. 18. Simon-Carves-Setzmaschine mit eingebautem 
elektrischem Auge.

Über b e s o n d e r s  g u te  E r fo lg e  bei V e rw e n d u n g  von 
re in em  S e tz w a ss e r  g e g e n ü b e r  d e r  A rbe it  m it  v e r 
s c h m u tz tem  w ird  von d e r  L eh igh  N av ig a t io n  C o a l  Co. 
in L a n s fo rd ,  Pa. b e r i c h te t1. Die V orte i le  w a re n  so 
e rheb lich ,  d a ß  es lo h n e n d  ersch ien ,  f ü r  eine N a c h b a r 
a n la g e  ein b e s o n d e re s  W a sse r -S a m m e lb e ck en  zu bauen .  
In f a s t  20 km  E n t f e r n u n g  von  d e r  W ä sc h e  w u rd e  
d u rch  A u fsch ü t ten  e ines  D a m m e s  von 27 m H ö h e  u nd  
9 m  K ro n e n b re i te  ein S am m e lb e h ä l te r  m it  12 Mill . m 3 
F a s s u n g s v e rm ö g e n  a n g e l e g t ;  aus  d ie sem  B e h ä l te r  w ird  
ein k le in e re r  von  7 0 0 0 0  m 3 In ha l t ,  d e r  u n m i t t e lb a r
neben  d e r  W ä sc h e  liegt,  r e g e lm ä ß ig  n ach ts  au fg e fü l l t ,
u m  am  T a g e  die A u fb e re i tu n g  b e l ie fe rn  zu k önnen .  Die 
A n lag e  h a t  sich d u rc h a u s  b e w ä h r t ,  d a  je tz t  a s c h e n 
ä rm e re  u n d  g le ic h m ä ß ig  g u te  K oh le  g e l ie fe r t  w ird .

A uf  e in e r  T a g u n g  d es  In d ia n a  C o a l  M in in g  In 
s t i tu te  im Ju n i  1935  h a t  B i r d 2 e inen V o r t r a g  ü b e r  
d ie Ü b e rw a c h u n g  d e r  W ä s c h e a r b e i t  g eh a l te n .  Sehr  
r ich t ig  b e to n t  er ,  d a ß  es g a r  n ich t in e r s te r  Linie au f

> Coal A ge 40 (1935) S. 204.

2 Coal A ge 40 (1935) S. 314.

die A u s t r a g re g lu n g  an k o m m t,  so n d e r n  v ie lm e h r  z u 
n äc h s t  a u f  die H e rb e i f ü h ru n g  e in e r  s ä u b e rn  T r e n n u n g  
u n d  S ch ic h tun g  in d e r  M asch ine ,  w o zu  e ine  g an z e  
R eihe  von  V o rb e d in g u n g e n  e r fü l l t  se in m ü s se n .  W e n n  
B ird  dabe i als  w ich t ig s ten  P u n k t  d ie  m ö g l ic h s t  g le ic h 
m ä ß ig e  A u fg ab e  in bezu g  a u f  M e n g e ,  G ü te  u n d  
K o rn v e r te i lu n g  im A u fg a b e g u t  n e n n t  u n d  a ls  e in es  d e r  
w ich t ig s te n  M it te l  z u r  E r fü l lu n g  d ie se r  F o r d e r u n g  eine 
w e i tg eh e n d e  S ta p e lu n g  beze ichne t,  die au s re ich e ,  u m  
die F ö r d e r u n g  von e in e r  ha lben  S tu n d e  bis zu e inei 
h a lb en  Schich t a u fz u n eh m en ,  so em p f ie h l t  e r  m i t  dem  
le tz ten  V o rsch lag  e inen W e g ,  d e r  in D e u tsc h la n d  mit 
R ücksich t a u f  die h eu te  w ich t ig e re  K o rn e rh a l tu n g  
bere i ts  w ie d e r  v e r la s se n  w o rd e n  ist. B e a c h tu n g  v e r 
d ie n t  a b e r  seine A n re g u n g ,  v o r  d e r  S o r t ie rm a sc h in e ,  
a lso  b e s o n d e r s  v o r  d e r  Se tzm asch ine ,  M is c h u n g s 
m ögl ichke iten  v o rzu seh en  u n d  e tw a  b e n u tz te n  T a sc h e n  
g r o ß e  Q u e rsc h n i t t e  zu geb en ,  sie a b e r  in v e rs c h ie d e n e r  
H ö h e  u n d  an  v e rsch ie d e n e n  S te l len  d es  B o d e n s  a n 
zuzap fen ,  d am it  e ine  schäd liche  E n tm is c h u n g  d e r  

K ohle  ve rm ied en  w ird .

Als w e i te re  w ich t ige  V o ra u s s e tz u n g  f ü r  den 
E r fo lg  d e r  N a ß s e tz a r b e i t  beze ichn e t  B ird  d ie  E in 
h a l tu n g  e ines ü b e ra l l  g le ic h m ä ß ig e n  W a s s e r d r u c k e s  
(d e r  bei den  m e is ten  g e b räu ch l ic h e n  S e tz m asch in en  
n icht e rz ie lt  w ird )  u n d  eine  s te ts  g le ic h m ä ß ig e  S tä rke  
des  B ergeb e t te s .  Die B e d e u tu n g  k la ren  W a s c h w a s s e r s  
w ird  na tü r l ich  auch  h ie r  w ie d e r  h e r v o r g e h o b e n ;  als  
K lä rb e h ä l te r  b en u tz te  E in d ick e r  so l len  u n u n te rb ro c h e n  
täg lich  24 h lau fen ,  d a m it  die s o n s t  be im  W i e d e r 
in g a n g se tzen  u nv e rm e id l ich en  S tö r u n g e n  ve rm ied en  
w e rd e n ;  ob B irds  V orsch lag ,  in s t i l le r  Z e i t  die A u s 
t r ä g e  des  E in d ick e rs  g e g e b e n e n fa l l s  im K re ise  la u fe n  
zu la ssen ,  u n b e d in g t  v o r te i lh a f t  ist,  d a r f  bezw e ife l t  

w e rd en .
Als bes te s  M it te l  f ü r  die la u fe n d e  Ü b e rw a c h u n g  

e m pfieh l t  auch  Bird die Schw im m - u n d  S in k u n te r 
such un g ,  die  be re i ts  in 15 min ein re ch t  g e n a u e s  
E rg e b n is  au sw e is e n  k an n ,  w en n  die g e g e n se i t ig e  A b 
h ä n g ig k e i t  zw ischen  d em  spez if ischen  G e w ic h t  u n d  
dem  A sc h e n g e h a l t  f ü r  die b e t re f fe n d e  K oh le  g e n a u  
b ek a n n t  is t ;  zu r  B e sc h le u n ig u n g  d e r  A rb e i t  em p f ie h l t  
es sich, die A u sw ä g u n g e n  n a ß  d u rc h z u fü h re n .

V i e u x 1 h a t  d a r a u f  h in g e w ie se n ,  d a ß  sich S e tz 
m asch in en  in F ra n k re ic h  im m er  s t ä rk e r  e in fü h re n ,  
w ä h re n d  die Z ah l  d e r  R h e o r in n e n  m erk l ich  z u rü c k 
ble ib t.  E r  u n te r s t r e ic h t ,  d a ß  auch  d e r  W i rk s a m k e i t  
d e r  A u s t r a g re g le r  G re n z e n  g e s e t z t  s i n d ;  die b e k a n n te  
f r a n z ö s is ch e  F i r m a  C o p p e  h abe  b is h e r  b e w u ß t  a u f  die 
V e rw e n d u n g  d ie se r  G e r ä te  verz ich te t .

Schließlich  is t  noch  e ine  A rb e i t  v on  S p e e 2 zu 
e rw ä h n e n ,  in d e r  sich d e r  V e r fa s s e r  m i t  d en  F a l l 
g e se tzen  b e sc h ä f t ig t ,  d ie bei d e r  S e tz a rb e i t  e ine  R o lle  
sp ie len .

Sink-Scheideverfahren .

Zu d ie se r  G ru p p e  g e h ö re n  d ie je n ig en  V e r fa h re n ,  
die im w esen t l ich en  o h n e  Z u h i l f e n a h m e  e in e r  der  
S t r o m k la s s ie ru n g  e n t le h n te n  o d e r  äh n l ic h e n  A rb e i t s 
w eise  ü b e rw ie g e n d  u n te r  s t a t i sc h e n  B e d in g u n g e n  die 
S o r t ie r u n g  in e ine r  spez if isch  sc h w e re n  F lü s s ig k e i t  
v o rn eh m en .  E in e  U n te r t e i l u n g  in zw ei G r u p p e n  is t 
h ier  a n g e b ra c h t :  1. V e r fa h re n  u n t e r  V e rw e n d u n g  von 
S a lz lö su n g e n  u n d  2. V e r fa h re n  u n te r  V o rn a h m e  fe in e r

1 Rev. Ind . m iner. 15 (1935) I, S.581.

2 Theore tisch  b eschouv ingen  o ver  he t w asschen  van s teenkolen , D isse r
ta tion , Delft 1935.
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V er te i lu n g en .  Z u r  e r s te n  G r u p p e  g e h ö re n  die A rb e i t s 
w eisen  von  L ess in g  u n d  von  O u g re e -M a r ih a y e ,  zu r  
zw eiten  d a s  S o p h ia - Ja c o b a -V e r f a h re n  von de  V oo ys  
u n d  d a s  V e r fa h re n  von  W u e n sch .

D a s  V e r fa h re n  von L e s s i n g ,  d a s  se in e rze i t  viel 
B e a c h tu n g  fa n d ,  is t  in e r s t e r  Linie w e g e n  d e r  in fo lg e  
des  S a lz v e rb ra u c h e s  h o h en  B e tr ieb sk o s ten  u n d  f e r n e r  
w eg en  d es  g e r in g e n  U m f a n g s  se ines  A n w e n d u n g s 
bere iches ,  a u s g e d r ü c k t  in E in h e i te n  spez if ischen  
G ew ich ts ,  ba ld  w ie d e r  fa l len  g e la s s e n  w o rd e n ,  n a c h 
dem  m an  es in 2 o d e r  3 A n la g en  e r p r o b t  h a t te .

D as  V e rfa h re n  von  O u g r e e - M a r i h a y e 1, d a s  
b ish e r  in d e r  b r e i t e m  Ö ffen t l ich k e i t  w e n ig e r  b ek a n n t  
g e w o rd e n  ist,  v e rw e n d e t  e b e n so  w ie  d a s  von  L ess in g  
eine K a lz iu m c h lo r id lö su n g  a ls  T ren n fR iss ig k e i t .  Seine 
B e so n d e rh e i t  b e s te h t  a b e r  d a r in ,  d a ß  es  d u rc h  e ine  
e ig en tü m lich e  S c h a l tu n g  d en  bei L ess in g  b e t r ä c h t 
l ichen S a lz v e r lu s t  v e rm e id en  will , u m  w ir t s c h a f t l i c h e r  
zu sein. G e m ä ß  d ie se r  n eu e n  S c h a l tu n g  w ird  d ie  R o h 
kohle  in d re i  S tu fe n  a l lm äh lic h  in e ine  im m e r  s t ä rk e re  
L ö su n g  e in g e t ra g e n ,  bis  d ie jen ig e  m it  d e r  a n g e s t re b te n  
r r e n n d ic h t e ,  die bei u n g e f ä h r  1,4 l iegen  w ird ,  e r re ich t  
ist. Die e r h a l te n e  R e ink oh le  w ird  d a n n  in g le ich e r  
A b s tu fu n g  u m g e k e h r t  in e ine  im m er  d ü n n e re  L ö su n g  
g e f ü h r t  u n d  zum  S ch lu ß  m it  h e iß em  W a s s e r  a u s 
g e w asch en .  Die L ö su n g e n ,  d ie  d u rc h  d a s  F o r t s c h r e i 
ten  d e r  R o h k o h le  a u f  d e m  g eze ic h n e ten  W e g e  von 
le icht nach  s c h w e r  e ine  s te te  V e rd ü n n u n g  e r f a h re n  
haben ,  w e rd e n  d e m n a c h  d u rc h  d ie  R ü ck k eh r  d e r  
so r t ie r te n  K oh le  in e n tg e g e n g e s e tz t e r  A b s tu fu n g ,  a lso  
von  s ta rk  n ach  d ü n n ,  w ie d e r  a u f  ihre  A u sg a n g sd ic h te  
z u rü c k g e b r a c h t ;  n u r  ein v e r s c h w in d e n d e r  R e s t  von 
d ü n n s t e r  S a lz lö su n g  g e h t  m i t  d em  W a s c h w a s s e r  ab, 
d a s  heiß  sein m u ß ,  d a m i t  e tw a  a b g e se tz te s  K a lz iu m 
ch lo r id  z u r  V e rm e id u n g  e in e r  A s c h e n g e h a l t s e rh ö h u n g  
u n d  S c h m e lz p u n k tv e rä n d e ru n g  w ie d e r  e n t f e r n t  w ird . 
E s  h a n d e l t  sich bei d ie sem  V e r fa h re n  a lso  im G r u n d e  
u m  eine  V e rb e s s e r u n g  d e r  A rb e i t sw e ise  von L essing .

i  V o r tra g  von B e r t r a n d  u nd  E rö r te ru n g  dazu , C olliery  G u a rd .  150 
(1935) S. 845.

In d e r  A u s s p ra c h e  zu  d e m  V o r t r a g  von  B e r t r a n d  
h ob  D a v i e s  h e rv o r ,  d a ß  d ie se s  u r s p rü n g l i c h  b e s o n d e r s  
f ü r  d ie  T r e n n u n g  d e r  K oh le  n ach  G e f ü g e b e s t a n d 
te ilen  en tw icke l te  V e r fa h re n  in s o fe rn  m it  S ch w ie r ig 
ke i ten  b e h a f t e t  sei, a ls  D u r i t  u n d  C la r i t  u n te r  
U m s tä n d e n  d a s  K a lz iu m ch lo r id  so  fe s t  a b so rb ie re n  
k ö n n te n ,  d a ß  ein A u sw asch en  k a u m  d e n k b a r  sei, w en n  
n ich t u n g la u b l ic h e  M e n g e n  w a rm e n  W a s s e r s  a u f 
g e w e n d e t  w ü rd e n .

W e i te rh in  b e to n te  H i r s t ,  d a ß  re in s te  K oh le  mit 
s e h r  g e r in g e m  A sc h e n g e h a l t  auch  d u rc h  a n d e re  V e r 
f a h r e n ,  z. B. d u rc h  S e tzw äsch e ,  H e r d w ä s c h e  u n d  
F lo ta t io n ,  zu e rh a l te n  sei. W e n n  dabe i  d a s  A u sb r in g e n  
n ich t  d en  W e r t  d es  S in k -S ch e id ev e r fah ren s  e rre ich e ,  
so b le ibe  a n d e rs e i t s  zu b ed en k e n ,  d a ß  sich die A b 
g ä n g e  o f tm a ls  eben  w eg en  ih r e r  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  u n 
v o l lk o m m en en  A u s n u tz u n g  noch  fü r  viele Z w ecke  
v o r te i lh a f t  v e rw e n d e n  l ießen . Im a l lg em e in en  w ird  m an  
d ie sen  S ta n d p u n k t  g ru n d s ä tz l ic h  n ich t te i len  k ö n n en  
u nd  in d e r  S c h lu ß f o lg e r u n g  e inen  R e c h e n fe h le r  e r 
b licken m ü ssen .  B e r t r a n d  g ib t  sch l ieß l ich  noch  an, 
d a ß  e r  m it  e inem  S a lz v e r lu s t  von  0,7 k g / t  A u fg a b e g u t  
rechne ,  w a s  e tw a  5 o/o d es  V e rk a u fsp re is e s  au sm a ch e .  
D en  b e s o n d e r n  V orte i l  s e in e r  A rb e i t sw e ise  — e r  ist 
d e r  E r f in d e r  d e s  V e r f a h re n s  —  e rb l ick t  e r  im V erg le ich  
m it  ä n d e rn  A rb e i t sw e isen  d a r in ,  d a ß  sein V o rsch lag  
e rm ö g l ich e ,  E rz e u g n is s e  m it  0 ,0  o/o F e h lk o r n  zu e r 
zielen.

D e  V o o y s  b e n u tz t  b ek an n t l ich  a ls  T re n n m i t t e l  
e ine  S c h w e rs p a t -A u f s c h lä m m u n g  in W a s s e r ,  d e r  e r  
e tw a s  T o n  zuse tz t ,  u m  die  A b s in k g e s c h w in d ig k e i t  d e r  
B ary t te i lch en  zu v e r r in g e rn .  A ls b e a c h te n s w e r te r  F o r t 
s c h r i t t  is t  zu v e rm e rk e n ,  d a ß  es d e r  G ru b e  
S o p h ia - J a c o b a 1 inzw ischen  g e lu n g e n  ist,  auch  die 
K o rn g rö ß e  1 5 - 4  m m  a u f  d ie se  W e ise  zu b e h an d e ln .  
Von a l len  ä n d e rn  W ä s c h e n  d ie se r  A rt ,  d ie  inzw ischen  
im ln- u n d  A u s la n d e  in B e tr ieb  g e k o m m e n  s ind , 
w e rd e n  e b e n fa l ls  g u te  E rg e b n i s s e  g e m e ld e t ,  u n d  es

i W ü s t e r ,  B erg b a u  48 (1935) S. 360.
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is t  d a h e r  n ich t  zu v e rw u n d e rn ,  w e n n  augenblick l ich  
d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  K o h le n a u fb e re i tu n g  se h r  s ta rk  
von d ie sem  V e r fa h re n  b e e in f lu ß t  w ird ,  f ü r  d a s  die 
W e s t f a l i a -D in n e n d a h l -G rö p p e l  A O . f ü r  D eu tsch lan d  

u n d  O s te u r o p a  d a s  B a u re c h t  besitz t .
Von e in e r  d e r  le tz ten  n ach  d ie sem  V e rfah ren  g e 

b a u te n  W ä sc h e n ,  d e r  d es  S te in k o h le n b e rg w e rk s  B a r 
s in g h a u s e n  am  D e is te r ,  is t  d e r  S ta m m b a u m  in Abb. 32 
w ie d e rg e g e b e n .  H ie r  w a r  die  A u fg ab e  g e s te l l t  w o id e n ,  
die s e h r  u n g ü n s t ig  v e rw a c h se n e  K ohle , die w ä h re n d  
e in e r  R e ihe  von  J a h r e n  a l len  A u fb e re i tu n g sv e r su c h e n  
w id e r s ta n d e n  ha t te ,  so  zu so r t ie ren ,  d a ß  eine R einkoh le  
m it  7 , 5 - 8 o / o  A sche f ü r  die M i t t e l t e m p e ra tu rv e rk o k u n g  

u n d  d an e b e n  eine S o r te  m it  1 7 ° / o  A sche fü r  den  u n 
m i t te lb a re n  L a n d a b sa tz  anfie l .  D a  es a u f  G r u n d  d e r  
V e rw a c h s u n g sv e rh ä l tn i s s e  k a u m  m öglich  ist, reine 
u n v e rw a c h se n e  B e rg e  zu e rh a l te n  u n d  d a  die Kohle 
s e h r  s t a rk  z u r  S e lb s te n tz ü n d u n g  neig t ,  d a r f  die A u f 
b e re i tu n g  keine  A b g ä n g e  a b s to ß e n ,  die  a u f  H a ld e  
g e n o m m e n  w e rd e n  m ü ß te n ,  so n d e rn  sie m u ß  bestreDf 
sein, s te ts  noch  ein d r i t t e s  E rz e u g n is  m it  rd .  40  °/o 
Asche zu lie fe rn ,  d a s  sich im K esse lh au s  ve r fe u e rn  

läß t.
D e r  G a n g  d e r  A u fb e re i tu n g ,  d e r  im e inzelnen  an 

H a n d  d es  S ta m m b a u m e s  v e r fo lg t  w e rd e n  kann ,  is t  im 
w esen tl ich en  wie fo lg t .  Die zu r  W ä sc h e  g e la n g e n d e  
R o h k o h le  von 2 5 - 0  m m  w ird  au f  dem  R eson anzs ieb  a 
bei 8 m m  k la ss ie r t .  D e r  S ieb rück ha l t  g e h t  zu dem  S ink 
k a s ten  b, d essen  T re n n f lü s s ig k e i t  e rs ta u n l ich  g le ich 
m ä ß ig  a u f  d e r  d u rch sch n it t l ich en  D ich te  1,36 g eh a l ten  
w ird .  I s t  h ie r  m it  R ücksich t au f  b e so n d e re  A nsp rüch e  
im A bsa tz  eine Ä n d e ru n g  des  spez if ischen  G ew ich tes  
e r fo rd e r l ic h ,  so  e r f o lg t  sie d u rch  eine en tsp re c h e n d e  
B em e ssu n g  d e r  S c h w e rsp a tz u g a b e  im A n rü h rb e h ä l te r  c, 
d er  im K eller  d es  G e b ä u d e s  a u fg e s te l l t  is t ;  die  E in 
s te i lze it  f ü r  d en  W e ch se l  von e iner  D ichte  zu e iner  

neu en  soll n u r  20  m in  b e t rag en .
Die an d e r  O b e rf lä c h e  des  S ink kas tens  a b 

g e s t r ic h e n e  R ein ko h le  w ird  a u f  dem  S iebband  d  mit 
g e k lä r te m  W a s s e r  a b g e b ra u s t  u n d  g e l a n g t  d a n n  als 
K ohle  I in den  B a g g e r s u m p f  e, aus  d em  sie m it H ilfe  
e ines  B ec herw erks  in den  K o k sk o h len tu rm  /  b e fö rd e r t  
w ird .  D e r  D u rch sch la g  des  A b b ra u se b a n d e s ,  d e r  aus  
B ra u s e w a s s e r  +  T rü b e b e s ta n d te i le n  4- A briebkoh le  b e 
s teh t ,  w i rd  a u f  dem  e in fach en  Z it te r s ieb  g  k la ss ie r t ,  
d e ssen  R ü c k h a lt  in d en  B a g g e r s u m p f  li f ü r  die K ohle  II 
u nd  w e i t e r  in die z u g e h ö r ig e n  E n tw ä s s e r u n g s tü r m e  / 
g e la n g t ,  w ä h re n d  d e r  S ieb d u rch sch lag  in den E in 
d icker  k  f l ieß t ,  d e r  12 m  D u rc h m e s s e r  hat .  Die S ink 
so r te  des  S in k k as ten s  e r f ä h r t  e ine  ähnliche  B e h a n d 
lu n g ;  n ach  ih rem  A b b rau sen  w ird  sie jedoch  d u rch  die 
H a m m e rm ü h le  l  ze rs ch lag en  u n d  au fg esch lo ssen  und  
d a n n  d e r  N a c h se tz a b te i lu n g  d e r  N a ß se tz m a sc h in e  m  

au fg eg eb en .
Die K ohle  8 - 0  m m  g e l a n g t  a u f  die  beiden para l le l  

a rb e i te n d e n  V ib ro -E n ts ta u b e r  n d e r  o ben  schon  g e 
k en nze ichn e ten  B au a r t .  D e r  a b g e s a u g te  S tau b  0 , 5 - 0  
mm w ird  in d em  S ch lau ch f i l te r  o w ied e rg ew o n n en .  
D ie  e n t s t a u b te  K ohle  g e h t  d a g e g e n  u n m i t te lb a r  a u f  
die z w e ibe t t ig e  V orse tz m asch in e  p , die  in e inem  G e 
h ä u se  z u sa m m e n  m it d e r  N ach se tzm a sch in e  m u n te r 
g e b ra c h t  is t.  D e r  Ü b er lau f  d e r  Se tzm asch in e  g e la n g t  
a ls  K oh le  I in den  z u g e h ö r ig e n  B a g g e r s u m p f  e und  
so m it  in d en  K o k sk o h le n tu rm  / ,  d e r  A u s t r a g  des  e rs te n  
B e tte s  w ird  zu sa m m e n  m it  dem  d e r  H a m m e rm ü h le  l 
au f  die N a c h se tz m a sc h in e  m  a u fg e g e b e n ;  d e r  A u s tr a g  
des  zw eiten  B e tte s  g e h t  zu r  A u fg ab e  zurück. Die

N a c h s e t z m a s c h i n e  l i e fe r t  a ls  Ü b e r lau f  ein E rz eu g n is ,  
d a s  d e r  K oh le  II z u g e sc h la g e n  w ird ,  u n d  die als  A u s 
t r a g  an fa l le n d e  K esse lk oh le  g e l a n g t  in den  S pe ic he r  q.

Urn die Z äh ig k e i t  d e r  T re n n f lü s s ig k e i t  d a u e rn d  in 
e in e r  e r t rä g l ic h e n  H ö h e  zu b e la s se n ,  h ä l t  m an  d iese  
la u fen d  au f  e ine r  T e m p e r a tu r  vo n  25 °  C  u n d  zw eig t 
von ih r  a u ß e rd e m  u n u n te rb ro c h e n  e inen  T e i l  ab, d am it 
e r  in d e r  k le inen  F lo t a t i o n s a n l a g e  r von  d e r  a u f 
g e n o m m e n e n  F e in s tk o h le  b e f r e i t  w ird .  H e rv o rz u h e b e n  
is t d a ß  d iese  F lo ta t io n  ta ts ä c h l ic h  n u r  z u r  R e in ig u n g  
d e r  T re n n f lü s s ig k e i t  d ie n t  u n d  n ic h t  e tw a  die  A u fg ab e  
h a t  re ine  K o h le n k o n z e n t ra te  zu e rz e u g e n .  Die A b 
w a sse r  d e r  F lo ta t io n ,  die in d ie sem  F a l l  die fe ins ten  
K oh len te i lchen  en th a l t e n ,  g e h e n  zu de n  a u ß e n l ie g e n d e n  
A u ssch lag te ich en  s, w ä h re n d  die g e re in ig te  T r e n n 
f lü ss ig k e i t  d em  E in d ick e r  k  z u g e le i t e t  w ird .

Die A n lag e  ist s e h r  ü be rs ich t l ich  g e b a u t  u n d  d a h e r  
le icht zu ü b e rw ach e n .  S chon  im v o r a u s  h a t  m an  P la tz  
ge la ssen ,  um  bei e in e r  b e a b s ic h t ig te n  V e rg rö ß e ru n g  
d e r  F ö r d e r u n g  e inen  zw eiten  S in k k as ten  au fs te l len  zu 
k ö n n e n ;  m an  e r w ä g t  dab e i  die M ö g l ichk e i t ,  k ü n f t ig  
einen D re ip r o d u k te n k a s te n  e in z u b a u e n  u n d  d a m i t  au f  
die N a ß se tz m a sc h in e  zu v e rz ich ten .  D iese  M ö g l ic h k e i t  
ko n n te  m an  beim  B au  d e r  A n lag e  n ic h t  ins Auge 
fa s sen ,  weil d a m a ls  d ie ses  n eue  G e r ä t  noch  n icht g e 

n ü g en d  d u rc h g e b i ld e t  w a r .
E ine  w e ite re  b ea b s ic h t ig te  N e u e r u n g  b e s te h t  in 

e iner  V o re n ts c h lä m m u n g  d e r  im S in k k a s te n  zu b e 
h an d e ln d e n  K ohle . U m  dabe i  e ine  V e rd ü n n u n g  der 
T rü b e  zu v e rm eiden ,  w ill m a n  d ie se  E n tsc h la m m u n g  
s tu fen w e ise  z u e rs t  in K la rw a s s e r  u n d  d a n n ,  n u r  zur 
E rg ä n z u n g ,  in B a ry t t rü b e  v o rn e h m e n .  D e r  Vorteil 
e in e r  ;solchen V o re n ts c h lä m m u n g  is t in d e r  M öglichkeit  
e iner  b e sse rn  E n tw ä s s e r u n g  d e r  a n g e fa l le n e n  R ein 
kohle  u n d  in e ine r  E n t l a s tu n g  d e r  F lo t a t i o n  zu e r 
blicken. Die E rw e i t e ru n g s -  u n d  E r g ä n z u n g s p l ä n e  sind 
als  B ew eis  d a f ü r  a n z u se h e n ,  d a ß  die B e tr ieb s le i tu ng  
m it  d e r  L e is tu n g  d ie se r  K o h le n a u fb e r e i tu n g  nach 
dem  S o p h ia - Ja c o b a -V e r f a h re n  v o l l a u f  z u f r ied en  ist.

Schließ lich  sei k u rz  a u f  den  s o g e n a n n te n  Drei- 
p r o d u k t e n k a s t e n 1 h in g e w ie se n ,  v o n  d e s s e n  A ufbau  
die Abb. 33 ein sch e m a t i s c h e s  Bild g ib t .  Die R oh ko h le  
w ird  h ie r,  w ie üblich , d e m  H a u p tk a s t e n  a au fg e g e b e n  
u n d  in eine o b e n  a b z u z ie h e n d e  S c h w im m s o r t e  sowie

l  G lückauf 72 (1936) S. 628.
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eine S in k s o r te  ze r leg t ,  d ie  in d en  K as ten  h in a b fä l l t  u n d  
bei e  in d a s  W i r k u n g s g e b ie t  e in es  a u f s te ig e n d e n  
T r ü b e s t r o m e s  g e l a n g t .  D iese  S t r ö m u n g  r u f t  d a s  R ü h r 
w e rk  h e rv o r ,  d a s  in d em  d em  B e c h e rw e rk  b  a u f 
g e se tz te n  R o h rs tü c k  c a rb e i te t .  D ie  W i r k u n g  d e r  R ü h r 
w e rk s v o r r ic h tu n g  b e s t e h t  d a r in ,  d a ß  e ine  g e sc h lo s se n e  
S t r ö m u n g  e r z e u g t  w ird ,  d ie  in c ab fä l l t  u n d  d u rc h  den  
B e c h e rw e rk s fu ß  /  zu de m  R o h r  d  w ie d e r  a u fs te ig t .  
Sie n im m t dabe i  d ie  a u s  dem  S in k k as ten  a  h e r a u s 
t r e te n d e n  v e rw a c h se n e n  T e i le  von g e r in g e r m  sp ez i f i 
schem  G e w ic h t  m i t  hoch ,  so  d a ß  sie o b en  a u s g e t r a g e n  
w e rd e n  k ö n n en ,  w ä h re n d  die s c h w e r e m  B e r g e b e s t a n d 
te ile e n tg e g e n  dem  a u f s te ig e n d e n  T r ü b e s t r o m  sinken  
u n d  d a n n  d u rch  d a s  H a u p tb e c h e r w e r k  b  a u s g e t r a g e n  
w erden .

Die E r g ä n z u n g  des  u r s p rü n g l i c h e n  e in fach en  S ink 
k a s ten s  d u rc h  d ie sen  a u fs te ig e n d e n  T r ü b e s t r o m  b e 
d e u te t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  e ine  A b k eh r  von  d e r  
s ta t ischen  S o r t i e r u n g  in n e rh a lb  d e r  zw e iten  T r e n n u n g s 
s tu fe  u n d  d a m it  d en  Ü b e rg a n g  zu e in e r  A r t  von 
S t ro m k la s s ie ru n g  fü r  d ie sen  Bereich . In fo lg e d e s s e n  
w ird  m an  bei A n w e n d u n g  d e s  D re ip r o d u k te n k a s t e n s  
m it R ücksich t a u f  die a n g e s t r e b t e  E rz ie lu n g  m ö g l ich s t  
re in e r  E rz e u g n is se  in e inem  so lchen  F a l le  d a s  A u f 
g a b e g u t  n ich t u n k la s s ie r t ,  s o n d e r n  nach  v o rh e r ig e r  
Z e r le g u n g  in g e e ig n e te  K o rn g rö ß e n b e re i c h e  v e r 
a rbe i ten .

D a s  V e rfa h ren  d es  A m e r ik a n e rs  W u e n s c h  a r 
be i te t  m i t  e in e r  A u fc h lä m m u n g  von  f e in g e m a h le n e m  
Bleig lanz  in W a s s e r .  Die  S o r t i e r u n g  w i rd  in einem  
G e r ä t  v o rg e n o m m e n ,  d a s  d em  C h a n c e -T r ic h te r  äh ne l t ,  
a b e r  keinen  a u fw ä r t s  g e r ic h te te n  S t ro m  b enu tz t ,  
so n d e rn  n u r  im R ü h rw e rk ,  d a s  die T rü b e  in B e w e g u n g  
hält.  D a s  V e rfa h ren  soll re in  s ta t i sch  a rb e i te n ;  es is t  
b ish e r  n u r  in d e r  E rz a u fb e r e i t u n g  a n g e w e n d e t  w o rd e n .

Herdwäsche und Rinnenwäsche.
E in e  n eu e  R in n e n w ä sc h e  w ird  von  d e r  E r n s t  

H eckei A G . in S a a rb rü c k e n  g e b a u t  u n d  e m p fo h le n .  
D iese W äsch e ,  die den  n ich t  so n d e r l ic h  w o h lk l in g e n 
den  N a m e n  » C lo u -H e -W ä sc h e «  t r ä g t ,  e r i n n e r t  se h r  
s ta rk  an die R h e o -R in n e n ,  so l l  a b e r  g e r a d e  frei von 
deren  N a ch te i len  sein. Abb. 19 ze ig t  z u n ä c h s t  die 
E igen tü m l ic h k e i ten  d e r  A u s t r a g k a s te n  m it  je  2 S tau -  
u n d  E in s te i lw e h re n ,  die so w o h l  in ih r e r  H ö h e  a ls  auch  
in ih r e r  N e ig u n g  be l ieb ig  v e r ä n d e r t  w e rd e n  k ön nen .  
D iese W e h r e  o d e r  K lap p en  h a b e n  in e r s te r  L inie  den  
Zweck, d en  A u s t r a g s p a l t  f ü r  d a s  h ie r  a b zu z ie h e n d e  
G u t  z w ec k m äß ig  zu g e s t a l t e n ;  m i t  ih r e r  H i l fe  so ll es  
auch m ögl ich  sein, b e t rä c h t l ic h e  M e n g e n -  u n d  B e rg e 
g e h a l t s s c h w a n k u n g e n  s t ö r u n g s f r e i  au fz u n e h m e n .

E ine  w e i t e re  B e s o n d e rh e i t  z e ig t  Abb. 20. H ie r  ist 
d as  fe s te  B e rg e b e t t  g e s o n d e r t  w ie d e rg e g e b e n ,  d a s  au s  
rau h e n  u n d  fe s te n  S te in en ,  d ie  ke inen  e rh eb l ic h e n  A b 
rieb b ilden d ü r f e n ,  kü n s t l ich  h e rg e s te l l t  w ird .  Die 
Berge  d ie ses  B e tte s  s in d  spez if isch  e tw a s  s c h w e re r  als  
die  W a sc h b e rg e ,  so  d a ß  d ie se s  k ü n s t l ich e  B e tt  — a u ß e r  
durch  S chw efe lk ie s  —  n ic h t  v e ru n r e in ig t  w e rd e n  k ann .  
Die H a u p ta u f g a b e  d e s  B e t te s  d ü r f t e  se in , d u rc h  se ine  
ra u h e  O b e rs c h ic h t  ein b e s o n d e r s  v e r l a n g s a m te s  
W e i te rw a n d e rn  d e r  spez if isch  s c h w e rs te n  S ch ich t  des  
S e tz g u te s  zu b ew irk en ,  d a s  in f o lg e d e s s e n  in so  l a n g 
sa m e r  B e w e g u n g  an  den  A u s t r a g s p a l t  h e r a n k o m m t ,  
da ß  es ihn n ic h t  ü b e r s p r in g e n  k an n .  D iese  W a n d e r 
g e sch w in d ig k e i t  d e r  u n t e r s t e n  H a u fw e r k s s c h ic h t ,  a lso  
d e r  B erge  o d e r  d e s  V e rw a c h s e n e n ,  k a n n  u n t e r  Z u h i l f e 
n ah m e  d e r  K la p p e n e in s te l lu n g  d u rc h  V e r lä n g e r u n g

u n d  V e rk ü rz u n g  d es  r a u h e n  K u n s tb e t te s  e in g e s te l l t  
w e rd e n .  Im G e g e n s a tz  zu d em  » R eg lu n g sg u t« ,  d a s  m an  
in F o r m  von  M i t t e lg u t  im m e r  w ie d e r  d en  R h e o r in n e n  
zuse tz t ,  w i rd  h ie r  a lso  ke ine  k ü n s t l ich e  u n d  keine  
v e rb re i t e r te  T re n n sc h ic h t  zw ischen  d ie  zu so n d e r n d e n  
S o r te n  g e l e g t ;  a u f  d ie se  W e is e  w ird  auch  die e rh e b l ich e  
S c h la m m b i ld u n g ,  die le ich t in R h e o r in n e n  g e ra d e  
d u rch  d a s  im m er  w ie d e rh o l te  Z u rü c k g e b e n  von 
M i t t e lg u t  m it  ze rre ib l ichen  B e rg e b e s ta n d te i le n  e in tr i t t ,  
w e i tg e h e n d  ve rm ieden .

C lo u -H e -R in n e n  f ü r  g r ö ß e r e  L e is tu n g e n  w e rd e n  
z w a r  auch  b re i t  g e b a u t ,  a b e r  in d e r  L ä n g s r i c h tu n g  
u n te r te i l t ,  so  d a ß  g e w is s e r m a ß e n  m e h re re  R in n en  mit 
g e m e in s a m e n  A u s t r a g k a s te n  e n t s te h e n .  A u f  d ie se  
W e ise  h a t  m a n  die  N ach te i le  b r e i te r  R in n en  bese i t ig t ,  
d ie  sich d a r in  au sw irk te n ,  d a ß  die S o r t i e r a rb e i t  in fo lg e  
d e r  u n g le ic h m ä ß ig e n  S t r ö m u n g s v e r h ä l tn i s s e  in n e rh a lb  
d e r  g r o ß e n  Q u e r s c h n i t t e  e b e n fa l ls  r e c h t  u n g le ic h m ä ß ig  
ausf ie l .

V on d en  s o n s t ig e n  E in ze lh e i ten  is t  sch l ieß l ich  noch  
d ie  A r t  d e s  W a s s e r a u s g le ic h s  zu e r w ä h n e n ,  d ie  m a n  
d o r t  v o rs ie h t ,  w o  d e r  A u s t r a g  d e r  E rz e u g n i s s e  im 
a u f s te ig e n d e n  W a s s e r s t r o m  e r fo lg t .  U m  die  a u f  so lche

Abb. 19. Stau- und Einsteilwehre am Austragkasten 
der Clou-He-Wäsche.
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W e is e  z u n e h m e n d e  V e rd ü n n u n g  d e r  W a s c h t rü b e  a u s 
zu g le ichen ,  b a u t  m an , w ie  Abb. 21 zeig t,  an g e 
e ig n e te n  S te l len  h in t e r  den  A u s t r ä g e n  S iebk as ten  in 
dem  B od en  d e r  G e r in n e  ein, d u rch  die d a s  Ü b e rsc h u ß 
w a s s e r  la u fe n d  w ie d e r  a b g ez o g en  w e rd e n  kann .

F ü r  N u ß k o h le n  u n d  f ü r  F e in k o h len  bis h e ra b  zu 
2 m m  w e rd e n  W a s c h r in n e n  v e rw en d e t ,  d e ren  A u s t r a g 
k a s ten  m it  U n te rw a s s e r  a rb e i ten  u n d  ihre  E rz eu g n is se  
e inem  B ech erw erk  zu fa l len  la ssen .  Die H a u p tw ä sc h e  
b e s teh t  dan n ,  w ie  au s  Abb. 22 h e rv o rg e h t ,  au s  e iner  
R inne  mit zwei A u s t r a g k a s te n ,  von den en  d e r  e rs te  
re ine  B erg e  u n d  d e r  zw eite  N a c h w a sc h g u t  l ie fe r t ;  als 
R in n e n a u s la u f  fä l l t  die R e inkoh le  an. D as  N a c h w a s c h 
g u t  g e l a n g t  in die N a chw äsche ,  die  eben fa l ls  zwei 
A u s tr ä g e  a u fw e is t ,  u n d  w ird  h ie r  in B erge ,  M i t t e lg u t  
u n d  re ine  Kohle au fg e s p a l te n .  F ü r  jede  R inne  is t eine 
L äng e  von 5 - 6  m v o rg eseh en .  Die g e w a sc h e n e n  R e in 
k oh len  w e rd e n  au f  Sieben v o re n tw ä s se r t ,  d ie an  den 
E n d en  d e r  R in nen  e in g e b a u t  sind.

Abb. 22. Hauptwäsche und Nachwäsche für Grobkorn  
und Feinkohle über 2 mm.

F ü r  K o h len  von 2 - 0 , 2  m m  K o rn g rö ß e  s ind  
R innen  m it F re i f a l la u s t r ä g e n  v o rg e se h e n ,  die  s tu f e n 
w eise  eine S o r t ie ru n g  b e w irk e n ;  e ine  so lche  E in r ic h 
tu n g  v e ran sch au l ich t  Abb. 23. Die R o h k o h le  w ird  d e r  
o b e rs te n ,  5 m la n g en  R inne  au fg eg eb e n ,  an d e ren  
E n d e  ü b e r  ein V o re n tw ä sse ru n g ss ie b  R einkoh le  a b 
läuft .  Die 3 o d e r  4 A u s t r ä g e  d e r  e rs te n  R inne  w e rd en  
in e inem  G e re n n e  v e re in ig t  u n d  d e r  d a ru n te r  g e leg en en  
zw eiten  R in ne  z u g e fü h r t ,  w o  die  A rbe it  in g le icher  
W e ise  w ie  iii d e r  e r s te n  v o r  sich g eh t .  Die d r i t te  u n d  
u n te r s t e  R inn e  v e ra rb e i t e t  die w ie d e ru m  z u s a m m e n 
g e fa ß te n  A u s t r ä g e  d e r  v o rh e r g e h e n d e n  u n d  l ie fe r t  je tz t  
fn U n te rw a s s e r -A u s t r a g k a s te n  R einkoh le ,  B erg e  u n d

N a c h w a s c h g u t ;  d a s  le t z tg e n a n n te  w ird  in e ine r  ä h n 
lich g e b a u te n  N a c h w ä sc h e  w e i t e r  b e h an d e l t .  Die 
Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  A u s t r ä g e  e in e r  R inne  v o r  der  
w e i te rn  S o r t i e r u n g  e r fo lg t ,  d a m i t  f ü r  die a n sc h l ie ß e n d e  
A rbe i t  s te ts  ein e in ig e rm a ß e n  g le ic h m ä ß ig e s  A u sg a n g s -  

g u t  v o rh a n d e n  ist.fc>

Abb. 23. Hauptwäsche und Nachwäsche für 2 - 0 , 2  mm 
Korngröße.

D iese  s tu fe n w e ise  e r f o lg e n d e  S o r t ie r u n g  des  F e in 
k o rn s  m it  ih re r  n u r  a l lm ä h l ic h en  A b sch e id u n g  der 
R eink oh le  m a c h t  zw e ife l lo s  ke inen  s e h r  ü b e rz e u g e n d e n  
E in d ru ck .  W ä h r e n d  f ü r  d e r a r t i g e  S c h la m m r in n e n  noch 
keine  E r f a h r u n g e n  b e k a n n t  g e w o r d e n  s ind ,  l iegen  fü r  
die  A u fb e re i tu n g  v o n  g r ö b e r m  G u t  b e re i t s  B e tr ieb s 
e rg e b n is se  a u s  d e r  W ä s c h e  d e r  G e w e rk s c h a f t  S te in 
k o h le n b e rg w e rk  E l i s a b e th e n g lü c k  in S p ro ck hö ve l  vor, 
d ie im b e s o n d e r n  ze igen ,  d a ß  e s  m i t  H i l f e  d e r  C lou- 
H e -R in n e n  m ög l ich  ist,  g e g e n  die d u rc h  flache 
Sch ie fe r  v e ru r s a c h te n  S c h w ie r ig k e i ten  a n zu g e h e n .

Die e rs te  in E n g la n d  e r r ic h te te  H o y o i s - W ä s c h e 1 
ist inzw ischen  a u f  d e r  R o c k in g h a m -G ru b e  bei Sheff ie ld  
e rb a u t  u n d  im S e p te m b e r  19 35  in B e tr ieb  g en o m m en  
w o rd e n .  Sie soll s tü n d l ic h  80  t  F e in k o h le  1 2 , 5 - 0  mm 
d u rc h s e tz e n ,  die a b e r  z u v o r  bei 1,5 m m  e n t s t a u b t  wird. 
D e r  A sc h e n g e h a l t  d e r  R e in k o h le  s c h w a n k t  zwischen
3,1 u n d  4,7 o/0 ; in d en  B e rg en  s in d  rd .  2 ,5 °/o G u t  von 
s < l , 5  e n th a l te n .  D e r  W a s s e r u m l a u f  b e t r ä g t  7 ,2 5 m ' '  
je  m in ;  m it  d em  S ch la m m  g e h e n  je  m in  rd .  0 ,7 m 5 
W a s s e r  ab.

S trom w äschen .

E ine  n eu e  en g l isch e  C h a n c e -A n la g e  a u f  der 
D e e p -N a v ig a t io n -G ru b e  zu T r e h a r r i s  is t  e in g e h e n d  von 
G r i f f i t h s 2 besch r ieb en  w o r d e n ,  d e r  auch  ü b e r  die 
d u rc h g e f ü h r te n  V o rv e rsu c h e  b e r ich te t .  Bei d ie sen  zeigte 
sich, d a ß  die d ü n n e  W a s s e r h a u t ,  d ie  n a s s e r  Kohle 
ob e r f lä c h l ich  a n h a f t e t ,  d ie  D ich te  d e r  H a u fw e r k s te i le  
um  e in en  g e r in g e n  B e t r a g  v e r r in g e r t ,  w o r a u f  bei der

1 Colliery G u a rd .  150 (1935) S. 887.

2 C oll iery  G u a rd .  150 (1935) S. 890 u n d  935.
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F e s t l e g u n g  d e r  B e t r ie b s b e d in g u n g e n  R ü cks ich t  zu 
n eh m en  ist.  Im v o r l ie g e n d e n  F a l l e  z e ig te  sich, d a ß  das  
spez if ische  G e w ic h t  d e r  F lü s s ig k e i t  z u r  E in s te l lu n g  au f  
e ine g le iche  ta ts ä c h l ic h e  T re n n d ic h te  bei A u fg ab e  
fe u c h te r  K oh le  zu 1 ,50  u n d  bei t r o c k n e r  A u fg ab e  
zu 1,52 g e w ä h l t  w e rd e n  m u ß te .  D iese  B e o b a c h tu n g  
ist e in leu ch ten d ,  a b e r  in s o fe rn  e tw a s  ü b e r r a s c h e n d ,  als 
m an  auch  h ä t te  a n n e h m e n  k ö n n en ,  d a ß  d a s  a n h a f t e n d e  
W a s s e r  die T r e n n f lü s s ig k e i t  v e r d ü n n e ;  d ie se  F o lg e  
w ird  bei V o rh a n d e n se in  v on  f re iem  W a s s e r  e in tre ten ,  
die von G r i f f i th s  m i tg e te i l te  a b e r  n u r  g e l te n ,  w en n  die 
v o rh a n d e n e  F e u c h t ig k e i t  a l le in  a u s  K a p i l la rw a sse r  
bes teh t.

Die von  d e r  L ie f e r f i rm a  f ü r  d ie  D e e p -N a v ig a t io n -  
G ru b e  ü b e rn o m m e n e n  G e w ä h r l e i s tu n g e n  l a u te t e n ;
1. Die A n lag e  m u ß  s tü n d l ic h  im s ta n d e  sein, e inen  
n o rm a len  D u rc h s a tz  von  150  t  R o h k o h le  1 5 0 - 0 mm 
u nd  eine S p i t z e n b e la s tu n g  von  190 t  zu v e ra rb e i ten .
2. Die A n lag e  m u ß  o h n e  V o rn a h m e  b a u l ic h e r  V e r 
än d e ru n g e n  die  T r e n n u n g  d e s  H a u f w e r k s  hei allen 
g ew ü n sc h te n  D ich ten  in n e rh a lb  d e r  R eihe  1 , 4 5 - 1 ,6  
v o rn e h m en  k ö n n en .  3. Die  R e in k o h le  d a r f  n ich t  m e h r  
als 1,5 Gew.-o/o d e s je n ig e n  G u te s  en th a l t e n ,  dessen  
spezif isches  G e w ic h t  g r ö ß e r  a ls  d a s  d e r  jew e i l igen  
T re n n f lü s s ig k e i t  ist.  4. D ie  B e rg e  d ü r f e n  n ich t  m e h r  
als 1,5 Gew.-o/o d e s je n ig e n  G u te s  e n th a l t e n ,  dessen  
spezif isches  G e w ic h t  k le in e r  a ls  d a s  d e r  je w e i l igen  
T re n n f lü s s ig k e i t  ist.  5. D e r  W i r k u n g s g r a d  d e r  E n t 
s t a u b u n g ss ie b e  soll 90  o/o n ich t  u n te r s c h re i te n  (d e r  
S taub  w ird  bei 1,5 m m  a b g e s ie b t ) .  6. D e r  S a n d 
v e rb rau ch  d a r f  3 lb / t  g e w a s c h e n e r  K oh le  n ich t ü b e r 
sch re iten  (3  lb / t  g le ich  e tw a  1,5 k g / t ) .  7. Die U n te r 
h a l tu n g sk o s te n  d ü r f e n  1 d je t  a u f g e g e b e n e r  R o h 
kohle  n ich t  ü b e rs te ig e n  (in  d ie sen  S a tz  s in d  die 
b e so n d e rm  V ersch le iß  d u rc h  d en  S a n d  a u sg e s e tz te n  
Teile  le ingesch lossen) .

D ie A n la g e  w ird  s o d a n n  u n te r  B erü ck s ic h t ig u n g  
e in ig e r  b e m e rk e n s w e r te r  E in ze lh e i ten  besch r ieb en  u n d  
dabei g le ich ze i t ig  d ie  G r u n d la g e  des  V e r fa h re n s ,  die 
von dem  sc h w ed isch en  I n g e n ie u r  N a t h o r s t  s ta m m t,  
eben so  wie d ie  m a s c h in e n m ä ß ig e  E in r ic h tu n g  d e r  
C h a n c e -V o r r ic h tu n g  noch  e in m a l  e r l ä u te r t .  Alle 
M asch inen  d e r  W ä s c h e  s in d  m it  E in z e la n tr ie b e n  a u s 
g e r ü s te t ;  d ie e in g e b a u te n  D r e h s t r o m m o to r e n  hab en  
in s g e sa m t 250  PS. Die e lek tr i sch e n  K ra f t e in r ic h tu n g e n  
s ind  säm tl ich  so  v e r r ieg e l t ,  d a ß  d ie  E in s c h a l tu n g  n u r  in 
e iner  b e s t im m te n  R e ih e n fo lg e  g e sc h e h e n  kann .

U m  die K oh le  w e i tg e h e n d  zu s c h o n en  u n d  d a m it  
eins d e r  H a u p tz ie le  zu e r re ich e n ,  die bei d e r  P l a n u n g  
d e r  A n lag e  ins A u g e  g e f a ß t  w o rd e n  w a re n ,  h a t  m an  
d e r  W ä sc h e  ke ine  e inz ige  V o r r a t s t a s c h e  g e g e b e n ;  die 
C h an ce -A n lag e  s e lb s t  v e ru r s a c h t  k a u m  e in e  K o h le n 
ze rk le in e ru n g .  E in  V erg le ich  d es  a u f  G r u n d  d e r  K o rn 
g r ö ß e n z u s a m m e n s e tz u n g  e r r e c h n e te n  W e r t e s  d e r  
g e sa m te n  R e in k o h le  m it  d e m je n ig e n  d e r  in d e r  R o h 
kohle  e n th a l t e n e n  T e i le  von  s <  1 ,5 0  e rg a b  n u r  e inen  
V er lus t  von 12 sh f ü r  1 00  t.

Z u m  S ch lu ß  w e is t  d e r  V e r f a s s e r  a u f  d ie  A n 
sp rüch e  hin, die an  d e n  W a s c h s a n d  zu s te l len  sind. 
Die H a u p tm e n g e  m u ß  zw isch en  0 ,5  u n d  0 ,1 7  mm 
liegen, d a  d a s  g r ö b e r e  K orn  m it  d en  B e rg en  a b g e s ie b t  
w ird  u n d  d a s  f e in e re  m it  d em  W a s s e r  w e g f l i e ß t .  Die 
ideale  Z u s a m m e n s e t z u n g  w ü r d e  100  o/o zw ischen  0 ,25 
u n d  0 ,20  m m  sein . G e n a u  g e n o m m e n  is t  im ü b r ig e n  
n icht d e r  S a n d v e r lu s t  in k g / t  w ich t ig ,  s o n d e r n  d e r  d a 
du rch  v e ru r s a c h te  G e ld v e r lu s t ,  a l so  M J\.

c k a u f 925

Als b e d e u tu n g s v o l l  w ird  d ie  E in f ü h r u n g  des  
M e n z ie s - H y d r o s e p a r a to r s  in d ie  a m e r ik a n isch e  A n 
th r a z i t a u f b e r e i tu n g 1 a n g e se h e n ,  d en  Abb. 24 v e r 
an schau l ich t .  D iese  l ä ß t  e rk e n n e n ,  w ie  d en  t r i c h t e r 
fö rm ig e n  S o r t ie r b e h ä l t e r  a u ß e r  in d e r  N ä h e  d e r  O b e r 
k an te  r in g s  L e i tu n g s ro h r e  u m g e b e n ,  d ie  an za h lre ich en  
S te l len  d es  U m fa n g s  W a s s e r s t r ö m e  e in fü h re n .  Die 
R o h k o h le  w ird  d u rch  ein R o h r  e in g e t r a g e n ,  d a s  die 
m i t t le re  R ü h rw e l le  um g ib t .  Die a u fw ä r t s  g e r ic h te te n  
W a s s e r s t r ö m e  u n d  die R ü h ra rm e  b e so rg e n  die S ch ich 
tu n g  des  G u te s  nach  d e r  G le ich fä l l igk e i t .  Die R e in 
koh le  s te ig t  dabe i  a u f  u n d  g e l a n g t  ü b e r  d ie  A u s t r a g 
k a n te  zum  E n tw ä s s e r u n g s s i e b ,  w ä h re n d  die s c h w e re m  
T eile  dem  W a s s e r  e n tg e g e n  in den  r ö h r e n fö rm ig e n  
A u s t r a g  u n d  w e i t e r  in den  g e n e ig te n  K ra tz f ö rd e re r  
fa l len ,  d e r  den  en d g ü l t ig e n  A u s t r a g  b e so rg t .

Abb. 24. Menzies-Hydroseparator.

W e se n t l ic h  ist d ie A rt ,  d ie  »Dichte« d es  S t r o m 
w a sse r s ,  d. h. d ie  S tä rk e  des  a u f s te ig e n d e n  W a s s e r 
s t ro m e s ,  g le ic h m ä ß ig  zu h a l ten ,  g le ich ze i t ig  r e g e lm ä ß ig  
a u s z u t r a g e n  u n d  e ine  d ie  S o r t ie r u n g  b e g ü n s t ig e n d e  
S chicht M i t t e lg u t  im W ä s c h e r  zu h a l ten .

D as  B e rg e k ra tz b a n d  is t  w a s s e rd i c h t  g e k a p se l t .  
O b e rh a lb  s e in e r  ha lb en  H ö h e  b e f in d e t  sich ein S t a n d 
r o h r  m it  e in em  V -fö rm ig  e in g e sc h n i t te n e n  Ü b e r la u f 
w eh r ,  d e ssen  O b e rk a n te  s te ts  e tw a s  h ö h e r  g e h a l te n  
w ird  als  d e r  F lü s s ig k e i t s s p ie g e l  im B ehä lte r .  D em  
K ra tz b a n d g e h ä u s e  w ird  d u rch  eine  b e s o n d e r e  L e i tun g  
s te t s  sov ie l  W a s s e r  z u g e fü h r t ,  d a ß  am  V -fö rm ig en  
W e h r  im m e r  e ine  g e r in g e  M e n g e  Ü bertr i t t .  D a  a b e r  
d a s  W a s s e r  im W a s c h g e f ä ß  in A b h ä n g ig k e i t  von  d e r  
H ö h e  d e r  A u s t r a g k a n te  n o rm a l  e tw a s  n ie d r ig e r  s teh t ,  
s o r g t  d e r  v o r h a n d e n e  Ü b e rd ru ck  d a fü r ,  d a ß  s t e t s  im 
B oden  d es  G e f ä ß e s  ein W a s s e r s t r o m  a u f  s te ig t .  H ä u fe n  
sich n u n  sc h w e re  H a u fw e r k s te i le ,  B e rg e  o d e r  V e r 
w a c h s e n e s  im u n te rn  T e il  d e s  W ä s c h e r s  an , so  b e 
h in d e rn  sie d en  A u fs t ie g  d e s  am  B oden  e in t re te n d e n  
W a s s e r s ,  d a s  zum  A usg le ich  d a f ü r  s t ä rk e r  im S ta n d 
r o h r  a n s t e ig t  u n d  v e r s te c k t  ü b e r  d a s  V -fö rm ig e  W e h r  
von  ob en  in d en  W ä s c h e r  f l ieß t .  Die a u f  d ie se  W e ise  
v e ru r s a c h te  S c h w ä c h u n g  d es  U n te r w a s s e r s t r o m e s  e r 
m ö g l ic h t  den  a b g e su n k e n e n  F e s t te i le n ,  d u rc h  den  
A u s t r a g  zu fa l len  u n d  in d a s  B e rg e k ra t z b a n d  zu g e 
la n g e n .  D u rc h  d ie sen  V o rg a n g  w ird  a b e r  d e m  U n t e r 
w a s s e r  d e r  W e g  w ie d e r  f r e ig e m a c h t ,  so  d a ß  sich die 
z u r  S o r t i e r u n g  e in z u h a l t e n d e  W a s s e r s t r o m s t ä r k e  
w ie d e r  e in s te l le n  kan n .  D ie  U n te r w a s s e r s t r o m s t ä r k e  
u n d  d a m i t  d ie  A u s t r a g g e s c h w in d ig k e i t  d e r  B e rg e  w ird

1 Coal A ge 40 (1935) S. 59.
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a lso  d u rc h  d ie  B esch a f fe n h e i t  des  H a u fw e rk s ,  d. h. 
d u rc h  den  M e n g e n a n te i l  des  spezif isch  sch w eren  G u tes ,  
g e s t e u e r t ,  w obei  ein d a u e rn d e s  P e n d e ln  u m  eine  Soll- 
S t r o m s tä rk e  e r f o lg t ;  d em n ach  l ieg t ein V erg le ich  m it  
den  A u s t r a g re g le r n  an S e tzm asch in en  nahe.

Die L e is tu n g s fä h ig k e i t  e ines  so lchen  H y d ro s e p a -  
r a to r s  so ll im a l lg em e in en  e tw a  1 0 - 1 1  t / m 2 W a s s e r 
o b e r f lä c h e  b e t r a g e n .  E in  1 ,8 -m -W ä sc h e r  s o r t ie r t  rd. 
28 t / h  u n d  ein so lche r  von 2,4 m  D u rc h m e s s e r  e tw a  
50 t. An Z u s a t z w a s s e r  w e rd e n  zw ischen  130  u n d  
260  l/'t R e ink oh le  b en ö t ig t .  D e r  d u rch sch n it t l ich e  
K ra f tv e rb ra u c h  b e lä u f t  sich a u f  1 - 1 , 5  P S / t  s tün d lich  
a u fg e g e b e n e r  Kohle. Im  J a h re  1934  w u rd e n  8 d e r 
a r t ig e  A n lag en  m it  zu sa m m e n  3 50  t  L e is tu n g s fä h ig k e i t  

au fg e s te l l t .
/h/fgsöe

£ ße/hscfiterrm

U -

à  |  A/sc/rwuscfgu/

B/ffe/gut

Berge

Abb. 25. Preßluft-Stromwäscher,
Bauart Barbier, Bénard & Turenne.

Die fran zö s is ch e  G e se l l sch a f t  B arb ie r ,  B én ard  
& T u re n n e  b a u t  als  S t ro m w ä sc h e  von b e s o n d e r e r  A rt  
den  h y d ro p n e u m a t i s c h e n  W ä s c h e r  o d e r  d a s  P re ß lu f t -  
S t ro m g e rä t .  D ieses  soll als  S o r t ie rv o r r i c h tu n g  g e g e n 
ü b e r  d e r  R h e o r in n e  d en  V o rzu g  hab en ,  d a ß  es kein 
R ü ck g ab e g u t  l ie fer t ,  un d  d e r  S ch w im m a u fb e re i tu n g  
soll es d u rch  die b e sse re  E n tw ä s s e r b a rk e i t  se in e r  
E rz e u g n i s se  ü b e r le g e n  sein. D e r  im Q u e rs c h n i t t  
t r ic h te r fö rm ig e ,  s o n s t  e inem  S p itzkas ten  ähnliche  
B e h ä l te r  d e r  V o rr ich tu n g  w ird  in se in e r  o b e rn  H ä lf te ,  
w ie  Abb. 25 zeigt, d u rch  eine  m it t le re  T re n n w a n d  in 
zwei T e ile  gesch ieden .  A u ß e r 
de m  is t n ah e  d e r  O b e rk a n te  u n d  
u n m i t t e lb a r  u n te r  d e r  se n k 
rech ten  T r e n n w a n d  je ein Sieb 
e in g ebau t ,  d a m it  sich d as  a u f 
g e g e b e n e  G u t  m ö g l ich s t  g le ich 
m ä ß ig  in d em  G e fä ß  verte il t .
U n te rh a lb  d e r  T r e n n w a n d  w ird  
fe rn e rh in  d u rch  D ü se n  P re ß lu f t  
e in g e fü h r t .  D er  R o hsch la m m  
w ird  bei a a u fg e g e b e n  u n d  in 
dem  a u f  s te ig en d e n  W a s s e r - L u f t 
s t ro m  k la ss ie r t ,  d e r  so w o h l  
d u rc h  die F l i e ß b e w e g u n g  d e r  
T rü b e ,  die von  a nach  b  u n d  
ü b e r  d en  Ü b e r lau f  c h in w eg g eh t ,  
a ls  auch  d u rch  die a u fw ä r t s  
s t r ö m e n d e  P r e ß lu f t  h e rv o r g e 
ru fe n  w ird .  Die le ich ten  T e i l 
chen v e r la s sen  die  V o rr ic h tu n g  
bei c, w ä h r e n d  die sc hw eren  bei 
d  am  B od en  a u s g e t r a g e n  u n d  in

e inem  zw eiten  W ä s c h e r  g le ic h e r  A rt  in M i t t e lg u t  u n d  

B erge  g e t r e n n t  w e rd en .
D a  es sich h ie r  im w e se n t l ic h e n  u m  eine 

S t r o m k la s s i e ru n g  h a n d e l t ,  s ind  re ine  E rz e u g n is s e  n u r  
zu e rw a r te n ,  w e n n  d a s  A u fg a b e g u t  in b e s t im m ten  
G re n z e n  s c h a r f  k la s s ie r t  a u fg e g e b e n  w ird ,  w e n n  a lso  
fü r  e inen  g r o ß e m  K o rn g rö ß e n b e re ic h  m e h re re  p a ra l le l  
a rb e i te n d e 5 V o rr i c h tu n g e n  v e rw e n d e t  w e rd e n .  Die E in 
s te l lu n g  d es  P r e ß l u f t - S t r o m g e r ä t e s  e r f o lg t  d u rch  die 
Z u m e s s u n g  d e r  A u fg a b e m e n g e  an  den  E ins te ll -  
h äh n e n ,  d u rc h  die R e g lu n g  d e r  P r e ß l u f t z u f u h r  nach 
M e n g e  u n d  D ruck  u n d  d u rc h  die des  A u s t r a g e s  in den 
B o d e n a u s lä s se n .  Abb. 26 s te l l t  e ine  h y d ro p n e u m a t i s c h e  
W ä s c h e  im S ch n it t  u n d  in A n s ich t  da r .

Schw imm aufbereitung.

Von P ö p p e r l e 1 w ird  ü b e r  w e i te re  V ersuch e  b e 
r ich te t ,  d ie von B i e r b r a u e r u n d  ihm  a u s g e a r b e i t e te  Art 
d e r  se lek tiven  K o h le n f lo ta t io n  a u f  k o h le n ch em isc h e r  
G r u n d la g e  fo r tz u fü h r e n .  P ra k t i s c h e  F o lg e r u n g e n  
sche inen  sich b is h e r  au s  d ie se r  A rb e i t  n ich t e rg eb en  

zu h aben .
A m e rik an ische  V e r s u c h e 2 zum  N ie d e rh a l te n  des 

S ch w efe lk ie ses  in d e r  K o h le n f lo ta t io n  h a b en  zu dem 
E rg e b n is  g e fü h r t ,  d a ß  es  am  g ü n s t ig s t e n  sei, bei m i t t 
le re r  T rü b e d ic h te  zu a rb e i te n  u n d  die z u e r s t  e rh a l te n e n  
K o n z e n tra te  nach  de m  in d e r  E rz f lo ta t io n  üblichen 
M u s te r  n a c h zu f lo t ie re n .  A ls D rü c k e r  fü r  P y r i t  kom m e 
in e r s te r  Linie —  w ie  l ä n g s t  b e k a n n t  — K alk  in F rag e .  
Die so n s t  u n te r s u c h te n  M i t te l  w a re n  f ü r  die p rak t ische  
V e rw e n d u n g  e n tw e d e r  zu t e u e r  o d e r  zu schw ach .  F e rr i-  
u n d  F e r r o s u l f a t  so l len  bei p H =  4 , 5 - 6 , 9  s e h r  g u t  
w irk en .  F ü r  a n g e w i t t e r t e  o d e r  s o n s t  o be r f lä ch l ich  o xy 
d ie r te  K oh le  w u rd e  die R ü h rw e rk s f lo ta t io n  g e g e n ü b e r  
den  V a k u u m v e r f a h re n  a ls  v o r t e i l h a f t e r  b e fu n d e n ,  weil 
sie b e s o n d e r s  bei g le ich en  A sc h e n g e h a l t e n  in d e r  R e in 
kohle  b e s s e re  A u s b r in g e n  l ie fe r t .

B e m e r k e n s w e r t  is t  im ü b r ig e n  d ie  F e s ts te l lu n g ,  
d a ß  auch  im v e rg a n g e n e n  J a h r  die K o h le n f lo ta t io n  
p ra k t is ch  k a u m  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t  h a t .  D ie  Schuld  
d ü r f t e  nach  w ie  v o r  in d en  S ch w ie r ig k e i te n  fü r  die 
T ro c k n u n g  d e r  K o n z e n t ra te  l iegen ,  u n d  es w äre

1 G lückauf 71 (1935) S. 101.

2 Bur. M ines Rep. Inv. 1935, N r.  3263; Coll iery  E ngng . 12 (1935) S. 114; 
Coal A ge 40 (1935) S. 67.

E ins/eZ /fB /Tnefu r  d u /g ä b e

Abb. 26. Schnitt und Ansicht einer hydropneum atischen Wäsche.
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zw eife l lo s  v o r te i lh a f t ,  w e n n  die  d en  B au  von  T ro c k n e rn  
b e t re ib en d en  F i rm e n  d ie se r  F r a g e  ih re  b e s o n d e r e  A u f 
m e rk sam k e i t  z u w e n d e n  w o l l te n ,  w o be i  auch  d ie  M ö g 
lichkeit e in e r  v e r s tä rk t e n  A u s n u tz u n g  von A b w ä rm e  
i rg e n d w e lc h e r  A r t  zu be rü ck s ic h t ig en  sein w ü rd e .

T rockne  Kohlenaufbereitung.

E ine  neue  B e r r i s fo r d -A n la g e 1 is t  a u f  d e r  en g l ischen  
G ru b e  B a d d e s le y  in B e tr ieb  g e n o m m e n  w o rd e n .  Die 
Kohle ü b e r  63  m m  w ird  g ek la u b t ,  d ie zw ischen  63 u n d  
34 mm a u f  B e r r i s fo rd -S c h e id e rn ,  den  b e k a n n te n  G l a s 
p la t te n g e rä te n ,  ¡sortiert u n d  d ie  F e in k o h le  u n te r  34 m m  
au f  B e r r i s fo rd -L u f th e rd e n  b e h a n d e l t .  Die be iden  b e 
nu tz ten  S ch e id e r  s ind  in d e r  ü b lichen  A u s fü h ru n g  
g e l ie fe r t  w o rd e n  u n d  se tzen  s tü n d l ic h  je  2 0 - 2 5  t 
durch . Die v o rg e s c h a l t e te n  M a g n e t s c h e id e r  so l len  zur 
S ch o n u n g  d e r  G la s p l a t t e n  e tw a  in die R o h k o h le  g e 
ra tene  E isen te i le  e n t fe rn e n .

Abb. 27. Berrisford-Luftherdanlage.

Die in Abb. 27  w ie d e rg e g e b e n e  L u f th e rd a n la g e  
b e s teh t  a u s  s e lb s tk la s s ie re n d e n  M a s c h in e n ,  w ie  sie im 
v o r jäh r ig e n  B er ich t  a ls  A u s f ü h r u n g  C d a rg e s te l l t  
s i n d 2. K la ss ie r t  u n d  s o r t i e r t  w i rd  je  H e r d  in 3 S tu fe n :  
3 4 - 1 3 , 5  mm, 1 3 , 5 - 7 , 5  m m  u n d  7 , 5 - 0  mm.

Vier d e r  v o r h a n d e n e n  6 H e r d e  h ab e n  eine  1,8 m 
bre i te  A rb e i t s f lä ch e  u n d  se tzen  s tü n d l ic h  18 t  du rch ,  
w ä h re n d  die re s t l ich en  be iden ,  e n t s p re c h e n d  e in e r  n u r  
0,9 m b re i ten  H e rd f lä c h e ,  die h a lb e  L e is tu n g  au fw e isen .  
A uf den  g r o ß e m  H e r d e n  e rh a l te n  die b e iden  e rs te n  
S tufen  f ü r  d a s  g r ö b e r e  K o rn  U n te r l u f t  m i t  31 m m  W S  
und die d r i t te  S tu fe ,  d ie  am  s t ä rk s t e n  besch ick t  w ird ,  
solche m it  50  m m  Ü b erd ruck .  J e d e r  d e r  g r o ß e n  H e rd e  
ha t  f ü r  die E r z e u g u n g  d e r  3 1 -m m -L u f t  ein G e b lä se  
fü r  216  m 3/m in ,  u n d  je  zw ei H e r d e n  is t  ein G e b lä se  
fü r  50 m m  Ü b e rd ru c k  m i t  d e r  d o p p e l t e n  A n s a u g 
le is tung ,  a lso  4 3 0  m 3/m in ,  g e m e in s a m .  Die be iden  
k le inen H e r d e  w e rd e n  bei e inem  g le ic h m ä ß ig e n  D ru ck  
von e inem  e in z ig en  G e b lä s e  b e l ie fe r t .  D e m  A n tr ieb  d e r  
L u f th e rd e  d ie n t  ein 6 0 -P S -M o to r ,  d em  d e r  6 G e b lä se  
fü r  die 4 g r o ß e n  H e r d e  e in  7 5 -P S -M o to r  u n d  dem  
G eb läse  d e r  k le inen  H e r d e  ein 5 0 -P S -M o to r .  B e t r ie b s 
e rg e b n is se  s ind  b is h e r  n ic h t  b e k a n n t  g e w o rd e n .

N eue  B ir t le y -A n la g e n  so l len  u. a. in F ra n k re ic h  
rech t  g u t e  E r f o l g e  e rz ie l t  h ab e n .  E in e  n eu e  eng l isch e  
W ä sc h e  d ie se r  A r t  is t  a u f  d e r  e n g l isc h e n  S i lk sw o r th -  
G r u b e 3 e r r ic h te t  w o rd e n .  Sie is t  f ü r  130  t  K oh le  von  
5 0 - 0  m m  la u fe n d  b e m e sse n  u n d  so l l  S p itzen  b is  zu

1 C olliery  E n g n g . 12 (1935) S. 289.

2 Glückauf 71 (1935) S. 602.

8 C olliery  E n g n g . 12 (1935) S. 195.

200  t  a u fn e h m e n  k ö n n en ,  a lso  u m  50  o/o ü b e r l a s tb a r  
sein  ; w ah rsch e in l ich  w ird  d ie se  Ü b e r la s tb a rk e i t  d u rch  
g r o ß e  V o r ra t s ta s c h e n  e rm ö g l ich t .  E in  S u p e r -V -H e rd  
v e ra rb e i t e t  d ie  K o rn k la s se  5 0 - 1 0 , 5  m m , ein zw e ite r  
a u f  d e r  e inen  Seite  d ie  K oh le  1 0 , 5 - 6  m m  u n d  a u f  d e r  
ä n d e rn  die K oh le  6 - 3  m m . D a s  K o rn  u n te r  3 m m  
w ird  in  einem  S t ro m s ic h te r  e n t s t a u b t  u n d  d a n n  au f  
2 S u p e r -V -H e rd e n  so r t ie r t .  Die h ie r  a n fa l le n d e  R e in 
k oh le  w ird  a u f  e inem  Z i t te r s ie b  bei 0 ,75  m m  k la s s ie r t  
u n d  d e r  D u rch fa l l  z u sa m m e n  m it  d em  G r o b s t a u b  d e r  
S ta u b n ie d e r s c h la g s k a m m e r n  a u f  4 w e i te rn  H e r d e n  v e r 
a rb e i te t ,  d ie e ig en s  f ü r  d ie  S ta u b a u fb e re i tu n g  g e d ach t ,  
a b e r  n ich t n ä h e r  b esch r ieb en  sind. Alle M i t t e lp ro d u k te  
g e h en  zum A u fg a b e b e c h e rw e rk  v o r  d em  H u m m e r-  
K lass ie rs ieb  zurück . E in g e b a u t  s ind  in s g e s a m t  3 3 0  PS, 
a u fg e n o m m e n  w e rd e n  265 PS.

Ähnlich den  H u m b o ld t -L u f t s e tz m a s c h in e n  a rb e i te t  
auch  d e r  f r a n z ö s is c h e  B e r ry - H e rd  m it  e in e r  W u r f 
b e w e g u n g ,  die h ie r  in d e r  Bahn e in e r  E l l ip se  g e f ü h r t  
w ird .

D e r  e b en fa l ls  f r a n z ö s is c h e  B ru a y - S o u l a r v - H e r d 1 
s te h t  schon  se i t  e in e r  R e ihe  von  J a h r e n  in B etr ieb . 
Von den  in s g e s a m t  bis M it te  19 35  g e l ie fe r te n  54 
H e rd e n  la u fe n  alle in  18, d. h. ein D ri t te l ,  a u f  d e r  
G ru b e  B ruay ,  w o  m an  d en  H e rd  e r f u n d e n  h a t ;  e in ige  
a n d e re  H e rd e  s ind  in B elgien , H o l la n d ,  E n g la n d  u n d  
S p an ie n  a u fg e s te l l t  w o rd e n .

B e so n d e re  B e a c h tu n g  v e rd ie n t  aug en sch e in l ich  de r  
g le ich fa l ls  f r a n z ö s is c h e  M e u n ie r -H e rd ,  d e r  von  d e r  
G e se l l s c h a f t  B arb ie r ,  B é n a rd  & T u r e n n e  g e b a u t  w ird  
u n d  d e r  in e in e r  b e so n d e rn  A u s fü h ru n g  auch fü r  die  
S ta u b a u fb e re i tu n g  g u t e  D ien s te  le is ten  soll.

Die a u f f ä l l ig s te  B e so n d e rh e i t  d e s  n o rm a le n  
H e rd e s ,  den  Abb. 28 zeigt, d ü r f t e  die sch w in g e n d e  
B e w e g u n g  d e r  T a fe l  sein, die d u rc h  e inen  s ch n e l l 
la u fe n d e n  A n tr ieb  s to ß f r e i  e r fo lg t ,  u n d  f e r n e r  die 
E in h a l tu n g  e ines  re ch t  n ie d r ig en  K o h len b e t te s .  Die 
w u r f lo s  g le i te n d e  B e w e g u n g  d e r  K ohle  so l l  e ine  Z e r 
re iß u n g  d e s  B e tte s  u n m ö g l ich  m a c h e n  u n d  d a s  so n s t  
le icht zu b e o b a c h te n d e  A u fs te ig e n  f e in s te r  u n d  f la ch e r  
B e rg e te i le  in d ie  o b e rn  K o h lensch ich ten  v e rh in d e rn .

Abb. 28. Meunier-Herd in üblicher Bauart.

D e r  b e s o n d e r e  V orte i l  e in es  n ie d r ig e n  B e tte s  w ird  
in d e r  M ö g l ic h k e i t  e rb l ick t ,  m i t  e inem  s e h r  schw ach en  
D ru c k  d e r  U n te r l u f t  a rb e i te n  zu k ö n n e n ,  d e r  se in e r se i t s  
d ie  S ch ic h tu n g  se lb s t  w e i t  k la s s ie r t e r  K oh le  b e g ü n s t ig t

i  G lückauf 71 (1935) S. 601.
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u n d  d a s  A u f tr e te n  d e r  schäd l ichen  L u f t s p ru d e l  bei 
u n g le ic h m ä ß ig e r  H a u fw e r k s z u s a m m e n s e tz u n g  v e r 
r in g e r t .  Die M ö g l ich k e i t  d e r  A n w e n d u n g  e ines 
schw ach en  D ru ck es  w ird  noch u n te r s tü tz t  d u rch  die 
A u s t r a g a n o r d n u n g ,  nach  d e r  die  B erg e  v o r  d e r  Kohle 
v on  d e r  H e rd ta f e l  a b g e fü h r t  w e r d e n ; die le tz tg e n a n n te  
A n o rd n u n g  b e sc h rä n k t  sich a l le rd in g s  n ich t auf 

M e u n ie r -H e rd e .
D e r  M e u n ie r -S ta u b h e rd  ist in Abb. 29 d a rg e s te l l t .  

Ihm  w ird  d a s  K orn  0 - 1 , 5  m m  zu g e w ie se n ;  m an  be-

a A ufgabe, b L u ftabsaugung , c Reinkohlenaustrag, d  Bergeaustrag, 
e M ittelgutaustrag, f  Staubaustrag.

Abb. 29. Meunier-Herd für die Aufbereitung von Stauben.

d e r  K ohle  0 , 2 - 1 , 5  m m  als  d ü n n e  Decke ab. D e r  H e rd  
b e s o r g t  d em n ach  g le ichze i t ig  e ine  S o r t i e r u n g  d e r  Kohle 
0 , 2 - 1 , 5  m m  u n d  e ine  A b s c h e id u n g  d e s  fe in s ten  

S ta u b e s  u n te r  0 ,2  m m .
Von dem  üb lichen  M e u n i e r - H e r d  u n te r s c h e id e t  sich 

d e r  S ta u b h e rd  d ad u rc h ,  d a ß  e r  s t a t t  3 in d e r  L ä n g s 
r i c h tu n g  a u fe in a n d e r  f o lg e n d e r  F e ld e r  4 au fw e is t ,  
d a m it  e ine  v e rn ü n f t ig e  L e is tu n g  e rz ie l t  w e rd e n  k a n n  ; 
d a s  e rs te  F e ld  d ie n t  d a n n  in d e r  H a u p ts a c h e  zu r  A b 
sc h e id u n g  d es  g r ö ß t e n  T e i l s  d e s  K o rn e s  0 - 0 , 2  mm.

S o d a n n  is t  d ie se r  H e r d  m it  e in e r  b e s o n d e r n  
A u s t r a g v o r r i c h tu n g  f ü r  den  fe in s ten  S taub  
v e rsehen ,  b e s te h e n d  a u s  e inem  w a a g 
rech ten  A b s tre ifb lech ,  d a s  v e r s te l lb a r  is t 
u n d  d a s  von ihm  a b g e h o b e n e  G u t  in eine 
A u s t r a g s c h u r r e  nach  /  le ite t.  D ie  S t a u b 
a u s t r a g v o r r i c h tu n g  ä h n e l t  a lso  d e r  des  
Sta t ic  D r y W a s h e r  u n d  d es  B ru ay -S o u la rv -  
H e rd e s .  Die B e rg e  w e rd e n  am  E n d e  jedes  
d e r  fo lg e n d e n  H e r d ta f e l f e ld e r  bei d  a u s 
g e t r a g e n ,  w ä h r e n d  die v e rw a c h se n e n  Be
s ta n d te i le  bei e u n d  die R e in k o h le  den  
H e r d  bei c an se inem  u n te rn  E n d e  v e r 
la ssen .

N ach  d en  V o rsc h lä g e n  d e r  G e s e l l 
s c h a f t  B arb ie r ,  B é n a rd  & T u r e n n e  soll 
d ie T ro c k e n a u fb e r e i tu n g  d e r a r t  gescheh en ,  
d a ß  z u n ä c h s t  die K lasse  0 - 1 , 5  m m  a u s 
g e s ieb t  w ird ,  d a ß  m a n  d a n n  g e t r e n n t  v o n 
e in a n d e r  d a s  K o rn  0 - 1 , 5  m m  u n d  üb e r  
1,5 m m  tro ck en  s o r t i e r t  u n d  zum  Schluß 
die g e s a m te  a n g e fa l le n e  R e in k o h le  über  
0,2 m m  w ie d e r  z u s a m m e n f a ß t .

D ie  n a c h s t e h e n d e  Ü b ers ich t  ze ig t 
sc h e m a t i sch  d ie  U n te r s c h ie d e  d e r  jeweils  
a n z u w e n d e n d e n  E in r ic h tu n g e n .

s c h rä n k t  sich absichtl ich  n ich t au f  eine K o rn g rö ß e  von 
e tw a  0 - 0 , 5  m m , weil es v o r te i lh a f te r  ist, eine e tw as  
w e ite re  S p an n e  zu w äh le n .  Die b ish e r ig en  A rbeiten  
hab en  b e s tä t ig t ,  d a ß  sich d a s  K orn  0 - 0 , 2  m m  so weit 
de m  Bereich d e r  S c h w e rk ra f t  en tz ieh t ,  d a ß  seine 
S o r t ie ru n g  au ch  au f  d ie sem  H e rd  n ich t m ög l ich  ist. 
D ie se r  fe ins te  K o h le n p u d e r  w ird  jedoch  n ich t a b g e 
sau g t ,  so n d e rn  e r  la g e r t  sich d an k  d e r  e igen tüm lichen  
H e r d b e w e g u n g  u n d  d e r  e in ges te l l ten  A r t  d e r  U n te r lu f t  
u n v e rä n d e r t  ü b e r  dem  in Sch ich tu ng  b e g r i f fe n e n  Bett

K ornklasse ................. mm 0 ,2 - 1 ,5 0 , 5 - 3 0 , 5 - 6 0 ,5 - 1 0 3 - 1 0 1 - 3 0 1 0 -3 0

n .' . . . . 500 415 450 450 450 475 475
Schubw eite ................. mm 10 10 13 13 14 15 15
A ngesaug te  Luft in3/min 1,6 3,5 4 4 4,5 5 5,6
U nter lu f t  . . . mm W S 15 2 0 - 2 5 2 0 - 3 0 2 5 - 4 0 4 0 - 5 0 5 5 - 6 0 6 0 - 8 0

V enti la to r { . . . U/min 1000 650 700 700 800 850 900
. . . mm W S 25 35 50 60 70 80 100

V entilator . • 1 aufge- i 
. >nommene<
. J kW  I

1,5 6 7,5
1

7,5 9,5
1

10 13
H e rd  . . . 0,5 0,5 1 1 1
In s g e s a m t . 2 6,5 8,5 8,5 10,5 11 14

D u rc h s a tz . ................. t/h 7 10 13 15 18 20 28

(Sch luß  f .)

Die Elektrizitätswirtschaft Deutschlands1 von 1929 bis 1934.
Die Oesamterzeugung an elektrischem Strom ist von 

30,66 Milliarden kW h im Jahre 1929 auf 23,46 Milliarden 
in 1932 zurückgegangen und 1934 wieder auf 30,73 Milli
arden gestiegen. Für 1935 wird sie auf rd. 35 Milliarden 
kW h geschätzt.

E n t w i c k l u n g  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  in D e u t s c h l a n d .
Jahr Mill. kW h 1929 = 100

1929 30 661 100,00
1930 29 103 94,92
1931 25 788 84,11
1932 23 460 76,51
1933 25 654 83,67
1934 30 727 100,22

Die installierte Qeneratorenleistung erfuhr 1931 zum 
ersten Male eine Abnahme. Sie wurde zum großen Teil 
durch die Stillegung von Eigenanlagen hervorgerufen, die

' N ach »W irtschaft u n d  Statistik«.

auf den verhältnismäßig s tärkern  Abfall der industriellen 
Erzeugung zurückzuführen ist. Die Abnahme der instal
lierten Leistung im Jahre 1932 um 170000 kW  entfiel fast 
restlos auf die Eigenanlagen. Erst 1934 ist wieder eine Zu
nahme der installierten Qeneratorenleistung um 524000 kW 
zu verzeichnen, die, wie zu erwarten  war, zum großem  
Teil (369000 kW) auf Eigenanlagen entfiel.

Da Eigenanlagen mehr als öffentliche W erke  der 
Deckung des Strombedarfs der Industrie dienen (1934 zu 
54,5o/o), mußte  der s tarke  Rückgang der industriellen 
Tätigkeit zu einem Absinken des Anteils der Eigen
anlagen an der gesamten Strom erzeugung  führen, das bis 
1932 anhielt. Erklärlicherweise w irk te  sich dann der W irt
schaftsaufschwung im Jahre  1933 in eine stärkere  Steige
rung der Erzeugung der Eigenanlagen aus, die um 11 °/o 
zunahm gegenüber 8%  bei den öffentlichen Werken. 
1934 hatten beide G ruppen  eine Zunahme um 20% zu
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I n s t a l l i e r t e  L e i s t u n g  u n d  S t r o m e r z e u g u n g .

Jahr
Leistungsfähigkeit 
der Stromerzeuger 

1000 kW

Stromerzeugung
insges.

Mill. kWh

Öffentliche Werke
1929 7494,7 16 391
1930 7958,1 15912
1931 8006,9 14 408
1932 7997,7 13 423
1933 8016,1 14 546
1934 8171,3 17 431

Eigenanlagen
1929 4921,3 14 269
1930 5210,4 13 002
1931 5042,3 11 380
1932 4882,3 10 037
1933 4858,8 11 108
1934 5227,6 13 296

verzeichnen. Im gleichen Jahre  waren die öffentlichen 
Werke mit 56,73 % und die Eigenanlagen mit 43,27o/0 an 
der gesamten S trom erzeugung beteiligt.

Wie aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht, 
ist die durchschnittl iche jährliche Benutzungsdauer der 
Eigenanlagen stets g rößer  als die der öffentlichen W erke. 
1929 betrug das Mehr 32,60 o/0, 1932 22,53 o/o und 1934 
19,22 o/0. Die verhältnismäßige Besserung der jährlichen 
Benutzungsdauer der öffentlichen W erke  dürfte auf die 
Umlagerung der Erzeugung auf G roßkraftw erke  zurück
zuführen sein. Der s tark  vermehrte Elektrizitätsbedarf hat 
auch zu einem Ansteigen der Höchstbelastung der Strom
erzeuger geführt.  Sie be trug  1934 bei den öffentlichen 
Werken im ‘Reichsdurchschnitt 61 o/o der installierten 
Leistung gegen 51 o/0 in den Jahren 1932 und 1933.

B e n u t z u n g s d a u e r  d e r  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e .

Jahr
Anteil an der G esam t

s trom erzeugung
%

Durchschnittliche
Benutzungsdauer

Stunden

Öffentliche W erke
1929 53,46 2187
1930 55,03 1999
1931 55,87 1799
1932 57,22 1678
1933 56,70 1815
1934 56,73 2133

Eigena nlagen
1929 46,54 2900
1930 44,97 2495
1931 44,13 2257
1932 42,78 2056
1933 43,30 2286
1934 43,27 2543

Seit dem W eltkriege sind Braunkohle und W asserkräfte 
zunehmend an der deutschen Elektrizitätserzeugung in 
Großkraftwerken beteiligt. Dadurch ist der Anteil der 
Steinkohle bis 1934 dauernd gesunken. B em erkensw erter
weise ist vorwiegend die öffentliche Strom erzeugung  von 
der Steinkohle abgekom men. Nach den eindringlichen Er
mahnungen auf der 3. Essener Energ ie tagung  »Die Kohle« 
ist zu hoffen, daß in dieser Beziehung eine Umstellung 
erzielt wird, namentlich wenn Neuanlagen notwendig 
werden. Es unterlieg! nach den A usführungen von Direktor 
Schulte keinem Zweifel, daß durch s tärkere  Einschaltung 
der Steinkohle nicht nur kein Schaden, sondern großer  
volkswirtschaftlicher Nutzen entsteht. Beachtung verdient, 
daß der Anteil »sonstiger« Kraftquellen, zu denen auch 
das ö l zählt, 1934 rd. 1,5 o/o betrug, also keine Veranlassung 
zur Beunruhigung gibt, zumal die H offnung besteht, mehr 
und mehr deutsche Öle als Antriebsmittel zu verwenden.

Die Elektriz itä tserzeugung w ar früher ausschließlich 
auf den ortsnahen bzw. frachtgünstigen Brennstoffen und 
örtlichen W asserkräften  aufgebaut. Mit der Vervoll-

A n t e i l  d e r  w i c h t i g e m  K r a f t q u e l l e n  
an  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  (in °/o).

Jahr Steinkohle Braunkohle W asser Gas

Öffentliche Werke
1929 37,4 46,9 13,9
1930 34,5 46,5 17,3
1931 33,3 44,7 21,1
1932 32,3 45,5 21,2
1933 31,4 48,3 19,5 0,2
1934 31,0 49,4 18,8 0,2

Eigenanlagen
1929 35,8 30,0 9,0 21,0
1930 38,1 29,1 10,8 18,6
1931 41,7 29,2 11,5 14,0
1932 42,3 30,4 11,7 11,0
1933 42,2 30,8 11,3 12,3
1934 40,6 30,7 10,1 15,7

kom m nung der Hochspannungstechnik ist man von dieser 
natürlichen Standortbildung am Orte des Verbrauchs — die 
naheliegt, weil Elektrizität keine Stapelware ist — mehr 
und mehr abgekommen. Immerhin haben auch heute noch 
die nächstgelegenen Kraftquellen große Bedeutung für die 
V ersorgung der verschiedenen Landesteile. Wasser ist z. B. 
1934 noch zu 9 0  o/o die beherrschende Antriebskraft in 
Süddeutschland. Nördlich des Mains dagegen überwiegen 
naturgemäß die festen Brennstoffe Braunkohle und Stein
kohle. Gas steht nur in Rheinland und Westfalen als N eben
produkt der Kokereien billig zur Verfügung und bildet 
eine bedeutende Antriebsquelle der Eigenanlagen der 
Montanindustrie. Neuerdings werden in zunehmendem 
Maße im Bereich der G asfernversorgung als Antriebskraft 
der Eigenanlagen G asmotoren verwendet.

Seit Jahren wird von namhaften Fachleuten ange- 
zweifelt, ob es wirklich im Allgemeininteresse liegt, die 
Stromerzeugung in G roßkraftwerken auf der Braunkohle 
und an Wasserläufen zusammenzuballen und sogar aus
ländischen Strom in ansehnlicher Menge für die Ver
sorgung der deutschen Wirtschaft heranzuziehen (1 9 3 4 :  

1337  Mill. kWh). Es wird auf den Nachteil der hohen 
Kosten der Überlandleitungen und der Coronaverluste (von 
über 10 o/o) hingewiesen und ferner auf die vorteilhafte 
Vervollkommnung der kleinen Dampf- und Gaskraftwerke 
und der Eigenanlagen. In w eltpo li t ischer  Hinsicht sind 
kle inere Anlagen erwünscht, Großanlagen dagegen un
erwünscht. Bis jetzt ist es jedoch nicht gelungen, die Zu- 
sam m endrängung  der Stromerzeugung aufzuhalten, son
dern sie hat sich 1934  erheblich vergrößert.

Der zahlenmäßige und prozentuale Anteil der verschie
denen W erksgrößenklassen  hat sich, abgesehen von der 
kleinsten und größ ten  Gruppe, in den letzten vier Jahren 
sowohl bei den öffentlichen W erken als auch bei den 
Eigenanlagen nicht wesentlich geändert. Bei den Betr iebs
größen unter 1000  kW  hat die Zahl der öffentlichen W erke 
von 1933  auf 1934  um 5 2  abgenommen, w ährend bei den 
Eigenanlagen dieser G röße eine Zunahme um 3 6 5  zu 
verzeichnen ist. Bei der größten W erksgruppe (über 
1 0 0 0 0 0  kW ) ist bei den öffentlichen W erken eine Abnahme 
der W erkszahl um 25 o /0 (von 2 0  auf 15) zu verzeichnen, 
w ährend ihr Anteil an der Stromerzeugung fast der gleiche 
geblieben ist (47,26<>/o gegen 48 ,4 9  o/o im Vorjahre). Es hat 
also eine auffällig plötzliche Konzentrierung der S trom 
erzeugung in den G rößtkraf tw erken  stattgefunden, deren 
durchschnittl iche Benutzungsdauer von 2421  auf 2 8 1 3  

Stunden im Jahr  oder um 16 ,19  o/0 gestiegen ist. Auch die 
Benutzungsdauer der öffentlichen W erke  mit 5 0 0 0 1  bis 
1 0 0 0 0 0  k W  Leistung hat erheblich zugenommen, und zwar 
von 1650  auf 2 1 1 8  Stunden ( +  2 8 , 3 6 % ) ,  was in gleicher 
Richtung wirkt. Hingegen ist die Benutzungsstundenzahl 
der W erke  mit 5001  bis 1 0 0 0 0  kW  um 1 7 ,5 5 o/0 und bei 
den Betrieben 1 0 0 1  bis 5 0 0 0  kW  um 2,34<>o gesunken. 
Bei den Eigenanlagen sind überall Steigerungen der Be
nu tzungsdauer zu verzeichnen mit Ausnahme bei der 
kleinsten Gruppe (Abnahme um 14 ,7 7  o/0) .
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A n t e i l  d e r  v e r s c h i e d e n e n  B e t r i e b s g r ö ß e n g r u p p e n  an  d e r  E l e k t r i z i t a t s e r z e u g u n g .

Jahr

1-1U00 kW 
Anteil 
an derZahl

B etriebe I E rz eugung
°/o

1001-
Zahl
d e r

Betriebe

5000 kW 
Anteil 
an d er  

E rzeugung
! %

5 00 1 -1 0  000 kW
Anteil 
an d er  

E rz eugung
%

Zahl
d e r

Betriebe

50001-100000 kW
Anteil 
an  d e r  

E rz eugung

über 100 000 kW
Anteil 
an  d e r  

E rz eu g u n g
%

Zahl
d e r

B etriebe

1931 1252 3,32 197 6,95 45
1932 1235 3,42 189 7,02 39
1933 1250 3,57 183 5,88 46
1934 1198 2,46 187 4,94 44

1931 4348 9,36 453 19,27 124
1932 4076 9,48 457 20,22 111
1933 3966 10,78 450 18,56 107
1934 4331 9,00 493 18,50 123

Öffentliche Werke
4.16 
3,65 
3,95
3.17 
Eigenanlagen

107
94
92
94

16.70 
17,48
15.71 
16,11

86
84
86
94

28,60
26,05
22,28
23,29

36,21
36,54
36,26
37,87

27 14,21 12 42,74
30 15,73 12 44,13
26 15,84 20 48,49
27 18,89 15 47,26

8 10,80 2 7,65
6 9,72 2 6,56
7 11,91 2 6,77
8 18,53

S t r o m e r z e u g u n g  d e r  E i g e n a n l a g e n  
n a c h  G e w e r b e g r u p p e n .

Gewerbegruppe Jahr

L e is tungs 
fähigkeit 

d e r  S trom 
erzeuger

1000 kW

S trom 
erzeu g u n g

Mill. kW h

Bergbau (Kohle, Erz, Torf) . . 1930 1714 4 277
1934 1570 4 126

S a l z b e r g b a u ............................... 1930 74 167
1934 108 186

Ton-, keramische und Glas 1930 39 74
industrie 1934 55 131

Baustoffindustrie (Kalk, 1930 52 106
Zement, Ziegel) 1934 59 191

Eisenschaffende Industrie . . 1930 988 2 599
1934 860 2 295

Eisen- und metallverarbeitende 1930 388 411
Industrie 1934 435 662

Chemische und metallurgische 1930 819 2 887
Industrie 1934 810 2 956

Textilindustrie und Beklei 1930 361 569
dungsgewerbe 1934 451 778

Papier- und Vervielfältigungs 1930 385 1 308
gewerbe 1934 422 1 390

Leder- und Linoleumindustrie . 1930 44 67
1934 38 61

Kautschuk-und Asbestindustrie 1930 15 44
1934 16 24

Holz- und Schnitzstoffgewerbe 1930 46 54
1934 51 62

Nahrungs- und Genußmitte l 1930 235 361
gewerbe 1934 303 367

V e r s c h i e d e n e s .......................... 1930 50 79
1934 50 67

Insges. 1930
1934

5210
5228

13 002 
13 296

ln den Besitzverhältnissen der öffentlichen W erke sind 
von 1930 bis 1933 beachtliche Veränderungen eingetreten. 
Bezogen auf die Generatorenleistung hat sich der Anteil 
der öffentlichen Hand an den der allgemeinen Strom
versorgung dienenden W erken  von rd. 63o/o im Jahre 1930 
auf 54o/o 1933 verringert . Der Rückgang war bei den voll 
im Besitz von Gemeinden befindlichen Kraftwerken mit 
32o/o am stärksten. Dagegen haben sich die den Kreisen 
gehörenden W erke  in diesen vier Jahren mehr als ver
doppelt.  Der Anteil der gemischt-wirtschaftlichen W erke 
ist von 26 auf 36o/0 gestiegen, während, wie erwähnt, 
der Anteil der ganz in der öffentlichen H and  befindlichen 
W erke um rd. ein Siebtel abgenom men hat.

Der Anteil der H auptverbrauchergruppen am Strom
bezug hat sich seit 1930 nur unwesentlich verändert.  Be
achtung verdient,  daß der Stromverbrauch der H aus
haltungen von 1933 auf 1934 um 14,79o/o gestiegen ist, 
was sich hauptsächlich aus der zunehmenden Verwendung 
von elektrischem Strom zum Kochen und zur W arm wasser
bereitung erklärt .

S t r o m b e z u g  d e r V e r b r a u e h e r g r u p p e n .

1930 1934
Mill. kWh °/o Mill. kWh °/o

I n d u s t r i e ........................... 21 057 80,1 22 986 80,5
Bahnen ........................... 1 497 5,7 1 897 6,6
L andwirtschaft1 . . . 661 2,5 503 1,8
Haushaltungen u. Klein

2 996 10,5gew erbe ..................... 2 876 11,0
Öffentl. Beleuchtungen . 188 0,7 169 0,6

zus. 26 279 100,0 28 551 100,0

1 O hne ländliche G em e in d en  (u n te r  2000 Einw ohne r) ,  die bezogenen

Starke Zunahme der Eigenerzeugung an Strom gegen 
über 1930 zeigen Ton-, keramische und Glasindustrie, 
Baustoffindustrie und die eisen- und metallverarbeitende 
Industrie, im übrigen sind die Veränderungen unbedeutend. 
Die Kautschuk- und Asbestindustrie weist einen Rückgang 
der eigenen Stromerzeugung um fast die Hälfte auf. Auch 
der Bergbau, die eisenschaffende Industrie sowie die Leder- 
und Linoleumindustrie haben Abnahmen zu verzeichnen. 
Die Gruppen Bergbau, eisenschaffende Industrie, chemische, 
Papier- und Textilindustrie waren 1934 mit 90o/o an der 
Gesamtleistung der Eigenanlagen beteiligt, der Bergbau 
allein mit fast einem Drittel.

In der Stromerzeugung der einzelnen Bezirke Deutsch
lands sind keine nennenswerten anteiligen Umlagerungen 
eingetreten. Im Jahre 1934 hat die Erzeugung gegenüber 
1932 im Durchschnitt um 31 0/0 zugenommen. Von diesem 
Durchschnitt weicht das Versorgungsgebiet Schleswig- 
Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, Oldenburg mit 
39o/oiger Zunahme nach oben und das von Ostpreußen, 
Pommern, Schlesien, Grenzmark, Posen-Westpreußen, 
Mecklenburg mit 24o/oiger Zunahme nach unten ab, des
gleichen Berlin, Hamburg, Bremen und Lübeck mit nur 
15o/oiger Steigerung der Stromerzeugung gegenüber 1932.

Strom für e igene R ec hnung  verteilen.

W ährend die gesamte Stromerzeugung 1934 mit 
30,7 Milliarden kWh und die Stromeinfuhr mit 1,3 Mil
liarden kWh, zusammen 32 Milliarden kWh, ausgewiesen 
werden, sind für inländischen S tromverbrauch 29,2 Mil
liarden kW h und für Stromausfuhr 0,09 Milliarden kWh, 
zusammen rd. 29,3 Milliarden kWh, angegeben. Der Unter
schied zwischen Erzeugung und Verbrauch, hauptsächlich 
Leitungsverluste und Selbstverbrauch, entfällt fast aus
schließlich auf die öffentlichen W erke  und macht von 
deren G esam terzeugung rd. 15 0/0 aus. Von dem insgesamt 
verbrauchten Strom wurden 15,4 Milliarden kW h oder 
53% verkauft,  w ährend  13,8 Milliarden kW h Selbst
verbrauch der Eigenanlagen darstellen.

A u ß e n h a n d e l  in  e l e k t r i s c h e m  S t r o m
e i n s c h l i e  ß l i e h  S t r o m b e z u g  a u s G r e n z k r a f t w e r k e  n.

1930 1931 1932 1933 1934

Mill.kWh

S t r o m a b g a b e ................. 136 133 134 84 90
Strombezug insges. . . 

davon aus
808 1106 1053 1062 1337

dem  Ausland  . . . . 605 674 578 603 830
G renzkra ftw erken  . . 203 432 475 459 507

Einfuhrüberschuß . . . 672 973 919 978 1247
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An W iederverkäufer wurden 1934 10,1 Milliarden kWh 
abgegeben oder 58o/0 der E rzeugung der öffentlichen 
Werke. Aus diesem hohen Anteil erk lärt sich die auf der
2. Essener Energ ie tagung  »Elektrizität« lautgewordene 
Forderung nach Ausschaltung des verteuernden Zwischen
handels.

Die Aus- und E infuhr von elektrischem Strom ist in 
der voraufgegangenen Zahlentafel dargestellt .  Der Strom

bezug aus dem Ausland und den Qrenzkraftwerken hat 
sich 1 9 3 4  gegenüber dem Vorjahre um 2 5 , S 9 " o  und gegen
über 1 9 3 0  um 6 5 ,4 7 o /o  vergrößert,  während die S trom
ausfuhr . 1 9 3 4  gegenüber 1 9 3 0  um ein Drittel zurück
gegangen ist. Der Anteil des Einfuhrüberschusses am 
Gesamtverbrauch ist von 2 , 5 6 ° o  1 9 3 0  auf 4 , 3 7 f o  1 9 3 4  

bzw. um zwei Drittel gestiegen.
H

U M S C H A U.
Zusc hr if ten  an die Sch ri f t l e i tung.

(O hne V eran tw ortl ichke it  d e r  S chrift le itung.)

Der Aufsatz von Professor F r i t z s c h e  »Die Beein
flussung der W ettertem peratur durch Elektrizität und 
Preßluft im S te inkohlenbergbau«1 berücksichtigt nur e in e  
Seite der Energieumwandlungen untertage, die G e s a m t 
wirkung der V orgänge wird nicht untersucht. Durch die 
Heranziehung des von K o e n i g e r  in seinen Vorträgen 
über Klimaanlagen benutzten i-x-Diagramms für feuchte 
Luft2 oder andere Hilfsmittel des Sondergebietes hätten 
sich Trugschlüsse vermeiden lassen.

Gewiß ble ibt beim Ausblasen von Preßluft, einem 
Drosselvorgang, der W ärm einhalt zunächst unverändert, 
aber damit ist der V organg doch nicht abgeschlossen. 
Die Preßluft von 5 atü, die wasserdampfgesättigt ist, hat 
nach der Entspannung, auch ohne Arbeitsleistung, nur 
noch einen relativen Feuchtigkeitsgehalt von y 6 =  rd. 16°/o. 
Bei der schnell folgenden Sätt igung mit W asserdampf 
wird die Verdampfungswärme dem G rubenbau  entzogen, 
der sich also abkühlt,  w ährend  nach Fritzsche »eine Ab
kühlung der U m gebung nicht stattfindet«. Der Bergmann 
dagegen, der trotz des Verbotes in der Nähe seines Arbeits
ortes Preßluft ausblasen läßt,  kennt diese abkühlende 
Wirkung sehr wohl. Zahlenm äßig  ergib t sich die Ab
kühlung aus dem nachstehenden Schaubild des W ärm e 
inhaltes von 1 kg  Luft bei Sätt igung mit Wasserdampf, 
das durch einfachste Rechnung leicht zu überprüfen ist.

/rc a ///r g iu ff

2 0  7 5  fo  5  -

Wärmeinhalt bei 25 °C  und 6 ata 
Wärmeinhalt bei 2 5 ° C und 1 ata 
Kältewirkung bei der W ieder 

sättigung

2 5  3 0  3 5  OO 0 5  5 0  °C

8,1 kcal/kg3 
18,6 kcal/kg4

10,5 kcal/kg =  rd. 8,8 kcal/m3

Diese K ühlwirkung bringt sowohl die Preßluft, die 
zu Bewetterungszwecken durch Düsen ausströmt, als

l  G lückauf 71 (1935) S. 1217. 

3 Z. V DI 77 (1933) S. 989.

3 0,241 ■ 25 +  

* 0,241 • 25 +

29.27 • 298 

6 0 0 0 0 -3 2 3
29.27 • 298 

10 0 0 0 -3 2 3

0,023 • 607 =

0,023 • 607 =

8,065 kca l/kg  

18,625 kca l/kg

auch die durch Undichtheiten unbeabsichtigt entweichende 
Druckluft.

Bei der zweiten Art von Luftverbrauchern, bei Arbeits
maschinen, durch welche die Energie der Lage nicht g e 
ändert wird, tritt a u ß e r d e m  infolge der Arbeitsleistung 
sofort eine Abkühlung auf, die allerdings durch die g e 
leistete mechanische Arbeit wieder ausgeglichen wird. 
Bei e l e k t r i s c h e m  A n t r i e b  ist dieser Ausgleich dagegen 
n i c h t  vorhanden. Es stehen sich also eine Abkühlung um 
8,8 kcal/m3 Luftverbrauch und bei elektrischem Antrieb 
eine Erw ärmung der Luft um 8 6 0  kcal/kW h Energie
verbrauch gegenüber.

Bei der eine Änderung der Energie der Lage be
wirkenden dritten Art der Preßluftmaschinen, die nach 
Fritzsche eine Tem pera tursenkung  auf — 6 5 °  C  herbei
führen, darf auch nicht die Abkühlung der Grubenbaue 
bei der W iedersättigung der entspannten Luft vernach
lässigt werden. An dieser Abkühlung nimmt sogar die 
ganze Luftmenge teil, während nach Fritzsche nur die 
Hälfte die erwähnte Abkühlung erfährt, die der Änderung 
der potentiellen Energie entspricht. Der Betrag an Arbeit, 
der sich wieder in Reibungswärme umsetzt, soll der ändern 
Hälfte entsprechen. Die Unterteilung kann auch anders 
sein, der Fehler jedoch nicht groß werden, wenn für 
elektrischen Antrieb ebenfalls dieses Verhältnis ein
geführt wird.

Da der W assergehalt bei Kältegraden vernachlässigt 
werden darf, ist der W ärmeinhalt bei der halben Auspuff
menge 0 ,241  • ( - 6 5 )  =  15 ,6  kcal/kg, während bei der ändern 
Hälfte der W ärmeinhalt unverändert mit 8,1 kcal/kg  in 
Rechnung zu stellen wäre. Nach der W iedererw ärm ung der 
ersten Hälfte und der W iedersättigung beider Hälften 
nach der Entspannung auf das sechsfache Volumen ist 
der W ärmeinhalt auf 18,6  kcal/kg gestiegen. P reßluft
betrieb ergibt bei dieser Maschinenart also eine Ab
kühlung von

0 ,5  • [18 ,6  -  ( -  1 5 ,6 )]  +  0 ,5  (1 8 ,6  -  8 ,1 )  =

0 ,5  • 3 4 ,2  — 0 ,5  10,5 =  22 ,3 5  kcal/kg =  rd. 18,6 kcal/m3. 

Elektrischer Antrieb bringt dagegen eine Erw ärm ung von
0 ,5  ■ 8 6 0  =  4 3 0  kcal/kW h Energieverbrauch.

Nach dieser Ermittlung der s p e z i f i s c h e n  W ärm e 
mengenänderungen ergibt sich das Gesamtergebnis aus den 
Angaben über Preßluft- und Stromverbrauch in dem von 
Fritzsche aufgestellten Beispiel. Obgleich es unw ahrschein 
lich ist, daß bei Haspeln 8 5  m3 Druckluft je h einer S trom 
a u f n a h  m e  von 1 kW h entsprechen (nicht einer A r b e i t s 
l e i s t u n g  von 1 kW h) und daß dieser W ert bei den H u b 
maschinen größer  ist als bei den kleinern Motoren, so 
sollen die Zahlenwerte doch der Kürze halber ohne Ände
rung übernom m en werden. Da aber die Jahreswerte  nicht 
die wirklichen Verhältnisse ergeben können, sind die s tünd 
lichen Verbrauchswerte  ermittelt worden. Es kom m t doch 
vor allem auf die Temperaturverhältnisse  in den Zeiten 
angestrengten  Betriebes an, wenn die Maschinen am 
stärksten beansprucht werden und die Belegschaft un te r 
tage die Höchstzahl aufweist.

Aus der Zahlentafel 1 ergibt sich der aus den jä h r 
lichen Verbrauchswerten  unter Annahme der üblichen 
Betriebszeit ermittelte  stündliche Verbrauch. 3 7 7 0 0  m3/h  
sollen 45 8  kW , d. h. 8 2  m3/h  1 kW h  entsprechen (der
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Mittelwert für alle Motoren ergibt wiederum den un 
wahrscheinlichen W ert von 85 m3/h  je kWh Stromauf
nahme).

Z a h l e n t a f e l  1.

M aschinenart

G
ru

p
p

e P reß lu f t 
be trieb  

106 m 3 
je Jahr

V ers tröm 
te r  Betrieb 

10’ kW h 
je Jahr

Betriebs 
zeit

OJ 1
bfl
H | h

P reß lu f t 
be trieb

m 3/h

V ers tröm 
te r  Betrieb

kW

H a s p e l . . . . u i 53,1 629,4 300 14 12600 150
Sonstige

M otoren . . u 91,1 1117,6 300 14 21700 258
L üfter . . . . u 20,9 224,2 365 24 2 400 25
Düsen . . . . i 8,6 — 365 24 1000 •—
V erluste  . . . i — 219,0 365 24 — 25

zus. 2190,2 37 700 458

Schlag  106m3/Jahr ms/h

w erkzeuge  . u 35,2 35,2 300 14 8 400 8400
Undichtheiten i 34,1 11,2 365 24 3 900 1300

zus. 243,0 46,4 50000 9700

In der Zahlentafel 2 ist für die 3 Gruppen getrennt 
aus Verbrauch je h und den zuvor festgestellten spezi
fischen Zahlen der Gesamteinfluß auf die Temperatur in 
der Grube berechnet worden.

Z a h l e n t a f e l  2.

G
ru

p
p

e P reß lu f tbe tr ieb
A bkühlung

V erstrom  

E rw ärm ung  

kcal | 103kcal 
k W  je kW  je h

e r  Betrieb

A bkühlung

kcal | 103 kcal 
m s/h je m 3 I je htn3/h

kcal 103kca! 
ie m3 je h

i
i i

u i

4900 
32500 
12 600

e 8 , 8 =  43,1 
e 8,8 =  286,0 
e 18,5 =  234,4

25 je 860 =  2,1 
283 je 860 =  243,4 
150 je 430 =  64,5

1300 je 8,8 =  11,4 
8400 je 8,8 =  73,9

zus. 50000 563,5 458 310,0 9700 | 85,9

G esam tergebn is  

A bküh lung  II E rw ärm ung
563,5.- 10’ kcal/h  || 3 10 ,0 -85 ,9  =  224,7- 103kcal/h

Als Endergebnis stehen sich eine Abkühlung um 
563500 kcal/h und eine Erwärmung um 224700 kcal/h 
gegenüber.

Beträgt die Bewetterungsluft beispielsweise 10000 m:) 
je min =  600000 m3/h =  rd. 720000 kg/h, so ergibt sich bei 
gle ichmäßiger Verteilung 

beim Preßluftbetrieb eine Abkühlung von 
563 500 

720 000 • 0,241 

beim verströmten Betrieb eine E rw ärm ung von 
224 700 _  . „_0 ^

720 000-0,241
Die W etter bleiben also beim Preßluftbetrieb um 4,55° C 
kühler als beim gemischten Betrieb.

Sollten sich die auspuffenden Luftmengen nicht mit 
Wasserdampf sättigen können, so ist die Abkühlung der 
W etter wohl etwas geringer, aber ihre Kühlwirkung, mit 
dem Katathermometer gemessen, würde doch entsprechend 
steigen.

Ferner ist zu beachten, daß es wohl niemals eine 
gleichmäßige Verteilung geben kann. Vielmehr wird an 
Punkten angestrengten Betriebes, wo mit Maschinen g e 
arbeitet wird, eine verhältnismäßig s tärkere Abkühlung 
oder Erwärmung eintreten. Gerade dort wird aber auch die 
Abkühlung am wertvollsten für körperlich Arbeitende sein.

Das erheblich anders ausfallende Ergebnis erklärt sich 
einmal daraus, daß Fritzsche die abkühlende W irkung der 
verhältnismäßig trocknen Auspuffluft ganz außer acht g e 
lassen hat. Sodann stellt er als erwärmend die W ärm e 
mengen in Rechnung, die bei der Zuleitung der Preßluft 
an die Bewetterungsluft abgeleitet werden einschließlich 
der Niederschlagwärme des in ihr kondensierenden W asser
dampfes.

Dieser Trugschluß entsteht wiederum infolge der 
Außerachtlassung anderer Faktoren, welche die T em pe
ratur im G rubengebäude beeinflussen und die vor allem

einen viel g ro ßem  Einfluß haben. Im Sommer w erden nä m 
lich schon bei 25° C A ußentem peratur mit der B ewetterungs
luft 5 Mill. kcal/h mehr in die G rubenbaue geleitet als 
im W inter bei 0° C. T rotzdem  macht sich in der Nähe der 
Arbeitsorte kaum eine T em pera turerhöhung  bem erkbar 
und im Winter bei Frostwetter  übertage keine T em pera tu r 
sen k u n g 1. Aus der Druckluft gehen, wenn schon die 
Leitung im einziehenden Schacht verlegt werden mußte, 
bei ihrer Abkühlung vom Taupunkt bei etwa 50° C an 
der Rasenhängebank bis auf 25° C gemäß dem Schaubild 
aber nur 50000- 1,2 (20,5 -  8,1) =  rd. 750000 kcal/h an die 
W etter  über, d .h .  also nur 15o/o der zuvor ermittelten, 
vor Ort schon wirkungslosen W ärm emenge. Der Übergang 
der Gesteinwärme durch den W ärmeausgleichmantel an 
die W etter geht nämlich entsprechend zurück, wenn die 
W etter  auf ihrem W ege schon frühzeitig  erwärm t worden 
sind, wie auch umgekehrt kältere W etter eine erhöhte 
W ärm eabgabe des Gebirges zur Folge h a b e n 2.

T rotz  dieser Äußerungen von ändern Fachleuten, die 
der Rechnungsweise von Fritzsche entgegenstehen, könnte 
die Frage des Einflusses der warmen Druckluft in der 
Zuleitung auf die Tem peratur  vor Ort noch durch einen 
Versuch gelöst werden, der sich ohne große Kosten durch
führen ließe. Es gibt nämlich Drucklufterzeuger mit voll
s tändiger Rückkühlung, die vorübergehend ausgeschaltet 
werden müßte. Die T em peraturm essungen vor Ort dürften 
allerdings schwierig sein, da andere, viel s tärkere Einflüsse, 
z. B. Wärmeausgleichmantel des Gebirges, schwankende 
W ettertemperatur übertage usw., leicht das Ergebnis be
einflussen können.

Eines Beleges der vorangegangenen Rechnung bedarf 
es dagegen nicht. An manchen Stellen des G oldbergbaus 
am Witwatersrand, der schon 2600 m Teufe erreicht hat, 
hätte der Bergbau infolge zu hoher Tem peraturen  schon 
aufgegeben werden müssen, wenn man nicht den er
wärmenden elektrischen Antrieb in abkühlenden Preß luft 
betrieb umgewandelt hätte. Diese Betriebserfahrung wäre 
undenkbar,  wenn die Berechnungen von Fritzsche zu Recht 
bestünden. Oberingenieur A. H i n z ,  Essen.

Professor F r i t z s c h e  versucht nachzuweisen, daß die 
W etter durch den Druckluftbetrieb mehr erwärm t werden als 
durch Elektromotoren. Seine Rechnungsgrundlagen treffen 
aber in den weitaus meisten Fällen für den Ruhrbergbau 
nicht zu, denn dort, wo es eben möglich ist, wird jeder 
einsichtige Betriebsmann die Preßluftle itung in den aus
ziehenden Schacht legen. Die Preßluft soll möglichst 
warm in den Ausziehschacht gelangen, damit sie die auf
steigenden, sich bei der Entspannung abkühlenden Wetter 
erwärm t und ihren Auftrieb vergrößert. Dadurch wird der 
natürliche W etterzug erhöht und der Kraftbedarf  des 
Hauptventilators erheblich verringert .

Gewiß treten in den Ausziehschächten Korrosions
erscheinungen auf, jedoch dürfen sie niemals wirtschaft
lich richtige M aßnahm en verhindern, wie Fritzsche es für 
möglich hält. Sie lassen sich ohne weiters durch geeignete 
Instandhaltungsmittel, z. B. V erzinkung der Rohre, oder 
durch Wollfilzpappe mit Bitumenüberstr ich, wobei auch 
die Flanschen nebst Schrauben umwickelt werden, mit 
geringen Betriebskosten so weit bekämpfen, daß z. B. auf 
der Zeche Consolidation einige Leitungen schon mehr als 
20 Jahre in Betrieb sind.

Durch diese Anordnung der Preßluftleitung wird den 
Berechnungen von Fritzsche ein Teil der G rundlage ent
zogen. Man darf aber nicht einen Preßluftbetrieb deswegen 
ungünstig beurteilen, weil eine ungünstig  liegende Schacht
leitung vorausgesetzt wird.

Sodann ist es nicht angängig, die Abkühlung oder 
Erw ärmung auf die Gesamtzeit des T ages oder gar des 
Jahres zu beziehen. Es ko m m t sehr darauf an, welche 
W etterm engen sich mit auspuffender kalter Preßluft

1 W i n k h a u s ,  G lückauf 58 (1922) S. 648.

2 J a n s e n ,  G lückauf 63 (1927) S. 58.
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mischen oder sich an einem Elektrom otor erwärmen. Es 
gibt z. B. H aspelkam mern, die sich bei Preßluftbetrieb 
erheblich abkühlen oder bei elektrischem Betrieb fast un 
erträglich heiß werden. Es kommt ganz auf die relativen 
Wettermengen an.

Schließlich ist noch der Einfluß der W etterauffrischung 
durch Auspuffluft irgendwie zu berücksichtigen. Daß die 
Auspuffluft kalt und sehr sauber ist, weiß jeder Fachmann. 
Sie hat zwar in der G rube  einen ebenso langen W eg wie 
die Wetter zu durchströmen, aber sie ist nicht mit^allen 
möglichen Beimengungen vermischt, da sie in geschlossener 
Leitung geführt wird. W enn dieser Vorteil auch zahlen
mäßig nicht bew ertet werden kann, so hätte doch zum 
mindesten der Einfluß ihres erheblich geringem  Feuchtig 
keitsgehaltes nach dem Auspuffen rechnerisch miterfaßt 
werden müssen.

Oberingenieur H. R e i s e r ,  Gelsenkirchen.

Den Ausführungen des H errn  Oberingenieurs H in z  
ist insofern zuzustimmen, als die auspuffende entspannte 
Preßluft einen geringen relativen Feuchtigkeitsgehalt auf
weist und ihr infolgedessen die Fähigkeit innewohnt, 
Feuchtigkeit aus der U m gebung aufzunehmen, ihr dadurch 
Wärme zu entziehen und damit die W etter  zu kühlen oder 
Temperaturzunahmen zu verringern. Das Ausmaß dieser 
Abkühlung ist jedoch nicht so groß, wie Hinz annimmt. 
Am Kopfende der A bbaubetriebspunkte ,  also dort , wo die 
Wetter die Betriebe verlassen und in die Abwetters trecken 
übertreten, kann auf G rund  zahlreicher Messungen mit 
relativen Feuchtigkeitsgehalten von 60, 70, 80 und nur 
selten von QOo'o und darüber  gerechnet w erden; 75—8 0o/o 
dürften dem Durchschnitt normaler G ruben  entsprechen. 
Infolgedessen w erden nicht 8,8, sondern nur  6,6 kcal/m3 
den Wettern entzogen und nur 4,3 kcal/m3 unter der V or
aussetzung, daß die W etter tem peratur  nicht 25°, sondern 
20° beträgt. W ird mit 6,6 kcal gerechnet, so ergibt sich 
unter der Voraussetzung, daß sich eine W etterm enge von 
600000 m3/h  mit einer Preßluftmenge von 50000 m 3/h 
vermischt, eine T em peraturverr inge rung  um etwa 2,7° 
gegenüber einem Zustande, der durch das Fehlen jeg 
lichen Preßluftzusatzes gekennzeichnet wäre. Bei 20° 
Wettertemperatur beliefe sie sich auf rd. 2°. Dieser Z u 
stand tr it t aber erst an einer Stelle jenseits der A bbau 
betriebspunkte innerhalb des Abwetters treckennetzes ein. 
Die an den A bbaubetriebspunkten in Betracht kommende, 
also für die Mehrzahl der Belegschaft fühlbare T em pera tu r 
erniedrigung ist jedoch noch geringer. Dies beruht auf 
der Tatsache, daß der Preßluftverbrauch des größ ten  Teils 
der Stapelhaspel, der in den Kopfstrecken eingesetzten 
Maschinen sowie der am Kopfende der Streben auf
gestellten Strebfördermittel nicht m ehr wirksam wird. Die 
durch die Aufsättigung verursachte w irksame T em pera tu r 
erniedrigung beläuft sich infolgedessen bei 25° W et te r 
temperatur und 80 ö/o relativer Feuchtigkeit nur auf 1,5°. 
Stellt man zur G egenprobe eine Rechnung für einen Streb 
an, der 600 m3 W etter  je min verbraucht, dessen untere  
Abbauförderstrecke mit einem Band ausgerüstet ist und 
in dem 2 — 3 Schüttelrutschenmotoren sowie 30—40 A bbau 
hämmer usw. eingesetzt sind, so erg ib t sich für  einen 
solchen Fall eine T em pera ture rn iedr igung  von 1,6—1,7°.

Was nun die W irkung  des Wärmeausgleichmantels 
betrifft, so scheint Hinz ein Irrtum unterlaufen zu sein. 
Durch den W ärmeausgleichmantel werden nur die Schwan
kungen des W etters trom s um seine Mitteltemperatur 
allmählich kle iner und schließlich gleich Null; die Mittel
temperatur des W etters trom s selbst wird durch den 
Wärmeausgleichmantel nicht g e ä n d e r t1. W äre  dieses der 
Fall, so müßte es gänzlich gleichgültig sein, welche W ärm e 
oder Kältequellen auf den einziehenden W etters trom  ein
wirken. Da es aber nicht zutrifft, kann es auch nicht 
ohne Einfluß sein, ob eine im Einziehschacht und in Ein
ziehstrecken verlegte Preßluftle itung infolge der hohen 
Temperatur der vom K ompressor kom m enden  Preßluft und

1 H e i s e  u n d  D r e k o p f ,  G lück au f 59 (1923) S. 1073.

der infolge von A bkühlung der Preßluft verursachten 
Wasserabscheidung das ganze Jahr hindurch, sowohl im 
Sommer als auch im Winter, W ärm em engen  dem W ette r 
strom zuführt, die ihn um 2 —3° und mehr erwärmen. Die 
Temperatur der W etter  am Ende des W ärm eausgleich 
mantels ist infolgedessen das ganze Jahr hindurch um 
diesen Betrag höher, als wenn keine Preßluft benutzt 
würde oder die Preßluftzuleitungen in der Hauptsache 
im ausziehenden Streckennetz einschließlich des Auszieh
schachtes verlegt wären. Betriebspunkte, die in mäßiger 
Entfernung vom Einziehschacht liegen, bekommen infolge
dessen zweifellos die gesamte durch die einziehende P reß 
luft verursachte Tem pera turerhöhung  zu spüren. Bei Be
tr iebspunkten, die weit entfernt vom Einziehschacht liegen, 
und in tiefen Gruben ist die Auswirkung dieser von der 
Preßluft herstammenden W ärm emengen etwas gemildert. 
Die hinter dem Wärmeausgleichmantel gelegenen Gebirgs- 
stöße des G rubengebäudes haben dann in der Regel eine 
höhere Tem peratur als die W etter  im Durchschnitt . Das 
Gebirge g ib t also ständig W ärm emengen an die W etter 
ab, und die W ärm eabgabe wächst neben ändern Faktoren 
mit der Höhe des Temperaturunterschiedes zwischen 
W ettern und Gebirge. Die ohne Preßlufteinwirkung etwas 
kühlern W etter werden also hinter dem W ärmeausgleich
mantel etwas schneller e rw ärm t als Wetter, die mit höherer 
T em pera tur  den W ärmeausgleichmantel verlassen. Erst 
wenn die W etter  die Temperatur des um gebenden Gebirges 
angenommen haben, kann es als gleichgültig betrachtet 
werden, ob die ihnen zugeführte W ärm em enge zum Teil 
der Preßluft, zum Teil dem Gebirge oder gänzlich dem 
G ebirge entstammt. Auch dürfte dieser Zustand an den 
Betriebspunkten der heutigen Gruben nicht erreicht 
werden, so daß es nach wie vor durchaus nicht gleich
gültig sein kann, ob die Preßluftzuleitung im Einzieh
oder im Ausziehschacht verlegt ist.

Der Hinweis auf den G oldbergbau am Witwatersrand 
als Beleg für die Richtigkeit der Hinzschen Annahmen 
erscheint infolgedessen und noch aus einem ändern Grunde 
nicht zutreffend. Man hat auf einer G rube des Witwaters- 
randes bei Pumpen der H auptwasserhaltung die E lektro
motoren durch mehrere 400-PS-Pfeilradmotoren ersetzt , und 
zwar, um sich die Kühlwirkung der großen, den Pfeilrad
motoren entströmenden Preßluftmengen zunutze zu machen. 
Bei Pumpen handelt es sich jedoch um Arbeitsmaschinen, 
welche die Energie der Lage verändern. Außer der Kühl
w irkung infolge der geringen relativen Feuchtigkeit der 
auspuffenden Preßluft kom m t hier die erhebliche Kühl
w irkung der auspuffenden Luft infolge des Hebens von 
Last (Pumpen von Wasser) hinzu. Es handelt sich hier 
also nicht um einen Ersatz beliebiger Elektromotoren 
durch Pfeilradmotoren oder von Elektrizität durch P re ß 
luft, sondern diese V eränderung der Antriebsart be 
schränkt sich auf Arbeitsmaschinen von einer Leistung und 
Wirkungsweise, die es sonst in der Regel im Betrieb 
untertage überhaupt nicht gibt.

Bei Betrachtung des Schlußergebnisses dieser E r 
örterungen über die Beeinflussung der W ettertem pera tur 
durch Preßluft und Elektrizität sei zunächst dankbar an 
erkannt, daß Hinz auf die »Kühlreserve« aufmerksam 
gemacht hat, die in der verhältnismäßig trocknen, aus
puffenden Preßluft erblickt werden muß und deren Aus
w irkung anfangs von mir unterschätzt worden ist. A nder
seits ist der w ettererw ärm ende Einfluß einer im Einzieh
strom verlegten Preßluftleitung zweifellos vorhanden. 
Dieser Einfluß wird durch die Kühlwirkung der sich auf
sättigenden, verhältnismäßig trocknen Preßluft wieder 
mehr oder weniger ausgeglichen, so daß unter der Voraus
setzung einer Verlegung der Preßluftleitung im Einzieh
strom — diese Voraussetzung ist sehr häufig erfüllt, und 
unter ihrer Annahme ist meine Abhandlung verfaßt 
worden — im ganzen gesehen weder keine wesentliche 
Erwärmung, aber auch keine wesentliche A bkühlung der 
W et te r  eintritt. Die W ahrhei t  in dieser verwickelten, von 
zahlreichen Umständen beeinflußten F rage  liegt also in
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der Mitte zwischen meinen ursprünglichen Angaben und 
denen von Oberingenieur Hinz.

Zu den Ausführungen von Oberingenieur R e i s e r  
möchte ich zunächst bemerken, daß ich in meiner Ab
handlung ausdrücklich darauf hingewiesen habe, es sei 
zweckmäßiger, die Hauptpreßluftleitung in einen Auszieh
schacht zu verlegen. In den meisten Fällen ist dies aber, 
und zwar aus den verschiedensten Gründen, nicht geschehen, 
und auf diese Fälle beziehen sich in erster Linie meine 
Ausführungen. Im übrigen liegt der Mehrzahl meiner Be
rechnungen nur ein sich ausgleichendes Temperaturgefälle 
zwischen einströmender Preßluft und den noch nicht ver
brauchten Wettern von nur 30» zugrunde. Auf zahlreichen 
Zechen habe ich dieses Gefälle als noch erheblich höher 
festgestellt. Auch dann aber, wenn die Hauptpreßluftleitung 
im Ausziehschacht verlegt ist, wird sie häufig verhältnis
mäßig früh auf die Haupteinziehsohle einmünden müssen 
und vielfach noch ein Temperaturgefälle zum Wetterstrom 
auszugleichen haben, obgleich dieses Gefälle dann nur 5, 
10 oder 20° beträgt.

Daß sich Korrosionserscheinungen an den in Auszieh
schächten verlegten Leitungen vermeiden oder vermindern 
lassen, wird in meinem Aufsatz auf S. 1223 erwähnt. 
Darin ist auch kein Zweifel geäußert worden, daß die von 
mir ebenfalls angegebenen Maßnahmen zur Verhütung 
der Korrosion erfolgreich und wirksam gewesen sind.

Schließlich liegt ein Irrtum vor, wenn Reiser annimmt, 
ich hätte die Abkühlung oder E rwärmung lediglich auf 
die Gesamtzeit des Tages oder des Jahres bezogen. Auf 
S. 1221 beschäftige ich mich vielmehr ausführlich mit den 
Verhältnissen in der Arbeitszeit während einer F ö rder 
schicht sowie in Flözbetrieben.

Auf die Rolle des geringem Feuchtigkeitsgehalts 
auspuffender Preßluft bin ich in der vorstehenden Erwide
rung eingegangen, so daß ich darauf verweisen darf.

Professor Dr.-Ing. C. H. F r i t z s c h e ,  Aachen.

Professor F r i t z s c h e  erkennt zwar die von ihm 
zunächst vernachlässigte Kühlwirkung der entspannten 
Druckluft infolge ihres geringen Feuchtigkeitsgehaltes 
nach der Entspannung an, jedoch könnte durch gewisse 
Ausführungen in seiner Erwiderung die Bedeutung dieser 
Erscheinung verringert erscheinen. Ich muß daher bei der 
an sich richtigen Berechnung für W etter von 20° kurz 
darauf hinweisen, daß es dem Bergmann ziemlich gleich
gültig ist, ob diese Temperatur um 2° abnimmt oder nicht. 
Bei Wettern von 28° dagegen machen 2° Tem pera tu r 
senkung bereits sehr viel aus; die Rechnung ergibt dann 
aber unter Berücksichtigung der einschränkenden Ein
wendungen Fritzsches schon eine Temperaturabnahm e von 
3,9° C, nur infolge der »Kühlreserve« des Druckluft- 
b'etriebes. Dazu komm t noch, daß der Druckluftbetrieb 
durch die T em peraturabnahm e bei arbeitleistender Ent
spannung den W ärm ew ert der mechanisch geleisteten 
Arbeit mehr oder minder ausgleicht, während bei Elektro
motorantrieb der ganze W ärmewert der Stromaufnahme 
an die W etter  übergehen und ihre Temperatur steigern 
muß.

Erörterungen darüber, wo beim Druckluftbetrieb die 
T em peratursenkung erfolgt, scheinen mir weniger wichtig 
zu sein. Wenn die entspannte Druckluft die Körperober
fläche des Bergmanns berührt,  wird sie begierig die 
Feuchtigkeit auf der Haut aufsaugen, die Verdampfungs

oder V erdunstungswärme wird dem Körper entzogen, und 
die Kühlwirkung ist da.

Es bedarf noch einer Bemerkung über die W ärm e 
menge, die mit der Druckluft in die G rubenbaue gelangt, 
wenn die Leitung im einziehenden W etters trom liegt. 
Wiederum ist der Unterschied zwischen Orten mit behag 
licher und unbehaglicher Tem pera tu r  zu machen. Für 
diese erkennt Fritzsche meine Überlegungen an, für jene 
ist die Tem pera turänderung  ziemlich bedeutungslos. T ro tz 
dem könnte auch für diese O rte  in der Nähe des Einzieh
schachtes die W ärm ezuführung mit der Preßluft durch den 
Einbau eines Nachkühlers übertage unterbunden werden, 
wie es auf manchen Anlagen, wenigstens in den warmen 
Sommermonaten, geschieht.  Wenn im Winter die E rw är
mung des Schachtes erwünscht ist, wird der Nachkühler 
ausgeschaltet. Aus einer Unvollkommenheit in der D ruck 
luftanlage einen Nachteil des Druckluftbetriebes zu er
rechnen, der leicht als grundsätzlich angesehen werden 
könnte, scheint mir weniger wertvoll zu sein als der 
Hinweis, wie dieser Nachteil zu vermeiden ist.

Schließlich sei festgestellt,  daß meine Bemerkung über 
den Preßluftbetrieb am südafrikanischen Rand nichts mit 
den neuern großzügigen Versuchen zu tun hat, durch 
welche die W ettertem peratur nach Überschreitung der 
21/2-km-Teufe durch Sonderanlagen über- und untertage 
herabgesetzt werden soll. H in z .

Oberingenieur H i n z  erkennt demnach meinen Hin
weis an, daß die durch die im einziehenden Strom ein
geführte Preßluft verursachte T em pera ture rhöhung  der 
W etter im Wärmeausgleichmantel nicht wieder aufgehoben 
wird. Diese T em pera turerhöhung  gleicht jedoch die durch 
Aufsättigung trockner Preßluft in den Abbaubetriebs
punkten bewirkte T em peraturerniedrigung häufig nicht 
nur wieder aus, sondern vielfach wird noch ein Über
schuß an T em pera ture rhöhung  bestehen bleiben. Dies geht 
ohne weiteres aus den von mir mitgeteil ten und auf sehr 
zahlreiche Fälle zutreffenden Rechnungen hervor. Nach 
ihnen steht z. B. einer in einem Streb durch Aufsättigung 
hervorgerufenen Kühlwirkung von 1,7° eine Vorerwärmung 
der W etter  von 3° durch W ärm eabgabe  der Preßluft 
gegenüber. In allen diesen Fällen sind Preßluft und 
Elektrizität in ihren Auswirkungen auf die Temperatur 
der W etter somit nicht wesentlich voneinander un te r
schieden. Auf die Abbaubetriebspunkte kom m t es aber 
in .erster Linie an, weniger dagegen auf Häspelkammern 
oder einzelne im Ausziehstrom gelegene Arbeitsstellen. 
Daß in der V orerw ärm ung der W etter durch die im Ein
ziehstrom in die Grube eingeführte Preßluft kein g rund 
sätzlicher Nachteil erblickt w erden kann, ist selbstverständ
lich. Dagegen ist sie als tatsächlich vorhandener Nachteil 
bei der meistens durchgeführten Gestaltung des Preßluft
betriebes zu betrachten. Schließlich sei bemerkt, daß die 
Kühlwirkung, die durch die aus Abbau- und Bohrhämmern 
auspuffende und am Körper des arbeitenden Mannes un 
mittelbar v.orbeistreichende P reßluft hervorgerufen wird, 
nicht nur bei reinem Preßluftbetrieb  eintritt, sondern auch 
beim »gemischten« Antrieb, da auch dieser auf die Schlag
werkzeuge- nicht verzichtet. Diese K ühlwirkung darf je
doch nicht überschätzt werden, da deren Laufzeit, be 
sonders die der A bbauhämmer, nur gering ist.

F r i t z s c h e .

WI  R T  S C H A
Absatz der im Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikat 

vereinigten Zechen im Juli 1936.

Der Gesamtabsatz des Syndikats ist, wie sich aus 
der Zahlentafel 1 ergibt,  für die Ruhr im Juli größer 
gewesen, als in einem der vorangegangenen Monate des 
Jahres 1936, mit Ausnahme des Januar. Aachen hat im

F T L I C H F S.
Juli die in diesem Jahr höchste Menge erreicht, und für 
die Saar hat auch lediglich der Januar eine höhere G esam t
absatzmenge gebracht. Der arbeitstägliche Gesamtabsatz 
weist dagegen im Juli in allen drei Bezirken eine Abnahme 
auf. In dem Verhältnis des auf die Verkaufs- und auf 
die Verbrauchsbeteiligung in Anrechnung kommenden Ab-
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satzes hat sich im Juli insofern eine Änderung vollzogen, 
als der Absatz auf Verkaufsbeteil igung rückgängig  war, 
während der Absatz auf V erbrauchsbeteil igung anstieg. 
Darin drückt sich der unverändert starke Kohlenverbrauch 
der Industrie aus, der keinen jahreszeitl ichen Schwan
kungen mehr zu unterliegen scheint; jedenfalls hat sich 
im Juli ein etwaiger geringerer Kohlenbedarf einzelner

Industriezweige durch einen stärkern  Verbrauch anderer 
Industriegruppen mehr als ausgeglichen. Das H ausbrand 
geschäft ist erwartungsgemäß im Juli kleiner geworden, 
da die Sommernachlässe im Juli geringer waren und die 
Auffüllung der Händlerlager in der Hauptsache während 
der voraufgegangenen Monate zu den höhern Rabattsätzen 
erfolgt ist.

Z a h l e n t a f e l  1. O esam tabsatz1 des Syndikats.

Absatz
auf die Verkaufs- auf die Verbrauchs- Gesamtabsatz

durchschnitt beteiligung insges. arbeitstäglich
in °/o des Gesamtabsatzes (10001) (1000 t)

Ruhr A ach en 2 S a a r 2 R u h r  Aachen Saar R uhr A achen Saar R uhr A achen Saar

1934 . . . 70,46 20,66 — 7491 298
1935 . . . 68,83 91,14 22,39 0,32 — 8105 610 322 24
1936: Jan. 68,28 89,35 93,16 23,28 0,99 — 9082 620 993 356 24 39

Febr. 67,19 89,82 93,41 24,11 0,60 — 8328 578 876 333 23 35
Marz 65,80 90,42 93,01 25,25 — 8107 594 963 312 23 37
April 65,16 89,06 93,03 25,85 1,01 — 7753 548 857 323 23 36
Mai 68,23 90,64 93,40 23,66 0,93 — 8497 638 935 354 27 39
Juni 68,57 91,27 92,64 23,39 0,85 — 8489 651 955 352 27 40
Juli 66,87 90,42 92,54 24,92 0,95 — 8700 661 963 322 24 36

Jan.-Juli 67,20 90,17 93,02 24,32 0,77 — 8422 613 935 336 24 37

Davon nach dem Ausland

ínsges.
( 1 0 0 0  t )

R uhr  A achen Saar

2236
2437
2657
2482
2270
2340
2352
2428

111
65 237
58
61

112
80

101

275 
257 
230 
257
276

in %  des 
Gesamtabsatzes

R uhr 1 A achen Saar

29,85
30,07
29,25
29,80
27,99

18,15
10,53
10,12
10,27

30,18 20,41 
27,68 12,52 
28,60 15,50

23,85
31,41
26,68
26,89
27,51
28,92

Z a h l e n t a f e l  2. Arbeitstäglicher A bsa tz1 für Rechnung des Syndikats.

M onats
durchschnitt 
bzw. M onat

Unbestr it tenes r
Gebiet

Bestrit tenes Zusammen

t

R uhr Aachen Saar

von der Summe 
°/o

R uhr A achen Saar R uhr

t

Aachen Saar

von der Summe 
%

R uhr 1 Aachen Saar R uhr

t
Aachen Saar

1934 . . . . 97 858 49,46 100 001 50,54 197 859
1935 . . . . 98 470 15 850 47,39 77,03 109 307 4727 • 52,61 22,97 207 777 20 577
1936: Jan. 105 258 17 000 7711 46,49 84,37 47,31 121 163 3149 8 589 53,51 15,63 52,69 226 421 20 149 16 300

Febr. 98 505 16 372 7109 47,91 85,32 49,22 107 103 2818 7 335 52,09 14,68 50,78 205 608 19 190 14 444
März 94 370 15 936 7073 49,37 84,85 46,68 96 788 2845 8 078 50,63 15,15 53,32 191 158 18 781 15 151
April 90 735 13 434 6461 46,02 73,76 44,98 106 433 4778 7 904 53,98 26,24 55,02 197 168 18212 14 365
Mai 119049 18 183 7534 52,14 81,77 44,09 109 281 4055 9 552 47,86 18,23 55,91 228 330 22 238 17 086
Juni 115 240 18 607 7039 50,03 81,38 39,93 115 123 4257 10 588 49,97 18,62 60,07 230 363 22 864 17 627
Juli 99 860 16 197 6488 48,59 79,33 40,18 105 646 4221 9 660 51,41 20,67 59,82 205 506 20 418 16 148

Jan.-Juli 103 126 16 525 7056 48,68 81,63 44,47 108 701 3720 8812 51,32 18,37 55,53 211 827 20 245 15 868
* Einschl. K< ks und  P reß k o h le ,  au f Kohle zu rückgerechne t,  

der Saar in A n rechnung  k o m m e n d e r  A bsatz.
Auf den  B eschäftigungsanspruch  (Aachen und  Saar) und auf die V orbeha ltsm enge

Wie aus Zahlentafel 2 hervorgeht, ist im Berichts
monat allgemein ein R ückgang des a r b e i t s t ä g l i c h e n  
Absatzes für Rechnung des Syndikats festzustellen. Dieser 
entfiel zum größeren Teil auf das unbestri ttene Gebiet. 
Aber auch der Versand in das bestrittene Gebiet war aus 
jahreszeitlichen Gründen niedriger. Einschließlich der 
Aachener Zechen und der Saargruben stellte sich der 
arbeitstägliche G esamtabsatz  für Rechnung des Syndikats 
im Monat Juli auf 242000 t gegen 271000 t im Juni. An 
dem Anteil der ins unbestri ttene und bestrittene Gebiet 
versandten Mengen hat sich für die Ruhrkohle  und in etwa 
auch für die Aachener Kohle wenig  geändert. Dagegen

lassen die Anteilsziffern für die ersten sieben Monate 1936 
ohne Zweifel ein Vordringen der Saarkohle ins bestri ttene 
Gebiet erkennen.

Obwohl der Juli eine weitere Steigerung der indu
striellen Beschäftigung in Deutschland gebracht hat, ist 
der Kohlenbergbau von einer vollen Ausnutzung seiner 
Fördermöglichkeiten noch weit entfernt.

W ährend die Rohstahlerzeugung Rheinland-Westfalens 
im Juli 1936 den Stand des Hochkonjunkturjahres 1929 
bereits um 5 o/o überschrit t,  blieb die Ruhrkohlenförderung 
noch um 13°/o dahinter zurück. W.

Förd e ru ng  und V erkehrs lage  im R u h rb ez i rk 1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er 

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung 
zu den

Z echen , K okere ien  und  P r e ß 
koh lenw erken  des  R uh rbez irk s  
(W a g en  auf 10 t  Ladegew ich t 

zu rückgefüh rt)

regCebs S g

Brennstoffversand auf dem W asserwege W a ss e r 
stand 

des  Rheins 
bei K aub 

(normal 
2,30 m)

m

D uisburg-
R u h ro r te r2

t

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

p riva te
Rhein-

t

insges.

t

Aug. 30. Sonntag 73 563 __ 4 296 — — — — — 2,73
31. 361 181 73 563 13815 22 490 — 39 706 50 769 20 515 110 990 2,66

Sept. 1. 321 510 73 762 10 071 22 929 — 36 017 39 094 10 768 85 879 2,53
2. 345 087 72 620 11 629 22 482 79 34 855 47 487 11 944 94 286 2,44
3. 341 927 72 621 11 133 23 188 62 36210 31 242 12 623 80 075 2,37
4. 346 686 74 362 11 418 23 536 — 39 125 31 155 12 769 83 049 2,30
5. 340 185 72 721 10 064 22 387 — 34 207 40 083 12 280 86 570 2,30

zus. 2 056 576 513 212 68 130 141 308 141 220 120 239 830 80 899 540 849
arbeitstägl. 342 763 73 316 11 355 23 551 24 36 687 39 972 13 483 90 142 •

1 Vorläufige Zahlen . — * K ipper-  u nd  K ra n v e r la d u n g e n .



9 3 6 G l ü c k a u f Nr .  38

Gewinnung und Belegschaft 

des belgischen Steinkohlenbergbaus im 1. Halbjahr 1936’.

M onats 
d u rc h 
schnitt
bzw.

M onat Z
ah

l 
d

er
 

F
ö

rd
er

ta
g

e Kohlt
förder

insges.

t

;n-
ung

f ö rd e r 
täglich

t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Berg
män

nische
Beleg
schaft

1933 22,78 2 108 315 92 568 366 050 113 649 134 933
1934 22,80 2 199 099 96 441 353 035 112 794 125 705
1935 22,57 2 207 338 97 814 390 903 113 525 120 165

1936:
Jan. 24,80 2 527 140 101 901 426 410 136 360 122 207
Febr. 23,00 2 337 050 101 611 405 000 125 450 121 634
März 24,70 2 470 060 100 002 427 030 129190 120 477
April 24,40 2 435 130 99 800 423 370 131 780 120 945
Mai 23,30 2 318 800 99 519 438 640 131 700 120 886
Juni2 13,90 1 359 340 97 794 346 870 77 890 119 682

Jan.-
Juni 22,35 2 241 253 100 280 411 220 122 062 120 972

1 M oniteur. — 2 A usstand.

Gewinnung und Belegschaft des holländischen 

Steinkohlenbergbaus im t. Halbjahr 1936’.

Monats
durch 
schnitt

bzw.
Monat

Zahl
der
F ö r 
der
tage

Kohlt
fördert

insges.

t

:n-
in g 2

fö rd e r 
täglich

t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Ge-
samt-
beleg-
schaft3

1932 . . .
1933 . . .
1934 . . .
1935 . . .

1936: Jan. 
Febr. 
März 
April 
Mai 
Juni

23.39 
22,95 
22,67 
21,32

21,90
20,00
22,04
22,60
21.40 
21,80

1 063 037 
1 047 830 
1 028 302 

989 820

1 057 759 
959 642 

1 015 198 
1 020 287 

979 268 
984 979

45 455 
45 660
45 363
46 427

48 299
47 982 
46 062 
45 145 
45 760 
45 183

155 315 
159 328 
172001 
178 753

175 327 
169 743 
196 369 
194 043
183 825 
188 186

97 577 
91 879 
90 595 
90 545

90 673 
85 349 
78 000 

101 360 
113 422 
89 145

36 631 
34 357 
31 477 
29 419

29 008 
28 966 
28 897 
28 835 
28 730 
28 637

Jan.-Juni 21,62 1 002 856 46 378 184 582 92 992 28 845

i  Nach A ngaben  d es  holländischen Bergbau-V ere ins  in H eer len .  — 
2 Einschl. Kohlenschlam m . — 8 Jahresdurchschn it t  bzw . S tand vom 1. jedes 
M onats .

Gewinnung und Belegschaft 

des Aachener Steinkohlenbergbaus im Juli 1936

M onats 
durchschn itt  
bzw . Monat

Kohlenför

insges.

t

de ru n g

arb e i ts 
täglich

t

Koks
erzeugung

t

P re ß 
koh len 

hers te llung

t

Belegschaft
(angelegte
A rbeiter)

1930 . . . . 560 054 22 742 105 731 20 726 26 813
1931 . . . . 591 127 23 435 102 917 27 068 26 620
1932 . . . . 620 550 24 342 107 520 28 437 25 529
1933 . . . . 629 847 24 944 114 406 28 846 24 714
1934 . . . . 627 317 24 927 106 541 23 505 24 339
1935 . . . . 623 202 24 763 103 793 23 435 24 217

1936: Jan. 673 949 25 921 109 455 26 153 24 326
Febr. 614 368 24 575 102 023 20 461 24 324
März 652 181 25 084 106811 15 138 24 309
April 590 371 24 599 102 238 13 469 24 182
Mai 610 547 25 439 106 902 16 986 24 249
Juni 585 065 24 378 102 250 21 592 24 235
Juli 678 224 25 119 104 335 25 384 24 216

Jan.-Juli 629 244 25 027 104 859 19 883 24 263

1 N ach  A ngaben  d e r  B ez irk sg ruppe  A achen d e r  F ach g ru p p e  S tein 
koh le n b e rg b au .

Gewinnung und Belegschaft 

des oberschlesischen Bergbaus im Juli 1936'.

M onats 
du rchschn itt  
bzw . Monat

K ohlen 
fö rd e ru n g  

I a rbeits -  
lnsg e s - 1 täglich

K oks
e rz e u 
g u n g

Preß-
kohlen-

her-
ste l iung

Belegscha 
(ange leg te  A r t

Stein- K oke
kohlen- | re ien 
g ru b e n  |

ft
e iter)

P r e ß 
koh len 
w erke1000 t

1930 . . . . 1497 60 114 23 48 904 1559 190
1931 . . . . 1399 56 83 23 43 250 992 196
1932 . . . . 1273 50 72 23 36 422 951 217
1933 . . . . 1303 52 72 23 36 096 957 225
1934 . . . . 1449 58 83 21 37 603 1176 204
1935 . . . . 1587 64 98 22 . 38 829 1227 207

1936: Jan. 1820 72 139 22 39 904 1278 167
Febr. 1619 65 110 19 39 161 1258 152
März 1753 68 122 17 38 700 1283 148
April 1535 64 117 14 38 530 1285 136
Mai 1549 65 119 16 38 586 1300 131
Juni 1566 66 120 17 38 879 1340 132
Juli 1825 68 132 21 39 234 1360 131

Jan.-Juli 1667 67 123 18 38 999 1301 142

Juli Jan.-, uli
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) ................. 1 697 093 119517 10640011 804 384

davon
innerhalb Oberschles. 429 096 26498 2885903 199376
nach dem  übrigen

D eutschland  . . . . 1 073525 79688 6661521 530959
nach dem  A usland  . 194 502 13331 1092587 74 049

1 N ach  A ngaben  d e r  B ez irk sg ru p p e  O bersch les ien  d e r  F achg ruppe  
S te inkoh len b e rg b au  in O le iw itz .

Gewinnung und Belegschaft des niederschlesischen 

Bergbaus im Juni 19361.

Monats- 
durchschn itt  
bzw . M onat

K oh len fö rd e ru n g 2

- „„„„ arbeits -  
g  täglich

K oks
e rz eu 
g ung

P reß -
kohlen-

her-
ste l lung

Be
(angele

Stein
koh len 
g ru b e n

egschaft 
r te  A rbeiter)

K oke P re ß '

- i e n i ^ e '1000 t

1930 . . . . 479 19 88 10 24 862 1023 83
1931 . . . . 379 15 65 6 19 045 637 50
1932 . . . . 352 14 66 4 16331 561 33
1933 . . . . 355 14 69 4 16016 612 32
1934 . . . . 357 14 72 6 15 832 667 47
1935 . . . . 398 16 79 6 16 736 718 52

1936: Jan. 423 16 85 8 16 843 773 66
Febr. 406 16 87 6 16 887 793 63
März 419 16 96 7 16 961 825 62
April 378 16 90 4 17 125 828 50
Mai 391 16 94 5 17 181 831 45
Juni 407 16 93 6 17219 838 47

Jan.-Juni 404 16 91 6 17 036 815 56

Ju
Kohle

t

ni
Koks

t

Januar
Kohle

t

-Juni
Koks

t

Gesamtabsatz (ohne 
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) .................

davon  
innerhalb D eutschlands 
nach dem  A usland . .

375 546

354 757 
20 789

104 861

95829
9032

2257 045

2119818
137227

537 402

476 682 
60 720

1 N ach A ngaben  d e r  B e z irk sg ru p p e  N iede rsch les ien  d e r  F achgruppe 
S te inkoh lenbe rgbau  in W a ld en b u rg -A ltw asse r .  — 8 Seit Januar  1935 einschl. 
W e n ces lau sg ru b e .
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Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht in den wichtigsten

W egen der Erklärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen 
K o h l e n -  u n d  G e s t e i n s h a u e r .

R u h r 
bez irk

.4

A achen

.«

S aar 
bez irk

Sachsen

.4

O b e r 
schlesien

.4

N ied e r 
schlesien

1929 ................. 9,85 8,74 8,24 8,93
L e i s

7,07
1930 ................. 9,94 8,71 8,15 8,86 7,12
1931................. 9,04 8,24 7,33 7,99 6,66
1932 ................. 7,65 6,94 6,26 6,72 5,66
1933 ................. 7,69 6,92 6,35 6,74 5,74
1934 ................. 7,76

7,80
7,02 6,45 6,96 5,94

1935 ................. 7,04 6,893 6,48 7,09 5,94
1936: Jan. . . 7,83 7,07 6,99 6,50 7,12 5,97

Febr. . 7,83 7,06 7,03 6,49 7,17 5,98
März . . 7,83 7,07 7,00 6,50 7,17 5,99
A pri l . . 7,84 7,06 6,99 6,48 7,13 5,98
Mai . . 7,81 7,03 6,94 6,45 7,12 5,98
Juni . . 7,81 7,05 6,95 6,47 7,16 5,99

1929 ................. 10,22 8,96 8,51 9,31
3. B a rv  

7,29
1930 ................. 10,30 8,93 8,34 9,21 7,33
1931................. 9,39 8,46 7,50 8,31 6,87
1932 ................. 7,97 7,17 6,43 7,05 5,86
1933 ................. 8,01 7,17 6,52 7,07 5,95
1934 ................. 8,09 7,28 6,63 7,29 6,15
1935 ................. 8,14 7,30 7,523 6,65 7,42 6,15

1936: Jan. . . 8,18 7,32 7,64 6,66 7,46 6,18
Febr. . 8,18 7,31 7,57 6,64 7,48 6,19
M ä r z . . 8,17 7,32 7,62 6,66 7,50 6,21
April . . 8,19 7,32 7,60 6,63 7,46 6,19
Mai . . 8,19 7,31 7,60 6,61 7,46 6,18
Juni . . 8,18 7,32 7,60 6,63 7,49 6,21

deutschen Steinkohlenbezirken1.

Erläuterungen in Nr. 1/1936, S. 22 ff. 
G e s a m t b e l e g s c h a f t 2.

1929 . . .
1930 . . .
1931 . . .
1932 . . .
1933 . . .
1934 . . .
1935 . . .

1936: Jan. . 
Febr. 
M ä r z . 
April . 
Mai . 
Juni . 

r d i e  n s t
1929 . . . ,
1930 . . . .
1931 . . .
1932 . . . ,
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .

1936: Jan. . 
Febr. 
M ä r z . 
A p r i l . 
Mai . 
Juni .

R uhr
bez irk

Ji
Aachen

.4

S aar 
bez irk

J t

Sachsen

.4

O b e r 
schlesien

.4

N ied e r 
schlesien

M

8,54 7,70 7,55 6,45 6,27
8,64 7,72 7,51 6,61 6,34
7,93 7,22 6,81 6,11 6,01
6,74 6,07 5,78 5,21 5,11
6,75 6,09 5,80 5,20 5,15
6,78 6,19 5,85 5,30 5,29
6,81 6,22 6,333 5,91 5,37 5,30

6,84 6,24 6,42 5,95 5,41 5,32
6,84 6,24 6,43 5,95 5,44 5,33
6,84 6,24 6,42 5,94 5,44 5,34
6,80 6,24 6,43 5,93 5,42 5,30
6,77 6,21 6,41 5,92 5,42 5,32
6,78 6,22 6,42 5,92 5,43 5,32

8,90 7,93 7,81 6,74 6,52
9,00 7,95 7,70 6,87 6,57
8,28 7,44 6,99 6,36 6,25
7,05 6,29 5,96 5,45 5,34
7,07 6,32 5,99 5,44 5,39
7,11 6,43 6,04 5,55 5,53
7,15 6,47 6,943 6,09 5,63 5,56

7,18 6,49 7,02 6,12 5,68 5,58
7,17 6,48 7,02 6,11 5,69 5,58
7,17 6,49 7,02 6,12 5,71 5,60
7,16 6,50 7,03 6,12 5,69 5,57
7,15 6,50 7,05 6,11 5,70 5,59
7,13 6,49 7,05 6,10 5,69 5,58

1 N ach A ngaben  d e r  B ez irk sg ru p p en . — - Einschl. d e r  A rb e i te r  in  N eb enbe t r iebe n . — 3 D urchschn it t  M ärz-D ezem ber.

Durchschnittslöhne (Leistungslöhne) je verfahrene Schicht 

im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau1.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Bei der Kohlengewinnung 
beschäftigte Arbeiter 

Tagebau  Tiefbau 
.H .H

Gesam t
belegschaft

1929 ......................... 8,62 9,07 7,49
1930 ......................... 8,19 9,04 7,44
1931......................... 7,90 8,53 7,01
1932 ......................... 6,46 7,15 5,80
1933 ......................... 6,14 7,18 5,80
1934 ......................... 6,28 7,35 5,88
1935 ......................... 6,40 7,51 5,95
1936: Janu ar .  . . 6,31 7,44 5,88

Februar . . 6,29 7,48 5,87
März . . . 6,34 7,42 5,89
April . . . 6,43 7,57 5,94
Mai . . . . 6,61 7,86 6,15
Juni . . . . 6,61 7,63 6,07

1 A ngaben  d e r  B ez irk sg ru p p e  M itte ldeu tsch land  d e r  F ach g ru p p e  B rau n 
koh lenbergbau , H alle .

K U R Z E  N A C H R I C H T E N .
Neugestaltung der Bergarbeiterversicherung 

in der Tschechoslowakei.

Das tschechoslowakische Parlam ent hat  kürzlich ein 
Gesetz zur N eugestaltung der Z entralbergarbeiterkasse 
angenommen, die die Versicherung der Bergarbeiter gegen 
Invalidität, Alter und T o d  durchzuführen hat. Nach dem 
neuen Gesetz wird die Invalidenrente ausgezahlt,  wenn 
der Versicherte 24 Monate lang Beiträge gezahlt hat und 
unfähig ist, den B ergarbeiterberuf weiterhin auszuüben. 
Die Altersrente w ird  erst gewährt,  wenn der Versicherte 
55 Jahre alt ist und 360 Beitragsmonate  geleistet hat bzw. 
auch bei einem Alter von 60 Jahren, wenn die Beiträge 
180 Monate lang gezahlt w orden  sind. A ußerdem  ist be 
stimmt, daß der R entenem pfänger keine T ätigkeit  mehr 
ausüben darf, die von der Bergarbeiterversicherung mit 
erfaßt wird. Die W itwe eines Bergarbeiters erhält die

Hälfte der Rente, auf die ihr verstorbener Ehemann An
spruch gehabt hätte, außerdem einen staatlichen Zuschuß 
von 250 Kronen jährlich. Waisen erhalten ein Fünftel der 
Rente des Verstorbenen und 100 Kronen staatlichen Z u 
schuß im Jahr. Als M onatsbeitrag sind wie bisher 87 Kronen 
zu zahlen, und zwar 33 vom Versicherten und 54 vom 
Arbeitgeber. Das neue Gesetz hat rückwirkende Kraft vom
1. Juli 1936 an.

Neues größeres Kohlenvorkommen in Rußland.

Durch eine russische Kommission sind die Kohlen
vorkommen von Karaganda neu untersucht und geschätzt 
worden. W urden  1918 die Vorräte auf 100 Mill. t geschätzt,  
so haben die heutigen Forschungen 60000 Mill. t  ergeben. 
Im Jahre 1930 förderte das Karaganda-Becken 12000 t, 
im letzten Jahr 2,35 Mill. t. Für  dieses Jahr rechnet man 
mit einer Förderung von 3,3 Mill. t.

Torfbrikettherstellung in Estland.

Eine Torfbrikettierungsanlage soll in der nächsten Zeit 
in Estland errichtet werden. Die G esam terzeugung  an Torf- 
briketten soll rd. 50000 t  jährlich betragen. Die N utzbar 
machung des Torfes für Heizzwecke wird in einem g e 
wissen Umfange zur Beseitigung des Holzproblems in Est
land beitragen, so daß die Nutzhölzer zum großen  Teil 
für die Ausfuhr zurückgestellt w erden können.

Inbetriebnahme neuer Schachtanlagen in Rußland.

Nach Mitteilung der Kohlenindustr ie sollen in diesem 
Jahr in Rußland 18 neue Schachtanlagen mit einer Gesamt- 
F örderkapazitä t von 5,75 Mill. t  in Betrieb genommen 
worden sein.

D as Internationale Kokskartell.

Die kürzlich von verschiedenen Zeitungen und Zeit
schriften gebrachte  Meldung, daß das Internationale Koks
kartell zustande gekom m en sei, entspricht nicht den T a t 
sachen. Bislang hat sich Polen mit der angebotenen Quote 
noch nicht einverstanden erklärt, w ährend  Belgien seiner
seits eine Zusage erst nach erfolgter Bildung des belgischen 
Koks-Syndikats zu geben  vermag.
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Die nächste diesbezügliche Besprechung ist von den 
beteiligten Ländern, wie Deutschland, England, Belgien, 
Holland und Polen, für den 2. O ktober d. J. nach H am 
burg einberufen worden. Man hofft, daß bei dieser G e 
legenheit eine Verständigung erreicht und das Abkommen 
unterzeichnet werden wird.

Britisch-portugiesisches Qrubenholzabkommen.
Zwischen Südwaliser Einfuhrhäusern und portugie

sischen Holz-Ausfuhrhändlern ist ein Abkommen zustande 
gekommen. Hiernach erklären sich erstere bereit, im 
Laufe des Jahres 275000 t portugiesisches Grubenholz 
abzunehmen, während letztere sich verpflichten, den 
portugiesischen Gesamtbedarf an Kohle in Südwales zu 
decken.

Stillegung polnischer Kohlengruben.
Infolge des starken Rückgangs der polnischen Kohlen

ausfuhr und der Herabsetzung der Inlandpreise haben sich 
die polnischen Bergwerksbesitzer entschlossen, eine Anzahl 
der unrentabelsten Gruben stillzulegen. Im kongreß 
polnischen D ombrowaer Gebiet wurden in den letzten

Tagen die Klimentow- und die M ortim ergrube der Sos- 
nowiczer Bergwerksgesellschaft unter W asser gesetzt,  
nachdem die Warschauer Regierung ihre Erlaubnis dazu 
gegeben hatte. Ändern nicht mehr abbauwürdigen Berg 
werken steht in nächster Zeit dasselbe Schicksal bevor.

Tschechoslowakischer Kohlenhafen in Triest.
Wie verlautet, sollen demnächst Verhandlungen mit 

Italien eingeleitet werden, um der Tschechoslowakei ein 
Kohlenmonopol im Triester Hafen zu sichern. Die An
gelegenheit wird auch in Österreich mit Interesse verfolgt, 
da die Kohlentransporte größtenteils über österreichisches 
Gebiet gehen würden.

Urlaubsabgeltung im belgischen Kohlenbergbau.
Der Verband Christl icher Bergarbeiter in Belgien hat 

in einem Schreiben an den Premierminister darauf hin
gewiesen, daß in dem Abkommen über die bezahlten 
Urlaubsschichten keine Vorsorge getroffen ist für eine 
Entschädigung derjenigen Arbeiter, welche infolge Wechsels 
ihrer Arbeitsstätte des vertragsm äßigen Urlaubs verlustig 
gehen.

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

bekann tgem ach t im P aten tb la tt  vom 3. S ep tem ber  1Q36.

1 a. 1 383 158. Humboldt-Deutzmotoren AG., Köln-Deutz. 
Lagerung für  Schwingsiebe, Förderrinnen o. dgl. 20 .4 .36 .

5b. 1383 181. Wilhelm Netz, Dortmund-Persebeck. 
Nummerhülse für Preßlufthammermeißel. 8. 7. 36.

5c. 1 383 151. Alfred Thiemann, Dortmund. Grubenaus
bau mit Quetschhölzern, die zwischen den Stoßenden der 
gegeneinander stehenden Ausbauteile eingelegt sind. 25.2.35.

5 c. 1383202. Ulrich Feit, Sollstedt b. Bleicherode, und 
Ernst Hoffmann, Nordhausen (Harz). Einrichtung zum 
Auffahren von Strecken in waagrechter und geneigter 
Richtung. 15. 7. 35.

Patent-Anmeldungen,

d ie vom 3. S ep tem ber  1936 an zwei M onate lang  in d e r  Auslegehalle  
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 16/01. G. 88 728. Gesellschaft fü r  Förderanlagen, 
Ernst Heckei m. b. H., Saarbrücken. Flüssigkeitsbehälter 
zum Vernichten von Schaum. 7.9.34.

1 a, 23. K. 136176. Dipl.-Ing. Erich Kramm, Berlin- 
Friedenau. Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung 
des Siebgütegrades und der Siebleistung beim Absieben 
feinkörnigen Gutes. 8 .12 .34.

la, 28/10. E. 46500. »Eintracht« Braunkohlenwerke 
und Brikettfabriken, Welzow (N.-L.). Luftsetzmaschine für 
körniges Gut. 24. 1.35.

lc, 7/01. P. 69396. Préparation Industrielle des Com 
bustibles (Société Anonyme), Nogent-sur-Marne (F rank 
reich). Verfahren und Vorrichtung zur Schaumschwimm
aufbereitung von Mineralien. 7 .5 .34 . Frankreich 10.5.33 
und 9. 1.34.

5c, 10/01. S. 117686. Rudolf Spolders, Duisburg. 
Eiserner Grubenstempel. 25. 3. 35.

10a, 12/01. K. 138174. Johann Kloster, Oberhausen- 
Sterkrade. Tür für Kammeröfen, wie Koksöfen u.dgl. 
5. 6. 35.

10a, 19/01. St. 48581. Carl Still G. m. b. H., Reckling
hausen. Verfahren und Einrichtung zum Absaugen flüch
tiger Destillationserzeugnisse bei Kammeröfen zur Koks- 
und Gaserzeugung. Zus. z. Pat.  630078. 21 .11.31.

10a, 19/01. O. 22 014. Dr. C. Otto  & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zum unterbrochenen Betriebe w aag 
rechter Kammeröfen. 13. 9. 35.

10a, 31. J. 50750. The lllingworth Carbonization Co. 
(Ltd.), Manchester (England). Ofen zur Wärmebehandlung, 
besonders zur T ief tem pera turverkokung  von Kohle.
12.10.34. Großbritannien 12.10., 30.11.33 und 17.8.34.

35 a, 9/03. E. 165.30. Victor Ebeling und O tto  Walther,  
Empelde b. Hannover. Verfahren zur Förderung von Gut 
und Versatz. 16.9.30.

81e, 112. K. 137230. Fried. Krupp AG., Essen. An
ordnung zum Beladen eines Abraumzuges. 14.3.35.

Z E / T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in Nr.1 auf den Seiten 27—30 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

G e o l o g i s c h e  B e d e u t u n g  d e r  H a l l e i n e r  T i e f 
b o h r u n g .  Von Ampferer.  Montan. Rdsch. 28 (1936) H. 17, 
S. 1/8. Eingehende Beschreibung des Schichtenaufbaus auf 
G rund der neuen Aufschlüsse.

Bergwesen.

R o t a r y - B o h r e r  f ü r  T i e f b o h r a n l a g e n .  Von 
Ehring. (Schluß.) Öl u. Kohle 12 (1936) S. 718/22*. Be
schreibung der verschiedenen Bohrer und ihrer Arbeits
weise. Bedeutung des richtigen Bohrdmckes.

W i r t s c h a f t l i c h e s  u n d  u n f a l l s i c h e r e s  S c h ie ß e n  
im B e r g b a u .  Von Claus. Bergbau 49 (1936) S .315/31*. 
Schußbrechwinkel. Begriff des geringsten Widerstandes bei 
einem Schüsse. Falsche und richtige Ausführung der 
Schießarbeit.  Auswirkung der verschiedenen Zündungen an 
Hand von Beispielen.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom V erlag G lückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 jH> 
für das V ierteljahr zu beziehen.

D ie  A b b a u d y n a m i k  im s t r e i c h e n d e n  S t r e b b a u  
b e i  v e r s c h i e d e n e n  V e r s a t z a r t e n .  Von Löffler. Glück
auf 72 (1936) S. 869/81*. Prü fung  der Abbaudynamik bei 
verschiedenen Versatzarten. Untersuchungen in Vollversatz
betrieben und in Blindortbetrieben. (Schluß f.)

D ie  S c h a l t a n l a g e n ,  S t e u e r -  u n d  S i c h e r h e i t s 
e i n r i c h t u n g e n  d e r  T u r m f ö r d e r a n l a g e  a u f  d e r  
Z e c h e  H a n n i b a l  in B o c h u m .  Von Hesse. Elektrotechn. 
Z. 57 (1936) S. 1017/23*. Hoch- und Niederspannungs
schaltanlagen. Kabel und Leitungen. Teufenzeiger, Fahrt 
regler und Tachograph. Steuerschalter und Verbund
einrichtungen. Fahr- und Sicherheitsbremse. Sicherheits
stromschalter und Notfeldschalter.

N e u e r e  A n w e n d u n g e n  d e r  S c h r a p p e r f ö r d e 
r u n g .  Von Grahn. Kohle u. Erz 33 (1936) Sp. 251/56. 
Beispiele fü r  die Verwendung des Schrappladers beim 
Eisenerz- und Kalisalzbergbau.

D ie  M e t h a n -  u n d  K o h l e n s ä u r e e n t w i c k l u n g  a u f  
d e n  G r u b e n  d e s  R u h r b e z i r k s  in d e n  J a h r e n  189S 
u n d  1934. Von Heise. Bergbau 49 (1936) S. 299/303. 
Zahlenmäßige Ergebnisse einer U m frage. E rö rte rung  der
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Ergebnisse hinsichtlich der Q asausström ung je t Förde 
rung.

N e u e r e  G e s i c h t s p u n k t e  f ü r  d e n  A u f b a u  vo n  
S t a u b a t e m s c h ü t z e r n .  Von Kaufmann. Zbl. Gewerbehvg. 
23 (1936) S. 180/82*. Beschreibung einiger bewährter 
Staubschutzmasken.

S i l i k o s e b e k ä m p f u n g  im  r h e i n i s c h  - w e s t 
f ä l i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Niederbäumer. 
Bergbau 49 (1936) S. 303/15. Ärztliche Gesichtspunkte. 
Bedeutung und Verbreitung der Silikose. E rö r te run g  der 
verschiedenen Bekämpfungsmaßnahmen. Staubmessung.

U n d e r g r o u n d  i l l u m i n a t i o n  a t  c o l l i e r i e s .  Von 
Howell. Iron Coal Trad. Rev. 133 (1936) S. 296/97*. Rück
gang der Unfälle mit der Verbesserung der Beleuchtung. 
Sonstige Vorteile. Die W irkung unzulänglicher Helligkeit 
an der Arbeitsstelle auf das Auge.

C o r r é l a t i o n  o f  m i n e  w o r k i n g s .  Von North. 
Colliery Guard. 153 (1936) S. 331/35*. Besprechung ver
schiedener Verfahren der Anschlußmessung unter Ver
wendung von zwei oder m ehr Loten in Schächten. Direkte 
Übertragung des Azimuts durch einen senkrechten Schacht.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

L e s  p r i n c i p e s  d e  l a  c o m b u s t i o n  d u  g a z  
d ’é c l a i r a g e  d a n s  le s  a p p a r e i l s  i n d u s t r i e l s .  Von 
Biard. Chaleur et Ind. 17 (1936) S. 291/300*. Der Ver
brennungsvorgang von Gas. Formeln. Ableitung von 
Gleichungen fü r  Gasbrenner. Praktische Beispiele.

Le t r a i t e m e n t  d e s  e a u x  d e  c h a u d i è r e  p a r  l e s  
p h o s p h a t e s  d e  s o u d e .  Von Germain. (Schluß statt 
Forts.) Chaleur et Ind. 17 (1936) S. 305/09. Behandlung 
des mit Soda vorbehandelten Wassers durch Natrium
phosphate. Vergleich der verschiedenen Reinigungs
verfahren mit Phosphaten. Wahl des geeigneten Verfahrens.

Elektrotechnik.

D e r  S c h l a g w e t t e r s c h u t z  e l e k t r i s c h e r  A n l a g e n .  
Von Lehmann. (Schluß.) Glückauf 72 (1936) S. 881/88. 
Errichtung elektrischer Anlagen in Schlagwettergruben. 
Stromart und Spannung, T ransformatoren , Geräte und 
Maschinen, Leitungen, Schutz gegen Überstrom, Spannungs
rückgang und zu hohe Berührungsspannung. Der Betrieb 
elektrischer Anlagen.

Hüttenwesen.

L a c é m e n t a t i o n  d e  l a  f o n t e  g r i s e  p a r  le  
g lu c in iu m .  Von Laissus. Rev. Metallurg. 33 (1936) 
S. 494/97*. Untersuchung der Diffusion des Gluziniums 
in Grauguß und dessen Eigenschaften.

Le m o d u l e  d ’é l a s t i c i t é  d e s  f o n t e s .  Von Mitinski. 
Rev. Metallurg. 33 (1936) S. 498/501. Messung des 
Elastizitätsmoduls von Gußeisen durch Beugung mit Hilfe 
eines Mikrometers. Ergebnisse. Vorteile des Verfahrens.

Un é p u r a t e u r  c e n t r i f u g e  d e s  m é t a u x  en  f u s i o n .  
Von Vroonen. Rev. Metallurg. 33 (1936) S. 502/09*. Vor
gänge bei der Zentr ifugalrein igung von Metallen beim 
Gießen. Versuche. Anwendung auf Gußeisen, Stahlguß und 
bei Metallen.

S u r  la  m o r p h o l o g i e  d e s  i n c l u s i o n s  d e s  p r o d u i t s  
s i d é r u r g i q u e s .  Von Castro und Portevin. (Forts .)  Rev. 
Metallurg. 33 (1936) S. 516/24*. Eisen, Mangan, Silizium 
und Aluminium. (Forts ,  f.)

W e i t e r e  V e r s u c h e  m i t  f e u e r f e s t e n  S o n d e r 
s t e i n e n  an  E l e k t r o o f e n g e w ö l b e n .  Von Kral. Stahl 
u. Eisen 56 (1936) S. 1000/02. Merkmale des benutzten 
Elektrostahlofens. Ergebnisse von Versuchen mit Magne- 
sidon-, Bikorit-, Dioxit-, Alusit-, Chromodus- und Magnosil- 
steinen.

S u r  le  c o m p o r t e m e n t  c h i m i q u e  d e  l ’h y d r o 
g è n e  a u x  t e m p é r a t u r e s  é l e v é e s .  Von Ciochina. Chim. 
et Ind. 36 (1936) S. 261/69*. Entkohlung  und E n t 
schwefelung des Gußeisens und Stahls mit Hilfe von 
Wasserstoff. Desoxydation des Gußstahlbades.

F o r t s c h r i t t e  in d e r  S c h w e i ß t e c h n i k  im e r s t e n  
H a l b j a h r  1936. Von Lohmann. Stahl u. Eisen 56 (1936) 
S. 1003/06. Einfluß des Werkstoffes. Arbeitsverfahren und 
Prüfverfahren. Eigenschaften der Schweißung. (Schluß f.)

Chemische Technologie.

T h e  H o l f o r d  d i s t i l l a t i o n  p r o c è s  s. Coal 
Carbonis. 2 (1936) S. 164 und  167*. Beschreibung des 
Verfahrens, besonders der  verbesserten Retorte.

V e r a r b e i t u n g s m ö g l i c h k e i t e n  v o n  T e e r .  Brenn- 
stoff-Chem. 17 (1936) S. 321/26. überblick über die 
physikalischen und technischen Verfahren zur Aufarbeitung 
des Teeres. Wärmebilanz vom theoretischen Standpunkt.

S y n t h e t i c  m o t o r  s p i r i t .  Von Thau. Coal Carbonis. 2 
(1936) S. 159/63*. Gas fü r  die Synthese. Wassergas, 
Koksofengas. Kokereianlage zur Gewinnung von Synthese
gas. Kammerverfahren. Aufbau einer Anlage zur Gewin
nung synthetischer Öle nach Fischer-Tropsch.

La p r é p a r a t i o n  d e  p r o d u i t s  l u b r i f i a n t s  à p a r t i r  
d u  c h a r b o n  e t  d e s  l i g n i t e s .  Von Berthelot. Chim. 
et Ind. 36 (1936) S. 270/80*. Viskosität. Beziehungen 
zwischen Zusammensetzung und Viskosität der Mineralöle 
und synthetischen Schmiermittel. Herstellung von Schmier
mitteln aus Stein- und Braunkohle. Kennzeichnung ver
schiedener Verfahren.

Ü b e r  e in e  z w e c k m ä ß i g e  A r b e i t s w e i s e  z u r  H e r 
s t e l l u n g  v o n  D i e s e l k r a f t s t o f f e n .  Von Heinze und 
Marder. Brennstoff-Chem. 17 (1936) S. 326/30. Abhängig
keit der Züridwilligkeit von Siedekennziffer und Dichte. 
Verwendung der  Siedekennziffer bei der Herstellung von 
Dieselkraftstoffen.

F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  K a u t s c h u k s  
u n d  s e i n e r  s y n t h e t i s c h e n  E r s a t z s t o f f e .  Von Kirch
hof. Chem.-Ztg. 60 (1936) S. 721/25. Rohgummibau und 
-gewinnung. Latex-Chemie und -Technologie. Kautschuk
pulver. Chemische und physikalische Eigenschaften des 
Naturkautschuks. Neue synthetische Kautschuke und 
Ersatzstoffe. (Schluß f.)

A b s o r b e n t  c a r b o n  f r o m  c o a l .  Von Sinnatt. Iron 
Coal Trad. Rev. 133 (1936) S. 295. Versuche zur Ge
winnung aktiver Kohle aus Durit, die sich als Absorptions
mittel fü r  A tmungsgeräte eignet.

T r a i t e m e n t  é l e c t r i q u e  d u  b é t o n  p o u r  é v i t e r  
la  g e l é e ,  e t  p e r m e t t r e  le  b é t o n n a g e  p e n d a n t  
l ’h iv e r .  Von Kunz, Fontanellaz und Haller. Génie civ. 109 
(1936) S. 184/86*. Grundlagen des Verfahrens. Behandlung 
der Oberfläche oder der Betonmasse. Praktische Anwen
dungsbeispiele. (Forts , f.)

P h y s i k a l i s c h e  G r u n d l a g e n ,  P r o b l e m e  u n d  d e r 
z e i t i g e r  S t a n d  d e r  F i l t r a t i o n .  Von Prockat. Chem. 
Fabrik 9 (1936) S. 401/9*. Physikalische Grundlagen der 
Filterung. Beschreibung der wichtigsten Bauarten von 
Filtern.

Chemie und Physik.

T h e  u l t i m a t e  a n a l y s i s  o f  c o a l  a n d  co k e .  Colliery 
Guard. 153 (1936) S. 335/37. Neue britische Normen für 
die Elementaranalyse von Kohle und  Koks. Bestimmung 
von Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Chlor.

D e r  V e r b r e n n u n g s v o r g a n g  im  E x p l o s i o n s 
m o t o r .  Von v. Philippolvich. Angew. Chem. 49 (1936) 
S. 625/34. Arbeitsverfahren. V erbrennung im Otto-Motor. 
Vorgänge bei der  Verbrennung im Dieselmotor. Praktische 
Anwendung der Temperaturm essung im Motor. F o r 
schungsmöglichkeiten.

E i n f a c h e  N a c h w e i s e  u n d  B e s t i m m u n g s v e r 
f a h r e n  g i f t i g e r  G a s e ,  D ä m p f e ,  R a u c h e  u n d  
S t a u b e  in  d e r  F a b r i k l u f t .  Von Weber. Zbl. Gewerbe- 
hyg. 23 (1936) S. 177/80. Zusammenstellung einer Reihe 
zweckmäßiger Verfahren.

Wirtschaft und Statistik.

I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  in  f u e l s .  Von Furness und 
Pehrson. Min. & M etallu rge  17 (1936) S. 381/83*. Karten
mäßige Darstellung der Erzeugung, des Verbrauchs und 
der hauptsächlichen Handelsbeziehungen der Erdteile und 
der  wichtigsten Länder an Rohöl, raffinierten E rd ö l 
erzeugnissen und  Kohle.

B r i t i s h  c o a l  m i n i n g  in 1935. Colliery Guard. 153 
(1936) S. 360/61. Allgemeine Übersicht über die Entwick
lung des britischen Kohlenmarktes im Jahre 1935. (Forts ,  f.)

H o m e  p r o d u c t i o n  o f  o i l s  in  r e l a t i o n  t o  c o a l  
t a r .  Von Foxwell. Coal Carbonis. 2 (1936) S. 165/67. E r 
zeugung von Brennstoffölen in England. Koksbedarf für 
Heizungen. Teer, Öl und  Benzol.

S i l v e r  a t  t h e  c r o s s r o a d s .  Von Gilbert.  Min. 
Congr. J. 22 (1936) H. 8, S. 16/19 und 34*. Mengentheorie 
des Geldes. Münzgoldbestände und Münzsilberbestände der 
Länder. E rzeugung  und Preise von Gold und  Silber. Be
ziehungen zwischen Gold  und  Silber. Silber als Währungs- 
metall.
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P E R S Ö N L I C H E S .

Beauftragt worden sind:
der Oberbergamtsdirektor N o l t e  beim Oberbergamt 

in Dortmund mit der W ahrnehmung der Geschäfte des 
Berghauptmanns bei dem Oberbergamt in Breslau,

der  O berberg ra t  P r o e m p e l e r  beim Oberbergamt in 
D ortmund mit der W ahrnehm ung der Geschäfte des O ber
bergam tsdirektors daselbst.______

G estorben:
am 4. September in Goslar der Erste  Bergrat Louis P o t h , 

Leiter des Bergreviers Goslar, im Alter von 60 Jahren.

Ernst van Bürck f .
Das Vorstandsmitglied der Klöckner-Werke AG., Berg 

assessor Ernst van Bürck, ist am 18. August 1936 wahrend 
eines Urlaubs, den er mit seiner Familie auf seiner Besitzung 
bei Oberkirchen im Sauerland verbrachte, unerwartet g e 
storben. Nach einigen leichten Ohnmachtsanfällen mußte 
er sich zur Bettruhe bequemen, und am dritten Tage seines 
Krankenlagers hat das Herz plötzlich den Dienst versagt.

Ernst van Bürck wurde am 19. November 1875 in 
Wattenscheid geboren, wo er auch die ersten Schuljahre 
verbrachte. Später besuchte er das Detmolder Gymnasium, 
das er Ostern 1895 mit dem Reifezeugnis verließ, um auf 
der in seiner Vaterstadt gelegenen Zeche 
Fröhliche Morgensonne das praktische 
Lehrjahr als Bergmann abzuleisten. Er 
studierte  in W ürzburg  und Berlin und 
legte im Dezember 1900 die Referendar
prüfung ab. Nach der üblichen Aus
bildungszeit und der im April 1905 be
standenen zweiten Staatsprüfung fand er 
zunächst im Staatsdienst beim Bergrevier 
Süd-Essen und später auf der staatlichen 
Zeche Gladbeck Verwendung. Am 1. Sep
tember 1907 tra t  er in den Privatdienst 
als Bergwerksdirektor und Stellvertreter 
des Generaldirektors bei der Königsborn 
Aktiengesellschaft für Bergbau-, Salinen- 
und Soolbadbetrieb in Unna. Nach dem 
Ausscheiden des Kommerzienrats Effertz 
wurde van Bürck Vorstandsmitglied und 
im September 1913 alleiniger Vorstand mit 
der Dienstbezeichnung Generaldirektor.
Als die Königsborn AG. einige Jahre nach 
dem Kriege in der neugegründeten Klöckner-Werke AG. 
aufging, tra t  van Bürck in deren Vorstand ein; 1930 über
nahm er die Leitung der Abteilung Bergbau der Klöckner- 
Werke und verlegte seinen Wohnsitz von Unna nach Rauxel.

Einfach und geradlinig wie dieser Lebenslauf war auch 
van Bürcks Wesensart. Nach seiner eigenen Schilderung 
ist er kein Musterschüler gewesen, und auch als Student 
und während seiner Ausbildungszeit hat ihm, wie seine 
Studienfreunde wissen, jede Streberei ferngelegen. Aber er 
hatte  einen scharfen Verstand, ein gutes Gedächtnis und 
ein feines Gefühl für das Wesentliche. Diese Eigenschaften 
und eine ruhige Beherrschtheit befähigten ihn später im 
praktischen Leben dazu, richtige Entschlüsse zu fassen und 
klare, bestimmte Ratschläge zu geben. Er war für Maß
halten in allen Dingen, auch in der technischen Entwicklung 
der seiner Leitung anvertrauten Zechen. Gegenüber den 
auch auf diesem Gebiet nicht seltenen Modeansichten blieb 
er zurückhaltend, und sein sparsamer, haushälterischer Sinn 
schützte ihn vor jeder Übertreibung. Wenn er aber eine 
N euerung oder Verbesserung als gut erkannt hatte, ging 
er mit ruhiger Sicherheit an die Planung und nach g ründ 
licher Durcharbeitung des Planes an die Ausführung.

So hat er zum Beispiel für die Zeche Königsborn schon 
im Jahre 1908 einen Turbo-L uftkom pressor  für Förder 
maschinenabdampf und Frischdampf beschafft, obwohl 
über die Zweckmäßigkeit dieser damals neuen Bauart die 
Meinungen noch sehr auseinandergingen. Ein Verdienst 
von großer Tragweite für den Kohlenbergbau hat sich 
van Bürck durch seine richtungweisende Mitwirkung bei 
der Einführung des Preßlufthammers für die Kohlen

gewinnung erworben. Die ers ten Versuche im deutschen 
Bergbau haben im Jahre 1908 auf der Zeche Komgsborn 
stattgefunden. Hierbei benutzte man Ingersoll-Niethammer, 
in die anfangs das Spitzeisen noch ohne Haltevorrichtung 
eingesteckt wurde, ln Zusammenarbeit mit den damals 
noch in amerikanischem Besitz befindlichen Niles-Werken 
wurde der Gedanke der N utzbarm achung des P reßluft
hammers für die Kohlengewinnung technisch weiter ent
wickelt. Im Jahre 1913 arbeiteten auf der Zeche Komgs- 
born schon etwa 250 Abbauhämmer, w ährend sich noch 
in der ersten Zeit nach dem Weltkrieg namhafte Leiter 

anderer Bergwerksunternehmen dem Ab
bauhammer gegenüber ablehnend ver
hielten. H eute werden im R uhrbergbau 
fast 9 0%  aller Kohlen mit dem Abbau
hammer gewonnen; ebenso ist er in ändern 
deutschen und ausländischen Steinkohlen
bezirken heimisch geworden.

Viel würde der Verstorbene darum 
gegeben haben, wenn er auch der Saline 
Königsborn zu technischem Fortschri t t  
hätte  verhelfen können. Diesem alten W erk 
galt seine ganze Liebe, die in einem stark 
ausgeprägten Sinn für Tradition wurzelte. 
Weil er aber erkannte, daß der W ettbew erb  
des billigen Steinsalzes die wenigen noch 
vorhandenen Gradiersalinen in ihrem Be
stände bedroht, g laubte er, g roße  Auf
wendungen nicht mehr veran tw orten  zu 
können.

Die berufliche Stellung van Bürcks 
brachte es mit sich, daß er in zahlreichen 

mit dem Bergbau und der Salzgewinnung zusam m enhängen
den Verbänden und gemeinnützigen Körperschaften dem 
Aufsichtsrat, Vorstand oder Beirat als Mitglied angehörte.

Abgesehen von seinem Beruf ha t  sich van Bürck mit 
Lust und Liebe und mit Erfolg als Soldat und als Jäger 
betätigt. In den Krieg zog er als O berleu tnan t d. R. im 
Reserve-Infanterieregiment 53. Als K ompagnieführer nahm 
er an der Belagerung und E rstürm ung von Maubeuge sowie 
an den Kämpfen auf der Höhe des D am enw eges teil, die 
im Anschluß an die Marneschlacht zum Stellungskrieg 
überleiteten. Später führte er als H aup tm ann  eine Mineur
kompagnie und leitete vom Stabe einer Division aus die 
Minierarbeiten in dem Frontabschnitt  von La Bassee. 
Während seines Einjährigenjahres verdiente er sich als 
vorzüglicher Schütze leicht die kurz vorher eingeführte 
Schützenschnur. Auch auf der Jagd, die er als Heger 
ausübte, war ihm der weidgerechte  Schuß sicher.

Im Verkehr mit ändern Menschen w ar van Bürck ein 
froher und guter Gesellschafter, der es auch verstand, im 
Umgang mit seiner Gefolgschaft durch freundliches Wesen 
Vertrauen zu erwecken. Am wohlsten fühlte er sich in 
der Familie und im vertrauten  Kreise mit Berufsgenossen, 
Jagdfreunden oder C orpsbrüdern . Der Geistliche, der am 
Sarge sprach, hat von dem V erstorbenen kurz und treffend 
gesagt, er sei eine »vornehme H errennatur«  gewesen. Alle, 
die Ernst van Bürck näherges tanden  haben, w erden ihn 
als einen kraftvollen Mann von einfachem W esen und vor
nehmer G esinnung in E rinnerung behalten. Der Bergbau 
an der Ruhr hat in ihm einen Mann mit angeborenen 
Führergaben verloren. W i e b e .


