
GLÜCKAUF
Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift

Nr. 31 3. A ugust 1935 71. Jahrg.

U ntersuchungen  über die A rbeitsw eise von Zittersieben.
Von Privatdozent Dr.-Ing. Fr. P r o c k a t ,  Berlin, und Dr.-Ing. E. R a m m l e r ,  Dresden. 

(Mitteilung aus dem Ausschuß für Steinkohlenaufbere itung1.)
W e n n  es au ch  g e lu n g e n  ist,  d ie  S ieb tech n ik  au s  

b e sc h e id en en  A n fä n g e n  a u f  e in en  a u ß e r o r d e n t l i c h  
hohen  E n t w i c k l u n g s s t a n d  zu h e b e n ,  so  l ieg en  do ch  
e r s t  v e r h ä l tn i s m ä ß ig  w e n ig  v e rg le ic h b a re  z a h le n 
m äß ige  A n g a b e n  ü b e r  die  A rb e i t sw e is e  von  F e i n 
sieben vor .  F ü r  d e n  E n t w u r f  v o n  A b s ie b u n g s a n la g e n  
sowie f ü r  d ie  F o r d e r u n g ,  A b g a b e  u n d  N a c h p r ü f u n g  
von G e w ä h r l e i s t u n g e n  s in d  n e b e n  d e n  a n d e r w e i t ig  
b e sp ro c h e n e n  b e t r i e b l i c h e n  B e w ä h r u n g s f a k t o r e n 2 d ie  
S ieb le is tu n g  u n d  d e r  S i e b g ü te g ra d  m a ß g e b e n d .  Sie 
k en nze ichnen  M e n g e  u n d  G ü t e  d e s  S ie b e rg e b n is s e s  
und h ä n g e n  w ie d e r u m  v o n  z a h l r e ic h e n  E in f lu ß g r ö ß e n  
ab, d e re n  h a u p t s ä c h l i c h s t e  n a c h s te h e n d  g e n a n n t  s ind.

1. E i n f l ü s s e  d e s  S i e b e s :  a )  V e rh ä l tn i s  von 
Länge u n d  B re i te  d e s  S ie b e s ;  b )  Zahl  d e r  S c h w in g u n 
gen je  Z e i te in h e i t ;  c )  N e ig u n g  d e s  S ie b e s ;  d )  S c h w in 
g u n g s w e i te ;  e )  G r ö ß e  d e r  f re ien  S ieb f lä c h e ;  f )  F o r m  
und  V e r te i lu n g  d e r  S i e b ö f f n u n g e n ;  g )  D r e h s in n  im 
V erh ä l tn is  z u r  F ö r d e r r i c h t u n g ;  h )  B a u a r t  ( A r t  d e r  
S c h w in g u n g s e r r e g u n g ,  L a g e  d e s  S c h w i n g u n g s e r r e g e r s  
zur S ieb f läche  u s w .) .

2. E i n f l ü s s e  d e r  B e t r i e b s b e d i n g u n g e n  : 
a)  B e l a s t u n g s g r a d ;  b )  K la s s i e r u n g s f e in h e i t  ( M a s c h e n 
w e ite )  ; c) Z ah l  d e r  S ieb d ec k e  o d e r  S i e b s t r a ß e n ;  d )  A rt 
und  H ä u f i g k e i t  d e r  S i e b re in ig u n g ;  e )  A n w e n d u n g  von  
U n te rd rü ck .

3. E i n f l ü s s e  d e s  S i e b g u t e s :  a )  K o r n z u s a m 
m e n se tz u n g  d e s  A u f g a b e g u t e s ;  b )  F e u c h t i g 
keit;  c )  d u r c h s c h n i t t l i c h e  K o rn fo rm  u n d  
K o rn fo rm v e r t e i lu n g ;  d )  sp e z i f i s c h e s  G e w ich t .

D ie  in f o lg e r i c h t ig  a u f g e b a u t e n  V e r s u c h s 
re ihen  z w isc h en  d ie se n  E i n f l u ß g r ö ß e n  u n d  
dem  S ie b g ü te g ra d  so w ie  d e r  S ie b le i s tu n g  g e 
w o n n e n e n ,  in K u rv e n s c h a re n  d a rg e s t e l l t e n  
Z u s a m m e n h ä n g e  l ie f e rn  in ih r e r  G e s a m t h e i t  
die S i e b c h a r a k t e r i s t i k .  D ie se  so l l  a l so  
ein m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d ig e s  Bild v o n  d e r  
A rb e i t sw e ise  e in e s  S ieb es  g e b e n ,  ä h n l ich  
wie d ie  v o m  R e i c h s k o h l e n r a t  in z a h l 
re ichen  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  f ü r  M ü h le n  a u f 
g e n o m m e n e n  K e n n l i n i e n 3 d ie  E ig e n s c h a f t e n  d e r  Z e r 
k le in e r u n g s m a s c h in e n  k e n n z e ic h n e n .  N u r  d u rc h  die  
V o rn a h m e  d e r a r t i g e r  U n t e r s u c h u n g e n  bei m ö g l ic h s t  
vielen S ie b b a u a r t e n  u n d  d u r c h  v e rg le ic h e n d e  B e 
u r t e i lu n g  d e r  E r g e b n i s s e  k ö n n e n  ü b e r  d e n  An-o ö
w e n d u n g s b e r e i c h  u n d  d ie  E ig e n s c h a f t e n  d e r  in v e r 

1 Diese e rw eiterte  F assung  des V ortrages stellt das E rgebn is der 
im A ufträge des R eichskohlenrates angestellten  U ntersuchungen dar.

2 R a m m l e r  und P r o c k a t :  O ber Z itte rsiebe  und ihre Betriebs
eigenschaften. E rschein t dem nächst in d e r  Z eitschrift »Die chem ische 
Fabrik".

3 Berichtfolgen 2, 3, 9, 12, 15, 22 und 25 des K ohlenstaubausschusses 
des R eichskohlenrates.

w ir r e n d e r  F ü l le  v o r h a n d e n e n  A u s f ü h r u n g s f o r m e n  e in 
w a n d f r e i e  U n te r la g e n  g e w o n n e n  w e rd e n ,  d ie  d e m  B e 
t r i e b s m a n n  im Einzelfa tle  d ie  W a h l  e r le ic h te rn .  N a t ü r 
lich s in d  neben  den  S ieb k en n l in ien ,  w ie  sc h o n  e r w ä h n t ,  
n o c h  b e t r ie b l ich e  B e w ä h r u n g s g r ö ß e n  m a ß g e b e n d .

D ie  v o r l i e g e n d e  A rb e i t  is t  g e d a c h t  a ls  L e i t fad e n  
f ü r  d ie  A u fn a h m e  v o n  S ie b k e n n l in i e n ; sie b e s c h rä n k t  
sich z w a r  a u f  e ine e in z ige  M a s c h in e ,  a b e r  d ie  A r t  
d e s  V o rg e h e n s  b le ib t  bei so lc h e n  V e rsu c h en  s te t s  
g le ich .  So m ö g e  d e r  B e r ic h t  zu  w e i te r n  U n t e r 
s u c h u n g e n  a u f  d ie se m  G e b ie t  a n re g e n ,  s o w o h l  im 
B e la n g e  d e r  B etr iebe ,  fü r  w e lch e  d ie  F e in s ie b e  e in e  
im m e r  g r ö ß e r e  B e d e u tu n g  e r la n g e n ,  a ls  a u ch  z u 
g u n s t e n  d e r  L ie fe r f i rm e n ,  d e re n  e r f in d e r i s c h e n  und- 
b au l ich en  L e is tu n g e n  die  S ieb tech n ik  ih re  g r o ß e  E n t 
w ic k lu n g  v e rd a n k t .

Versuchsanordnung.
V e r s u c h s a n l a g e .

D ie  U n te r s u c h u n g e n  s in d  in d e r  V e r s u c h s a n s t a l t  
f ü r  A u fb e r e i tu n g  u n d  B r ik e t t i e r u n g  an  d e r  B e r g b a u 
a b te i lu n g  d e r  T e c h n isc h e n  H o c h s c h u le  B er l in  an  
e in em  N ia g a r a - Z i t t e r s i e b  v o r g e n o m m e n  w o r d e n 1, 
ü b e r  d e s s e n  A u fb a u -  u n d  a l lg em e in e  A rb e i t sw e is e  d e r  
b e re i t s  e r w ä h n te  A u f s a t z 2 u n te r r i c h te t .  D a s  S ieb  in 
E i n d e c k a n o r d n u n g  h a t t e  rd .  0 ,3 7  m 2 n u tz b a r e  S ie b 
fläche .  Abb. 1 ze ig t  e inen  Q u e r s c h n i t t  d u rc h  d ie  E b e n e

Z a h l e n t a f e l  1. K e n n z a h le n  d e r  B e t r i e b s s ie b g e w e b e .
M aschen

weite
mm

Drahtstärke
mm

Licht
querschnitt

°/o
Nutzbare

Siebfläche
m 2

4,0 1,50 52,8 0,3483,0 1,20 51,1 0,3732,0 0,80 51,3 0,3691,0 0,45 47,8 0,3750,5 0,26 43,1 0.376
1 Die V ersuche hat ü berw iegend  D ipl.-Ing. R. G r e w e n  ausgeführt.
2 R a m m l e r  und P r o c k a t ,  a .a .O .

Abb. 1. Bild des Versuchssiebes im Querschnitt.
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d e r  A n tr ie b sw e l le .  D a s  Sieb w a r  im R eg e l fa l l  m it  
q u a d r a t i s c h e m  M a s c h e n d r a h tg e w e b e  b e s p a n n t ;  die 
K e n n z a h le n  d e r  v e rw e n d e te n  S ieb g e w e b e  s ind  in d e r  
Z a h le n ta f e l  1 w ie d e r g e g e b e n .  U m  d en  E in f lu ß  von  
M a s c h e n f o r m  u n d  f re ie r  S ieb f läch e  zu e r fo r sc h e n ,  
h a b e n  w i r  V e rsu c h e  m i t  e in em  H a r f e n s i e b g e w e b e  von 
0,5 m m  S p a l t  a n g e s c h lo s s e n .

D a s  Sieb w a r  in v ie r  D ra h ts e i l e n  a u f g e h ä n g t ;  
d u r c h  zwei S te l l s c h ra u b e n  k o n n te  es an  d e r  A u fg a b e 
se i te  in d e n  G r e n z e n  zw ischen  12 u n d  3 0 °  N e ig u n g  
g e h o b e n  u n d  g e s e n k t  w e rd e n .  Die D r e h z a h l  d e r  
E x z e n te rw e l le  u n d  d a m i t  d ie  S c h w in g u n g s z a h l  d e r  
S ieb fläche  l ieß  sich d u rc h  W i d e r s t ä n d e  in d en  S tu fen  
720 , 860 , 102 0 ,  1 3 0 0  u n d  1500  U m in v e rä n d e rn .

D ie  K o h le  w u rd e  d e m  Sieb ü b e r  e in en  T r i c h te r  
a u fg e g e b e n ,  d e s s e n  A u s la u fsc h l i tz  e ine g le ic h m ä ß ig e  
B esch ick u n g  ü b e r  d ie  g a n z e  S ieb b re i te  e rm ö g l ich te .  
D u rc h  R e g lu n g  d e r  S c h l i tzb re i te  k o n n te  m an  v e r 
sch ied e n e  B e la s tu n g e n  d e s  Siebes  erzie len .

K e n n z e i c h n u n g  d e r  V e r s u c h s k o h l e .
F ü r  d ie  V e rsu c h e  d ie n te  P e in k o h le  d e r  o b e r 

sch le s is ch e n  G r u b e  L u d w ig sg lü c k .  A b g e s e h e n  von  den  
V e rsu c h en ,  bei d e n e n  ab sich t l ich  die  F e u c h t ig k e i t  v e r 
ä n d e r t  w u rd e ,  f o r d e r t e  d e r  V e rsu c h sz w ec k  e inen  
g le ic h b le ib e n d e n  W a s s e r g e h a l t  d e r  K ohle .  M a n  b e 
n u tz te  a n n ä h e rn d  lu f t t ro c k n e  K ohle ,  d e re n  G e s a m t 
f e u c h t ig k e i t s g e h a l t  j e d o c h  im m e rh in  zw ischen  2,5 u n d
4,5 o/o s c h w a n k te .

D ie  K o rn z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  A u s g a n g s k o h le  is t  
au s  Abb. 2 u n d  d e r  Z a h le n ta fe l  2 e r s ic h t l i c h ;  d ie se

e n th ä l t  f e r n e r  d ie  K ö r n u n g s a n a l y s e n  d e s  A u fg a b e g u te s  
d e r  e in z e ln e n  S iebe. W e g e n  d e s  b e g re n z te n  K o h l e n 
v o r r a t e s  m u ß te  f ü r  d ie  m it  e in e m  S ie b g e w e b e  d u rch -  
a e f ü h r t e  g e s a m te  V e r s u c h s f o lg e  d ie  g le ich e ,  im m e r  
w ie d e r  d u r c h g e m is c h te  K o h le  v e r w e n d e t  w e rd e n .  D as  
A ufo-abegut w u r d e  d a h e r  im L a u fe  d e r  U n te r s u c h u n g s -fe> &

Abb. 2. Körnling der Versuchskohle 
(Aufgabegut des 4-mm-Siebes).

Z a h l e n t a f e l  2. K ö rn u n g  d e s  A u fg a b e g u te s .

Maschenweite 
des Prüfsiebes

mm

4-mm-Gewebe 
33 Versuche 

Ra Re AR1
°/o % %

3-mm-Gewebe 
14 Versuche

Ra Re ! AR
% % °/o

2-mm-Gewebe 
23 Versuche 

Ra Re AR
0/0 °/o 0/0

1-mm-Gewebe 
13 Versuche 

Ra Re AR
0/0 °/o °/o

0,5-mm-Gewebe 
13 Versuche 

Ra Re AR
°/o °/o °/o

7,00 4,80 3,55 1,25
6,00 11,80 9,SO -2 ,0 0 —
5,00 20,90 16,95 -3 ,9 5 —
4,00 26,30 21,15 -  5,15 — — — — — — — — — — — —
3,00 38,65 33,85 4,80 9,4 9,05 -  0,35 7,60 6,00 -1 ,6 0 6,8 6,25 -  0,55 — —
2,00 50,15 46,85 3,30 26,8 27,65 +  0,85 26,50 24,20 -1 ,3 0 23,4 22,50 - 0 ,9 0 —• — —
1,00 59,95 57,10 2,85 52,2 52,10 -0 ,1 0 54,20 49,75 -4 ,4 5 49,2 47,60 -1 ,6 0 26,40 25,7 -0 ,7 0
0,50 73,90 71,25 -2 ,6 5 71,4 70,45 -0 ,9 5 74,70 70,60 -4 ,1 0 68,6 67,70 -0 ,9 0 48,00 47,0 - 1.00
0,25 83,40 82,80 -1 ,6 0 83,8 83,50 -0 ,3 0 86,75 83,80 -2 ,9 5 84,2 83,65 -0 ,5 5 60,70 59,2 - 1 ,5 0
0,12 _ _ 92,2 92,15 -0 ,0 5 94,00 92,40 . 1,60 93,9 93,40 -0 ,5 0 68,75 67,3 -1 ,4 3
0,06 — — — 97,3 97,60 +  0,30 98,30 97,10 -1 ,2 0 98,6 98,50 - 0 ,1 0 72,80 71,8 -1 ,00

M i t t e l ..................
Mittel je Versuch

1 AR =  R e - R a .

-3 ,1 0
-0 ,0 9

- 0 ,1 0
-0 ,01

- 2 ,5 0
-0 ,1 0

- 0,70 
-0 ,0 5

-1 ,1 0
-0 ,0 9

re ih e  fe in e r .  In d e r  Z a h le n ta f e l  2 s in d  jew e i ls  die  A n 
f a n g s - u n d  E n d k ö r n u n g  ( R ü c k s t ä n d e  Ra u n d  Re) a n g e 
g e b e n ;  d ie  F e in u n g  w ird  d u rc h  d e n  U n te r sc h ie d  d e r  
R ü c k s tä n d e  Ä R  = R e- R a g e k e n n z e ic h n e t .  H ie rn a c h  ist 
d ie  bei d e r  S ie b u n g  a u f t r e t e n d e  Z e r k le in e r u n g  nich t  e r 
h eb l ich ,  w e n n  m a n  in B e t r a c h t  z ieh t ,  d a ß  d e r  a n 
g e g e b e n e  K ö rn u n g s u n te r s c h ie d  d a s  E rg e b n is  e in e r  
g r o ß e n  Z ah l  von  A b s ie b u n g e n  is t  u n d  au ch  den  Z erfa l l  
be i d e r  D u rc h m is c h u n g  e in sch l ieß t .  Bei d e r  V e rs u c h s 
f o lg e  m it  d e m  4 -m m -G e w e b e  ä n d e r t e  sich z. B. die 
K ö r n u n g  w ä h r e n d  33 V e rs u c h e n  u m  1,2 bis 5,15 o/o 
o d e r  im D u rc h s c h n i t t  u m  - 3 , 1  o/o, d . s .  0,1 »o je V e r 
such  (vg l .  au ch  d ie  K ö rn u n g s k u r v e n  in Abb. 2). D as  
A u s m a ß  d e r  K ö r n u n g s ä n d e r u n g  is t  k e in e s w e g s  so  
g r o ß ,  d a ß  es Z u s a m m e n h ä n g e  h ä t te  ve rsch le ie rn

k ö n n en .  Ü ber  d ie se  f ü r  die  V e r s u c h s b e w e r t u n g  w ic h 
t ig e  F e s t s t e l l u n g  h in a u s  h a b e n  d ie  Z a h le n  d e r  Ü b e r 
s ich t  2 in s o fe rn  a l lg em e in e  B e d e u tu n g ,  a ls  sie e r s t 
m a l ig  A u fs c h lu ß  ü b e r  d ie  b e im  S ieben  vo n  S te inkohlen  
a u f t r e t e n d e  Z e r k le in e r u n g  g e b e n  u n d  ze igen ,  d a ß  m an  
d ie se  F e in u n g ,  w e n ig s t e n s  bei d e r  b e n u tz te n  Kohle 
u n d  d en  v o r l i e g e n d e n  S ie b b e d in g u n g e n ,  fü r  kleinere 
K o r n g r ö ß e n  gänz lich  v e rn a c h lä s s ig e n  k ann .

V e r s u c h s d u r c h f ü h r u n g .
D ie  V e r s u c h s d a u e r  b e t r u g  je w e i l s  ~  10 min. D er  

R ü c k s ta n d  R u n d  d e r  D u r c h g a n g  D  w u r d e n  bei jed em  
V e rsu c h  g e w o g e n  u n d  d ie  e n tn o m m e n e n  Dttrch- 
s c h n i t t s m u s te r  d e s  R ü c k s t a n d e s  (b e im  H a r f e n g e w e b e  
auch  d e s  D u r c h g a n g e s )  e b e n s o  w ie  d a s  A u fg a b e g u t
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s te ts  a u f  ih ren  F e i n k o r n g e h a l t  u n te r s u c h t ,  d. h. a u f  
den  K o rn a n te i l ,  d e r  k le in e r  a ls  d ie  M a s c h e n w e i te  des  
g e ra d e  v e r w e n d e t e n  B e t r i e b s s ie b e s  ist.

Z a h l e n t a f e l  3. K e n n z a h le n  d e r  P rü f s ie b e .

Maschenzahl Lichte D rah tMaschenweite durchm esser
je cm 2 mm mm

— 4,00
— 3,00 ___

— 2,00 ___

36 1,00 0,65144 0.50 0,34576 0,25 0,172 500 0,12 0,0810 000 0,06 0,04
F ü r  d ie  S ie b a n a ly s e n  f a n d e n  G e w e b e s ie b e  m i t  

q u a d ra t i s c h e n  M a s c h e n  V e r w e n d u n g ,  d e re n  K e n n 
zahlen in d e r  Z a h le n ta f e l  3 z u s a m m e n g e s t e l l t  s ind .  
A b gesehen  v o n  d e n  V e rs u c h e n  m i t  H a r f e n s i e b g e w e b e  
ha tten  a lso  B e t r ie b s -  u n d  P r i i f s ie b  d ie  g le ich e  
M a s c h e n fo rm ,  so  d a ß  in d e n  D u r c h g ä n g e n  d e r  
Q u a d r a tm a s c h e n s i e b e  a u c h  kein Ü b e rk o rn  an fa l len  
konnte.

V e r s u c h  s a u s  w e r t u n g .
F ü r  d ie  z a h le n m ä ß ig e  K e n n z e ic h n u n g  u n d  A u s 

w e r tu n g  d e r  A b s ie b u n g s v o r g ä n g e  s in d  v o n  v e rs c h ie d e 
nen Seiten  V o rs c h lä g e  g e m a c h t  w o rd e n ,  ü b e r  d e re n  
Z w ec k m äß ig k e i t  e n d g ü l t i g e  B e s c h lü s s e  n o c h  n ich t  
g e fa ß t  s i n d 1. D a  d ie  v o r l i e g e n d e  A rb e i t  n ic h t  d ie  A u f 
gabe  ha t ,  d ie  E i g n u n g  d e r  v e rs c h ie d e n e n  F o r m e ln  fü r  
die v e r s c h ie d e n a r t ig s t e n  A b s ie b u n g s v o r g ä n g e  n a c h 
zu p rü fen ,  sei n a c h s te h e n d  e in e  Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r  
von u n s  b e n u tz te n  A u s d r ü c k e  u n d  F o r m e l n  g e g e b e n .  
H in sich tl ich  d e r  B e g r i f fe  u n d  F o rm e lze ic h en  hab en  
w ir  u n s  w e i tg e h e n d  d e n  V o rs c h lä g e n  d es  A u s s c h u s s e s  
f ü r  S t e in k o h le n a u f b e re i tu n g  a n g e s c h lo s s e n - .

A u s  d e n  G e w ic h te n  d e s  R ü c k s t a n d e s  R u n d  des  
D u rc h g a n g s  D  d e s  S ieb es  e r g a b  sich u n t e r  V e rn a c h 
lä s s ig u n g  d e r  g e r in g e n  V e r s t a u b u n g s -  u n d  Ver- 
s t r e u u n g s v e r lu s t e  d a s  G e w ic h t  d e s  A u f g a b e g u te s  A. 
Die G e w ic h te  w u r d e n  d a n n  a u f  s p ez i f i s ch e  L e i s tu n g s 
g rö ß e n ,  b e z o g e n  a u f  1 h u n d  1 m-' n u tz b a r e  S ieb 
fläche, u m g e r e c h n e t .  D ie  A n te i le  an  F e in k o r n ,  a lso  
an K orn , d a s  k le in e r  a ls  d ie  b e t r e f f e n d e  B e t r ie b s s ie b 
m a sc h e n w e i te  is t, se ien  im A u f g a b e g u t  F A '-\u, im R ü c k 
s ta n d  U » o  u n d  im D u r c h g a n g  F D o/o. D e r  W e r t  U  
k en n ze ic h n e t  d e n  f r ü h e r  im B e tr ie b e  a l le in  a ls  K e n n 
g r ö ß e  b e n u tz te n  F e h l k o r n g e h a i t  d e s  R ü c k s ta n d e s .  
D ann  i s t  d a s  F e i n k o r n a u s b r i n g e n  im  D u r c h g a n g

m F =  ^ 7 ^  100  =  ^ ° -  1 0 0 (o/()) 1F a ( F d -  D )  A F A
und d e r  Ü b e r k o r n  v e r b l e i b  im  D u r c h g a n g

( F a U )  ( 1 0 0 - F d )
( F d — U ) ( 1 0 0  -  F a ) 
D  1 0 0 - F d 
A 100 -  F a

100

100  (o/o)
1 I v e r s :  V ergleichende S ieb trom m eluntersuchungen , S tein industrie 

27 (1932) S. 40; F ortschritte  d e r  S iebtechnik , Met. u. E rz  27 (1930) 
S. 209. L u y k e n  und  K r a e b e r :  B egriffe  und  K ennziffern zu r B eurteilung 
von A bsiebungs- und S ich tvorgängen , G lückauf 69 (1933) S. 957. R o s in  
und R a m m l e r :  Ü ber A rbeitsw eise und  W irk un g sg rad  von W indsichtern , 
Zement 18 (1929) S. 804 ; 24. B erichtfolge des K ohlenstaubausschusses des 
R eichskohlenrates. M a d e l :  Ü ber den T ren n u n g sg rad  von W indsich tern , 
Zement 19 (1930) S. 958. R o s i n  und R a m m 1 e r  : W indsich ter und ihre 
U ntersuchung, G lückauf 68 (1932) S. 529. 

s L u y k e n  und K r a e b e r ,  a. a. O.

H ie r a u s  e r r e c h n e t  s ich d e r  S i e b g ü t e g r a d  o d e r  d ie  
S i e b u n g s g ü  te  zu

(F.a - U )  ( F d -  F a ) 100rm - w

100 (o/0) 3.
(1 0 0  — F a ) ( F d  — U )  f a 

= D , F d  1 0 0 - F d i  
A 1 F a  100 -  F a J

Bei f e h le r f r e i e r  S i e b a u s f ü h r u n g  u n d  g le ic h e r  
M a s c h e n f o r m  f ü r  B e t r ieb s -  u n d  P r ü f s i e b  is t  n a t ü r 
lich F d = 1 0 0 ° o, d . h .  es  t r i t t  kein F e h lk o rn  ( Ü b e r 
k o r n )  im D u r c h g a n g  au f,  u n d  es  w i rd  w  =  0 :  m i th in  

1 0 0 ( F a - U )  D  100
^ mF =  F A ( T 0 0 3 u r  A F A 1 0 0 <0'o ) - 4
S ie b u n g s g ü te  u n d  F e i n k o r n a u s b r i n g e n  w e r d e n  

gle ich .  Bei d e n  V e rsu c h e n  m it  Q u a d r a t m a s c h e n g e w e b e  
i s t  d a h e r  s te t s  n ach  d e r  F o r m e l  4 g e r e c h n e t  w o r d e n ,  
w ä h r e n d  w i r  be im  H a r f e n s i e b  d ie  S i e b u n g s g ü te  nach  
d e r  F o r m e l  3 f e s tg e s t e l i t  u n d  a u ch  F e i n k o r n a u s 
b r in g e n  u n d  Ü b e rk o rn v e rb le ib  im D u r c h g a n g  n a ch  den  
F o r m e ln  1 u n d  2 e r m i t t e l t  h a b en .

D e r  in d e n  G le ic h u n g e n  a u f t r e t e n d e  A u s d r u c k
D

vd — " - 1 0 0  k e n n z e ic h n e t  d a s  D u r c h g a n g s a u s b r i n g e n .  
D a s  R ü c k s t a n d s a u s b r in g e n  i s t  e n t s p r e c h e n d : vr =* 
1 0 0 - vd =  ** 1 0 0  ( o 0).J\

V e r s u c h s p l a n .
Die  A u fg a b e  d e r  A b le i tu n g  v o n  S ie b k e n n l in ien  is t  

b e re i t s  bei G e le g e n h e i t  v o n  F e u e r u n g s v e r s u c h e n  m i t  
F e in k o h l e n f r a k t i o n e n 1 in A n g r i f f  g e n o m m e n  w o r d e n ,  
j e d o c h  g e s t a t t e t e n  d ie  b e t r ie b l ic h e n  V e rh ä l tn i s s e  
d a m a l s  n ich t ,  d ie  z a h l re ich e n  Z u s a m m e n h ä n g e  p l a n 
vo ll  zu  e r fo r sc h e n .  Bei d e r  F ü l le  d e r  e in g a n g s  a u f 
g e f ü h r t e n  E i n f l u ß g r ö ß e n  m u ß te  m a n  s ich  au ch  bei 
den  h ie r  b e h a n d e l te n  V e rs u c h e n  m i t  R ü ck s ich t  a u f  
d en  g e ld l ic h e n  A u fw a n d  B e s c h r ä n k u n g  a u fe r l e g e n .  
F ü r  d ie  K la s s ie r u n g  von  F e in k o h le  e r s c h ie n e n  d ie  
u n t e r  1 a, b, c, e u n d  f, 2 a  u n d  b s o w ie  3 a  u n d  b 
g e n a n n te n  G r ö ß e n  a ls  b e s o n d e r s  w ic h t ig  u n d  p l a n 
m ä ß ig e r  U n t e r s u c h u n g  b e d ü r f t i g .  M i t  R ü c k s ic h t  a u f  
d ie  A u fe in a n d e r fo lg e  d e r  U n te r s u c h u n g e n ,  d ie  m a n  
so  a n le g te ,  d a ß  m it  d e r  k le in s te n  Z ah l  v o n  V e rs u c h e n  
m ö g l ic h s t  v ie le  A b h ä n g ig k e i te n  g e k l ä r t  w u r d e n ,  u n d  
u m  d e r  K la rh e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  w il le n  w e r d e n  w i r  
von  d e m  e in le i te n d  g e g e b e n e n  S c h em a  d e r  E i n f l u ß 
g r ö ß e n  in d e r  R e ih e n fo lg e  e tw a s  ab w e ic h e n .  D ie  V e r 
su ch e  m i t  Q u a d r a t m a s c h e n -  u n d  H a r f e n g e w e b e  
w e r d e n  g e s o n d e r t  b e h a n d e l t .

Versuche mit Q u adra tm asc h en g ew eb e .
E i n f l ü s s e  d e s  S i e b e s .

Sieblänge.
D ie  r ich t ig e  W a h l  d e r  S ie b lä n g e  o d e r  — bei 

g l e ic h b le ib e n d e r  S ieb f lä ch e  — d e s  V e rh ä l tn i s s e s  
zw isc h e n  L ä n g e  u n d  B re i te  d e s  S ieb es  is t  s e h r  w ic h t ig .  
G e r i n g e  S ieb b re i te  bei g r o ß e r  S ie b lä n g e  e r h ö h t  dTe 
S ch ich td ick e  d e s  S ie b g u te s  u n d  e r s c h w e r t  d a h e r  d a s  
D u r c h w a n d e r n  d e s  F e i n k o r n s  b is  z u r  S ieb f läch e ,  
w ä h r e n d  u m g e k e h r t  e in e  g e r i n g e r e  S ie b lä n g e  bei 
g r ö ß e r e r  B re i te  d ie  m ö g l ic h e  Z ah l  d e r  B e r ü h r u n g e n  
zw isc h en  d en  e in z e ln e n  K ö rn e r n  u n d  d e r  S ieb f lä ch e  
v e rm in d e r t .  E s  g i b t  d a h e r  e in e n  B e s tw e r t .

1 D r e s n e r ,  K a y s e r ,  R a m m l e r  und W e s e m a n n :  U ntersuchungen  
zum Feinkohlenprob lem , Berichte d. T echn.-W irtschaftl. S achverständ igen
ausschüsse des R eichskohlenrates 1934, Bericht D 57.
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V e rsu c h e  m i t  S ieben v on  g le ic h e r  S ieb fläche ,  ab e r  
v e r s c h ie d e n e m  V e rh ä l tn i s  zw isc hen  L än g e  u n d  B re ite  
k o n n te n  n ic h t  a n g e s t e l l t  w e rd e n .  Ü ber  d en  E in f lu ß  d e r  
S ieb län g e  bei g le ic h b le ib e n d e r  B re i te  k a n n  m a n  j e d o c h  
A n h a l t s p u n k te  g e w in n e n ,  w e n n  m a n  d e n  A b lau f  d e s  
S ie b v o r g a n g e s  ü b e r  d ie  L ä n g s e r s t r e c k u n g  d e s  Siebes  
v e r f o lg t .  Bei e in em  V e rsu c h  w u r d e  d a h e r  d e r  D u r c h 
g a n g  n ic h t  a ls  G a n z e s  g e w e r te t ,  s o n d e r n  in 6 v e r 
sch ied en e n  F r a k t io n e n ,  e n t s p r e c h e n d  6 g le ic h en  
B ru ch te i len  d e r  g e s a m te n  S ieb län g e ,  g e s o n d e r t  a u f 
g e f a n g e n .  D ie  an  d e r  A u fg a b e se i te  d u r c h g e g a n g e n e  
F r a k t io n  w u r d e  m i t  1, d ie  an  d e r  Ü b er la u fse i te  d u r c h 
g e g a n g e n e  m i t  6 b eze ichne t .  D a s  m it 20°  N e ig u n g  
a u f g e h ä n g t e  u n d  m it  e inem  G e w e b e  vo n  4 m m  
M a s c h e n w e i te  a u s g e r ü s t e t e  Sieb lief m it 8 6 0  U /m in  
u n d  w u r d e  h ie rb e i  m it  5 ,94  t  m 2h b e a u f sc h la g t .  Die 
Abb. 3 l ä ß t  e rk e n n e n ,  d a ß  d e r  A n te i l  d e s  D u rc h 
g a n g e s  d e r  e in z e ln e n  F e ld e r  am  G e s a m t d u r c h g a n g  
v o n  d e r  A u fg a b e -  n a ch  d e r  A u s t r a g s e i t e  hin 
s c h r o f f  ab fä l l t ,  u n d  z w a r  v o n  4 6 ,7  °;o im e r s te n  
a u f  3,2o/o im le tz ten  F e ld .  A u ß e r  d e m  M o m e n t a n 
d u r c h g a n g  — d a s  i s t  d e r  D u r c h g a n g  im S ie b lä n g e n 
a b s c h n i t t  x b is  ( x - f d x )  an  d e r  S telle  x, g e m e s se n  
in H u n d e r t t e i l e n  D u rc h g a n g  je  1 o/0 S ieb län g e  — ist 

Abb. 3 au ch  d e r  S u m m e n d u r c h g a n g  e in g e t r a g e n ,

sc h n i t t l ic h e  K o r n g r ö ß e  w ä c h s t  f a s t  l in e a r  von 
0,81 m m  im e r s t e n  a u f  2 ,48  m m  im le tz ten  F e ld .
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Abb. 3. Verlauf des Siebdurchgangs in Abhängigkeit 
von der Sieblänge.

d .  h. d e r  g e s a m te  D u r c h g a n g  von  0 bis x»/o d e r  S ieb 
län g e .  Seine  K u rve  s te ig t  z u n ä c h s t  s c h r o f f  an ,  u m  sich 
d a n n  im m e r  m e h r  zu v e r f la c h e n .  Bei e in em  Sech s te l  
d e r  S ieb län g e  s ind  sc h o n  f a s t  50 «/o, bei d e r  H ä l f t e  d e r  
S ie b lä n g e  m e h r  a ls  80o/o d u r c h g e g a n g e n ;  au f  d a s  
le tz te  V ie rte l  e n t fa l le n  n u r  noch  8 o/o. M i t  w a c h s e n d e r  
S i e b b e la s tu n g  w e rd e n  n a tü r l i c h  d ie  le tz ten  F e ld e r  
e in en  s t ä r k e r n  D u rc h s a tz a n te i l  a u fw e ise n .

D ie  Abb. 4 z e ig t  die  K o rn z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  
D u r c h g ä n g e  d e r  E in z e l fe ld e r .  A u s  d e r  K ö r n u n g s 
k u r v e n s c h a r  g e h t  a n sch au l ic h  h e rv o r ,  d a ß  d e r  S ieb 
d u r c h g a n g  a n fä n g l ic h  s e h r  fe in  is t  u n d  sich n ach  d e m  
S ie b e n d e  hin d a u e r n d  v e rg r ö b e r t .  K la re r  w i rd  d ies  
n o c h ,  w e n n  m a n  f ü r  d ie  e in ze ln en  F e in h e i t s k u r v e n  die  
d u r c h s c h n i t t l i c h e  K o r n g r ö ß e  e r r e c h n e t 1 u n d  d ie se  
ü b e r  d e r  S ieb län g e  a u f t r ä g t  (A bb .  5 ) .  Die d u rc h -

1 Die D urchschnittskorngröße e rg ib t sich durch  A usplanim etrieren  des 
F lächeninhaltes zwischen d er K örnungskurve sowie d er Abszissen- und 
O rd inatenachse und  Teilen durch  100 ( R o s in  und R a m m l e r :  Die K orn
zusam m ensetzung des M ahlgutes im Lichte d er  W ahrschein lichkeitslehre, 
Kolloid-Z. 67 [1934] S. 16).

Abb. 4. Kornzusammensetzung der D urchgänge durch die 
Einzelfelder.

Z e ic h n e t  m a n  d ie  K o r n v e r t e i l u n g s k u r v e n 1 auf, 
d . h .  d ie  D i f f e r e n t ia lk u r v e n  d e r  K ö rn u n g s k e n n l in i e n  
von  Abb. 4, so  e r k e n n t  m a n  (A b b .  6 ) ,  d a ß  sich ih r  
H ö c h s tw e r t ,  d ie  b e v o r z u g t  d u r c h f a l l e n d e  K o rn g r ö ß e ,  
m i t  w a c h s e n d e r  E n t f e r n u n g  v o n  d e r  A u fg a b e s e i t e  des  
S iebes  im m e r  m e h r  nach  g r ö ß e r n  K o rn a b m e s s u n g e n  
hin v e r la g e r t .  L ieg t  im e r s t e n  F e ld  d ie se  b e v o rz u g te  
K o r n g r ö ß e  bei e tw a  0,2 m m , so  b e t r ä g t  sie b e re i t s  im 
zw e i ten  F e ld  m e h r  a ls  2 m m  u n d  e r r e i c h t  im le tz ten  
e tw a  3,5 m m , k o m m t  s o m i t  d e r  M aschenvve ite  d e s  
S iebes  n a h e  (A bb .  5).

% Ser S/eb/ärrge
Abb. 5. Mittlere und bevorzugt durchfallende Korngröße 

in Abhängigkeit  von der Sieblänge.

W ie  zu e r w a r t e n  w a r ,  g e h e n  a lso  die  kle inen 
K ö rn e r  z u e r s t  b e v o r z u g t  d u r c h  d a s  Sieb. Im E inze l
d u r c h g a n g  1 s in d  n u r  1,6 o/o an  K o rn  3 m m  e n th a l te n  
g e g e n  25,4 o/o K o rn  <  0,25 m m . N a c h  d e r  Ü b e r lau f 
se i te  hin  v e r g r ö ß e r t  s ich d e r  A.nteil d e r  g r o b e n  K o rn 
k la ss e n  im m e r  m e h r  be i  g l e ic h z e i t ig e r  A b n a h m e  des

1 Sie e rgeben  sich aus den K örnungskurven  durch zeichnerische oder 
rechnerische D ifferentiation . Ein Beispiel für d ie  G ew innung einer Korn
verteilungskurve durch  rechnerische D ifferentiation ist in der vorstehend 
angeführten  A rbeit enthalten .
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fe inen  K o rn s .  D e r  D u r c h g a n g  6 b e s t e h t  sch l ieß l ich  
zu 62,8 o/o a u s  K o rn  >  3 m m  u n d  n u r  zu 0,2 o/0 a u s  
K orn  <  0,25 m m .
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Abb. 6. Kornverteilungskurven der T eildurchgänge durch 
die Siebfelder.

B e m e r k e n s w e r t  is t  e in  Ü b erb lick  d a rü b e r ,  w e lch e  
Bruch te i le  d e s  in s g e s a m t  d u r c h g e s i e b te n  K o rn e s  e in e r  
K o rn k lasse ,  z. B. 2 - 3  m m , a u f  d ie  e in ze ln e n  S ie b fe ld e r  
en tfa llen .  V om  K o rn  < 0 , 2 5  m m  w e r d e n  z .B .  8 2 ,5  o/o 
schon in d e r  e r s t e n  T e i l l ä n g e ,  h in g e g e n  n u r  noch  
0,1 o/o in d e r  le tz ten  a u s g e s ie b t .  Vom  K o rn  1 - 2  m m  
kom m en 4 7 ,7  o/0 a u f  d a s  e r s t e  u n d  1 o/0 a u f  d a s  le tz te  
Feld. Abb. 7 b e le u c h te t  d ie  A u s s i e b u n g s v e r h ä l tn i s s e  
de r  e in ze lne n  K o r n k la s s e n  in S u m m e n k u rv e n .  D ie  
O r d in a te  b e z e ic h n e t  d e n  H u n d e r t t e i l  d e s  in s g e s a m t  
d u rc h g e s ie b te n  K o rn e s  d e r  b e t r e f f e n d e n  ( d e r  K u rve  
b e ig e s c h r ie b e n e n )  K o rn k la s se ,  d e r  vo n  0 bis  xo/0 d e r  
Sieb länge d u r c h g e h t .  V o n  d e r  F r a k t i o n  2 - 3  m m  
w e rd en  z. B. bis  zu m  e r s t e n  D r i t t e l  d e r  S ie b lä n g e  55, 
bis zum  zw e i ten  D r i i t e l  90  o/o a u s g e s ie b t .  B e t r a c h te t  
man d ie  A u s s i e b u n g  p r a k t i s c h  a ls  a b g e s c h lo s s e n ,  
wenn n ic h t  m e h r  a ls  1 o/0 n o c h  h i n d u r c h g e h t ,  so  ist 
die A u s s i e b u n g  d e s  G u t e s  u n t e r  0 ,5 m m  bei d e r  
Hälfte ,  d ie  d e s  G u t e s  u n t e r  1 m m  bei zw ei D r i t t e ln  
der  S ie b lä n g e  b e e n d e t .

B e s o n d e re  B e a c h tu n g  v e rd ie n e n  sch l ieß l ich  noch 
die A u s s i e b u n g s v e r h ä l tn i s s e  d e s  s i e b s c h w ie r ig e n  
Kornes .  A ls  so lc h e s  n e h m e n  w i r  h ie rb e i  e in e  K o r n 
klasse  v o n  3 - 4  m m  an, w a s  g e m ä ß  d e m  V o rs c h la g  
von I v e r s 1 e in em  B ere ic h  v on  25 °/o e n t s p r ic h t .  A u s  
d e r  Abb. 4 i s t  e r s ic h t l ic h ,  d a ß  d e r  D u r c h g a n g  d e s  
e rs ten  F e ld e s  n u r  1 ,6  o/o f ü h r t ,  d e r  d e s  le tz ten  
d a g e g e n  6 2 ,8  o/0 d a v o n  e n th ä l t ,  a l s o  ü b e rw ie g e n d  au s  
s ieb sc h w ie r ig em  K o rn  b e s te h t .  N a c h  Abb. 7 f a l le n  vo m

1 a. a. O. S. 41.

i n s g e s a m t  a u s g e s ie b te n  s c h w ie r ig e n  K o rn  im e r s t e n  
V ie rte l  d e r  S ie b län g e  e r s t  14o/0, in d e r  e r s te n  H ä l f t e  
39 o/0 a n ;  d a s  d r i t t e  V ie rte l  l i e f e r t  m i t  40o/0 d e n  
F lau p tan te i i ,  u n d  sc h l ie ß l ic h  m u ß  d a s  le tz te  V ie rte l  
im m e r  no ch  20 °/o d a v o n  h e ra u s h o le n .

D ie se  E rg e b n i s s e  b e s tä t ig e n  z a h le n m ä ß ig  d ie  
A n s c h a u u n g e n ,  d ie  m a n  s ich  au s  th e o re t i s c h e n  
E r w ä g u n g e n  ü b e r  d e n  S ie b v o r g a n g  g e b i ld e t  ha t .  
U n m i t t e lb a r  h in t e r  d e r  A u fg a b e  t r i t t  d u r c h  d ie  
W i r k u n g  d e r  Z i t t e r b e w e g u n g  e ine  s ta r k e  A u f lo c k e 
r u n g  d e r  sich n ach  d e r  A u s t r a g s e i t e  k e i l fö r m ig  z u 
s p i t z e n d e n  H a u f w e r k s m e n g e  ein, w o d u r c h  d e m  F e i n 
k o rn  G e le g e n h e i t  g e g e b e n  w ird ,  z u n ä c h s t  zw isc h en  
den  g r ö b e r n  K ö rn e rn  d e s  H a u f w e r k s  u n d  sch ließ lich  
au ch  d u r c h  d a s  S ieb g e w e b e  h in d u r c h z u fa l l e n .  D ie se s  
F e in g u t  w i rd  d e s to  e h e r  a b g e s c h ie d e n  sein ,  j e  f l a c h e r  
d a s  S ieb  a u fg e s t e l l t  ist. Die z w e i te  H ä l f t e  d e r  S ie b 
län g e  d i e n t  d a n n  ü b e rw ie g e n d  zum  A u ss ie b e n  de s  d e r  
M a s c h e n w e i te  n a h e l ie g e n d e n  K o rn es .

K urve m m
/ 0 -0 ,2 5
2  0 ,2 5 -0 ,5
3  0 ,5 - 1

K urve
4
56

1 - 2
2 - 3
3 - 4

Abb. 7. Aussiebungsverhältnisse der einzelnen Kornklassen.

A u s  Abb. 3 e n tn im m t  m a n  a b e r  au ch ,  d a ß  bei hoch  
g e t r i e b e n e n  S ie b g ü te g ra d e n  d ie  le tz ten  H u n d e r t t e i l e  
m i t  e in em  u n v e r h ä l tn i s m ä ß ig  g r o ß e n  A u f w a n d  an  
S ieb län g e ,  a lso  an S ieb fläche ,  u n d  d a m i t  an  A n l a g e 
k o s te n  e r k a u f t  w e rd e n .  M a n  so l l te  s ich d a h e r  h ü te n ,  
ü b e r t r i e b e n  h o h e  S i e b g ü te g ra d e  zu  f o r d e r n .  B isw eilen  
w e rd e n  d e r a r t ig e  F o r d e r u n g e n  e r h o b e n ,  o h n e  d a ß  
m a n  sich k l a r  d a r ü b e r  g e w o r d e n  is t ,  ob  d e r  V e r 
w e n d u n g s z w e c k  d e r  S ie b e r z e u g n is s e  sie w irk l ich  r e c h t 
fe r t ig t .

Schwingungszahl.
D a  d a s  A b s ie b en  a u f  Z i t t e r s ie b e n  a u f  d e r  r a sch e n  

A u f e i n a n d e r f o l g e  k le in e r  S c h w in g u n g s im p u l s e  b e 
ru h t ,  z e ic h n e t  s ich  d ie  S c h w in g u n g s z a h l ,  die  im  v o r 
l i e g e n d e n  F a l le  m i t  d e r  D r e h z a h l  d e r  E x z e n te r w e l l e  
g le ich  ist,  v o n  v o r n h e r e in  a ls  w ic h t ig e  E i n f l u ß g r ö ß e



ab. Ih re  A u s w i rk u n g  w u r d e  d a h e r  d u r c h  A u fn a h m e  
e in e r  g r o ß e n  Z ah l  von  D r e h z a h lk e n n i in ie n  f ü r  v e r 
sc h ie d e n e  S ieb n e ig u n g ,  M a s c h e n w e i fe  u n d  te i lw eise  
au ch  w e c h s e ln d e  B e la s tu n g  als  P a r a m e t e r  — e r fo r sc h t .  
F ü r  d ie  A u fn a h m e  e in e r  D re h z a h l l in ie  m ü s s e n  jew e i ls  
d ie  S ie b b e la s tu n g  A u n d  d e r  F e in k o r n g e h a l t  im A u f 
g a b e g u t  F a , d a m i t  au ch  d ie  s ich als  P r o d u k t  b e id e r  
e r g e b e n d e  F e i n k o r n b e a u f s c h la g u n g  d e s  S ieb es  g l e i c h 
b le iben .  D iese  B e d in g u n g e n  w a r e n  f ü r  die jew eils  zu 
e in e r  K u rv e  g e h ö r ig e n  P u n k te  v o rzü g l ich  erfü l l t .

In  Abb. 8 s in d  f a s t  s äm tl ic h e  D re h z a h lk e n n l in ie n  
a u f  g e t r a g e n .  D ie  S ie b b e la s tu n g  A, d e r  F e in k o r n g e h a l t  
im A u f g a b e g u t  F A u n d  d ie  F e in k o r n b e a u f s c h la g u n g
B | =  ^  J qAj  s *n d  s te t s  zu m  V erg le ich  m it  a n g e f ü h r t .
ln  a llen  Fällen  e rg e b e n  sich H ö c h s tw e r tk u rv e n ,  die 
in n e rh a lb  des  e in b e zo g e n e n  D re h z a h lb e re ic h e s  von
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Abb. 8. S iebgütegrad in Abhängigkeit  von der Drehzahl.

7 0 0 - 1 3 0 0  U /m in  m e i s t  z iem lich  f l a c h  v e r la u f e n ,  bei 
m ä ß ig e n  N e ig u n g s w in k e ln  u n d  f e in e r  A b s ie b u n g  
(k le in e n  M a s c h e n w e i t e n )  zu m  T e i l  a b e r  au ch  a u s 
g e p r ä g t e r e  K r ü m m u n g  m i t  s t ä r k e r  f a l l e n d e n  F la n k e n  
a u fw e is e n .  D e m n a c h  g ib t  e s  e in e  a u s g e z e ic h n e te  D ie h -  
zah l ,  d e r  die b e s te  S i e b u n g s g ü te  z u g e o r d n e t  ist, u n d  
m i t  d ie s e r  S c h w in g u n g s z a h l  w i r d  m a n  d a s  Sieb im 
B e t r ieb e  z w e c k m ä ß ig  l a u fe n  l a s sen .

E s  e r h e b t  s ich  n u n  d ie  F r a g e ,  o b  d ie se  be s te  
S c h w in g u n g s z a h l  s e lb s t  w ie d e r  in s t a r k e m  M a ß e  von 
d en  s o n s t ig e n  B e d in g u n g e n  d e s  A b s ie b v o r g a n g e s  a b 
h ä n g t  o d e r  o b  ih re  L a g e  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  u n e m p f i n d 
lich g e g e n  d ie se  F a k t o r e n  ist.  Z u n ä c h s t  w e rd e  d e r  
E in f lu ß  d e r  S ie b n e ig u n g  u n te r s u c h t .

Beim 4-m m -S ieb  s in d  v o l l s t ä n d ig e  K u rv en  f ü r  
17  5, 20  u n d  25 °  N e i g u n g  v o r h a n d e n .  D e r  B e s tw e r t  
b e f in d e t  sich s te ts  be i  850 U /m in .  D ie  K u rv en  fü r

17 ,5  u n d  2 0 °  s in d  g a n z  f lach  u n d  
l ieg en  s e h r  h o c h ;  zw isc h e n  700  u n d  
1 5 0 0  U /m in  ä n d e r n  s ich  f ü r  2 0 °  die  
S i e b g ü te g ra d e  n u r  zw isc h e n  99 ,5  u n d  
96 ,3  o/o be i  e in e r  A u fg a b e le i s tu n g  von 
11,1 t / m 2h u n d  e in e m  F e i n k o r n g e h a l t  
v o n  77 ,6  o/o. D ie  K u rv e  f ü r  25 °  N e i 
g u n g  v e r l ä u f t  e tw a s  s te i l e r  u n d  l ieg t  
t i e f e r ;  m a n  i s t  h ie r  o f fen s ich t l ic h  
s ch o n  w e i t e r  v o m  B e s tw e r t  d e r  S ieb 
n e ig u n g  e n t f e r n t  ( a l l e r d in g s  is t  auch 
die  e tw a s  h ö h e r e  B e la s tu n g  m it  13  t  je 
m 2h zu  b e rü c k s ic h t ig e n ) .  D ie  D r e h 
z a h lk e n n l in ie n  d e s  3 -m m -S iebes  k ö n 
nen  bei 15 u n d  2 0 °  N e ig u n g  v e r 
g l ic h e n  w e r d e n ;  ih n e n  en t sp re c h e n  
b e s te  S c h w in g z a h le n  v o n  1 1 0 0  o d e r  
9 0 0  U /m in .  F ü r  d a s  2 -m m -Sieb  la s sen  
sich 4 K u rv e n  h e ra n z ie h e n .  V on 1200  
U /m in  bei 1 2 °  ü b e r  1 1 0 0  bei 1 5°  N e i 
g u n g  v e r l a g e r t  s ich  d e r  B e s tw e r t  de r  
S c h w in g u n g s z a h le n  a u f  ~  8 5 0  U /m in  
bei 20  u n d  25° .  D ie  K r ü m m u n g  d e r  
K e n n l in ie n  is t  bei f l a c h e r  S ieb lag e  a u s 
g e p r ä g t e r  a ls  be i  s te i le r .  Beim 1-mm- 
Sieb n im m t  d ie  B e s td r e h z a h l  von 
9 5 0  U /m in  be i  1 5 °  N e ig u n g  a u f  700 
bis  80 0  bei 20 u n d  25 °  N e ig u n g  ab. 
S ch l ieß l ic h  l i e g t  be im  0 ,5-m m -Sieb  d e r  
g ü n s t i g s t e  D r e h z a h l w e r t  f ü r  e inen 
N e ig u n g s w in k e l  v o n  1 5 °  o f fen s ich t l ic h  
n o c h  ü b e r  1 5 0 0  U / m i n ; e r  f ä l l t  bei 
1 5 °  a u f  1 0 5 0  u n d  be i  2 0 °  a u f  900  bis 
9 5 0  U /m in .  ,

V o n  v e re in z e l t e n  A u s n a h m e n  ab 
g e s e h e n  b e w e g t  s ich  m i th in  d e r  g e 
e ig n e t s t e  W e r t  d e r  S c h w in g u n g s z a h l  
z w isc h en  8 5 0  u n d  1 1 0 0  U /m in .  E r  
is t  d e s to  n ie d r ig e r ,  je  s t ä r k e r  d a s  Sieb 
g e n e ig t  is t  (A bb .  9 ) .  G r ö ß e r e  N e i
g u n g  k a n n  d e m n a c h  im  E in f lu ß  auf 
d ie  S i e b u n g s g ü te  d u r c h  e ine  k le inere  
D r e h z a h l  te i lw e is e  a u fg e h o b e n  w erd en .

H in s ic h t l i c h  d e s  E in f lu s se s  der  
M a s c h e n w e i t e  ( K la s s i e r u n g s f e in h e i t )  
a u f  d ie  L a g e  d e s  D re h z a h lb e s tw e r te s  
s in d  d ie  in d e n  S c h a u b i ld e rn  der 
Abb. 8 f ü r  g le ich e  N e ig u n g  zu- 
s a n u n e n g e f a ß t e n  K e n n l in ie n  nicht
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s t r e n g  v e rg le ic h b a r ,  w e i l  s ich m i t  a b n e h m e n d e r  
M a s c h e n w e i te  d ie  A u fg a b e  v e rm in d e r t e  u n d  g l e i c h 
zei t ig  d e r  F e i n k o r n g e h a l t  ä n d e r t e ,  w ie  au s  de&n d e n  
K urven  b e ig e s c h r ie b e n e n  Z a h le n  zu  e n t n e h m e n  ist. 
Die A b s tä n d e  zw isc h e n  d e n  D r e h z a h lk e n n l in i e n ,  d a s  
ist d a s  A u s m a ß  d e r  G ü te g r a d u n t e r s c h i e d e ,  k e n n z e ic h 
nen d a h e r  k e in e  s t r e n g e  G e s e t z m ä ß ig k e i t  (d ie s  w ä re  
n u r  d e r  F a l l ,  w e n n  a l le  S ieb e  m i t  d e m  g le ich en  G e 
w ich t  d e s s e lb e n  A u f g a b e g u t e s  b e sch ick t  w o rd e n  
w ä re n ) .  D a h e r  k o m m t  es ,  d a ß  s ich  z . B .  bei 1 5 °  
N e ig u n g  d ie  K u rv en  d e s  1 - u n d  d e s  2 -m m -S ieb es  ü b e r 
schne iden .  D e r  w a h r e  E in f lu ß  d e r  K l a s s i e r u n g s f e in 
heit  w i r d  e r s t  s p ä t e r  d a rg e l e g t .
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Abb. 9. A bhängigkeit  der günstigsten Drehzahl 
vom Neigungswinkel.

G le ic h w o h l  s i e h t  m a n  a u s  Abb. 8, d a ß  d e r  E in f lu ß  
d e r  M a s c h e n w e i t e  a u f  d e n  B e s tw e r t  d e r  D r e h z a h l  
— im G e g e n s a t z  zu m  N e i g u n g s e i n f l u ß  — n ic h t  b e 
so n d e rs  a u s g e p r ä g t  ist.  Bei 1 5 °  N e i g u n g  l ie g t  bei a llen  
Sieben d ie  z w e c k m ä ß ig s te  D r e h z a h l  z w isc h en  1 00 0  
und  1 1 0 0 ;  bei 2 0 °  N e i g u n g  e b e n f a l l s  f ü r  a l le  Siebe 
zw ischen  8 5 0  u n d  9 0 0  U / m i n ;  bei 2 5 °  N e ig u n g  
zw ischen  7 5 0  u n d  8 5 0  U  m in .  L ed ig l ich  bei f l a c h 
g e s te l l t e m  S ieb  ( 1 2 ° )  e r f o r d e r t  d ie  A b s ie b u n g  a u f  
0,5 m m  e in e  g e s t e i g e r t e  D r e h z a h l ,  n ä m lich  m e h r  als  
1 500  U /m in  g e g e n ü b e r  1 2 0 0  b e im  2-m m -Sieb .  E ine  
d eu t l iche  A b h ä n g i g k e i t  d e r  be i  g le ic h e r  N e i g u n g  f e s t 
g e s te l l t e n  k le in e n  U n te r s c h ie d e  d e r  b e s te n  D r e h z a h l  
von d e r  M a s c h e n w e i t e  b e s t e h t  j e d e n f a l l s  n a c h  Abb. 9 
nicht.

D ie  le tz te  in B e t r a c h t  zu  z ie h e n d e  G r ö ß e  f ü r  den  
E in f lu ß  a u f  d ie  L a g e  d e s  D r e h z a h l b e s t w e r t e s  is t  d ie  
S ie b b e la s tu n g .  Abb. 1 0  g i b t  f ü r  d a s  4 -m m -Sieb  die  
D r e h z a h lk e n n l in ie n  bei 3 v e r s c h ie d e n e n  B e l a s t u n g s 
s tu fe n  w ie d e r .  J e  g r ö ß e r  d ie  S i e b b e la s tu n g  ist, d e s to  
s te i le r  f ä l l t  d ie  G ü t e g r a d k u r v e  v o m  H ö c h s t w e r t  n a c h  
b e iden  S e i te n  ab , d e s to  e n g e r  i s t  a l s o  d e r  D r e h z a h l 
be re ich ,  i n n e r h a lb  d e s s e n  d ie  G ü t e  d e r  A u s s ie b u n g  
n u r  w e n ig  s c h w a n k t ,  u n d  d e s t o  w ic h t ig e r  is t  es ,  m it  
d e r  z w e c k m ä ß ig s t e n  D r e h z a h l  zu  a rb e i t e n .  D e re n  L ag e  
w i rd  a b e r  d u r c h  d ie  B e l a s t u n g  n ic h t  b e e in f lu ß t ;  sie 
b e t r ä g t  im  v o r l i e g e n d e n  Falle 85 0 -9 0 0  U m in, ob 
n u n  d ie  S i e b b e la s tu n g  s ich  a u f  11 o d e r  3 2  t / m 2h b e 

läu f t .  M i t t e lb a r  f o lg t  d ie se s  E r g e b n i s  au ch  a u s  d e r  
o b e n  g e z o g e n e n  S c h lu ß f o lg e ru n g ,  w o n a c h  d ie  K la s s ie 
r u n g s f e in h e i t  o h n e  e rh e b l ic h e n  E in f lu ß  ist.  o b w o h l  die  
S ie b b e la s tu n g e n  in Abb. 8 s e h r  v e r s c h ie d e n  sind .

Dre/72&/7/
K urve 1 K urve 2 K urve  3

Versuch 1 4 -1 8 1 - 7 8 - 1 3A 11,07 18,42 32,65
Fa 77,6 74,9 77,0B 8,59 13,81 25,16

Abb. 10. Drehzahlkennlinien für verschiedene Sieb
belastungen (4-mm-Sieb, 20° Neigung).

Die  g ü n s t i g s t e  D r e h z a h l  h ä n g t  a lso  h a u p ts ä c h l ic h  
v o n  d e r  S ie b n e ig u n g  u n d  n u r  in g e r in g e m  M a ß e  v o n  
d e r  K la s s ie r u n g s f e in h e i t  a b ;  sie is t  f e r n e r  u n a b h ä n g i g  
v o m  B e la s tu n g s g r a d .  N u r  bei f l a c h e n  S ie b n e ig u n g e n  
is t  e in  d e u t l i c h e r  E in f lu ß  d e r  K la s s i e r u n g s f e in h e i t  
e r k e n n b a r .  W o h l  a b e r  is t  die  K r ü m m u n g  d e r  D r e h 
z a h lk e n n l in ie n  d e s to  s tä rk e r ,  d. h. die  G ü t e  d e r  A u s 
s ie b u n g  g e g e n  A b w e ic h u n g e n  v on  d e r  B e s td r e h z a h l  
d e s to  em p f in d l ic h e r ,  je  s t ä r k e r  d a s  S ieb  b e l a s t e t  u n d  
m it  j e  f e in e rm  G e w e b e  es  b e s p a n n t  ist.

D ie se  E r g e b n i s s e  g e l te n  f ü r  o b e r f l ä c h e n t ro c k n e s  
G u t .  Bei o b e rf lä ch l ich  f e u c h te r ,  s c h m ie re n d e r  K o h le  
k a n n  d e r  E in f lu ß  d e r  K l a s s i e r u n g s f e in h e i t  a u f  d ie  
L a g e  d e r  B e s td r e h z a h l  a u s g e p r ä g t e r  se in .  B e s o n d e r s  
g i l t  d ie s  f ü r  d a s  z u r  S ta u b a u s s i e b u n g  d ie n e n d e  0,5- 
m m -Sieb .  B ei G u t  m i t  t r o c k n e r  O b e r f l ä c h e  k a n n  m a n  
a lso  au ch  m e h re r e  S iebe zu  e in e r  M e h r d e c k m a s c h in e  
v e re in ig e n ,  o h n e  in d e r  D r e h z a h l  e in en  u n g ü n s t i g e n  
A u sg le ic h  in K a u f  n e h m e n  zu  m ü s s e n ,  s o f e r n  m a n  
die  r ic h t ig e  S ie b n e ig u n g  w ä h l t .

Siebneigung.
D e r  E in f lu ß  d e s  N e ig u n g s w in k e l s  d e r  S ieb f läch e  

is t  in s e in e r  A u s w i r k u n g  a u f  d ie  G r ö ß e  d e r  g ü n s t i g 
s te n  D r e h z a h l  b e re i t s  b e h a n d e l t  w o rd e n .  W ie  es  e in e  
b e s te  D r e h z a h l  g ib t ,  so  w i r d  e s  a u c h  e ine  b e s te  S ieb 
n e ig u n g  g e b e n ,  bei w e lc h e r  d e r  S i e b g ü te g r a d  u n te r  
s o n s t  g le ich e n  U m s tä n d e n ,  d. h. bei g le i c h e r  B e
la s tu n g ,  K o r n z u s a m m e n s e tz u n g ,  S c h w in g u n g s z a h l  u n d  
K la s s ie r u n g s f e in h e i t ,  e in e n  H ö c h s t w e r t  e r re ic h t .  D ie s  
b e s t ä t i g t  in d e r  T a t  Abb. 11. S o w o h l  f ü r  d a s  4- a ls  
au ch  d a s  3- u n d  2-m m -S ieb  l i e g t  bei a l len  D r e h z a h le n  
d ie  g ü n s t i g s t e  S ie b n e ig u n g  be i  ~  20° .  Beim  4 -m m -S ieb  
e r s t r e c k te  s ich  d e r  u n t e r s u c h t e  B ere ich  a u f  N e ig u n g e n  
vo n  1 2 , 5 - 3 0 ° ;  d e r  h ö c h s te  S i e b g ü t e g r a d  e r r e i c h t  f ü r  
d ie  v o r l i e g e n d e  D u r c h s c h n i t t s b e l a s t u n g  v o n  l l , 7 t / m * h
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bei 78  %  F e i n k o r n g e h a l t  f a s t  1 0 0 % .  F ü r  d a s  3-m m - 
S ieb  l ä ß t  s ich  au ch  a u s  d e n  Abb. 8 b  u n d  c sch l ieß en ,  
d a ß  d ie  N e ig u n g  v o n  20°  g ü n s t i g e r  is t  a ls  die  v o n  
15° ,  d e n n  d e r  d u rc h sc h n i t t l i c h e  S ie b g ü te g ra d  b e t r ä g t
8 6  o/o f ü r  15° ,  89o/0 f ü r  2 0 ° ;  die  H ö c h s tw e r t e  s ind
87  u n d  9 2  o/o bei e in e r  A u fg a b e le i s tu n g  von  9,8 u n d  
11 t / m 2h u n d  e inem  F e i n k o r n g e h a l t  v o n  9Qo/0.
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Abb. 11. S iebgütegrad, abhängig  vom Neigungswinkel des 
Siebes (4, 3 und  2 mm Maschenweite).

Sch ließ lich  f in d e t  m a n  au ch  f ü r  d a s  0 ,5 -m m -Sieb  e inen  
G ü t e g r a d h ö c h s t w e r t  bei 2 0 °  N e ig u n g ,  u n d  zw ar  fü r  
alle  D re h z a h le n ,  a u s g e n o m m e n  720  U /m in  (Abb. 1 2 ) .  
W i r  k ö n n e n  m i th in  d en  S atz  a u s s p r e c h e n :  F ü r  alle 
D re h z a h le n  e r g ib t  s ich d e rs e lb e  B e s tw e r t  d e r  S ieb 
n e ig u n g  ( im  v o r l i e g e n d e n  F a l le  1 8 - 2 0 ° ) ;  d ie s e r  B e s t 
w e r t  is t  no c h  m e h r  als  d e r j e n ig e  d e r  D re h z a h l  von  
d e r  K la s s ie ru n g s fe in h e i t  ( M a s c h e n w e i te )  u n a b h ä n g ig .

D e r  A b fa l l  d e s  S i e b g ü te g ra d e s  n ach  g r o ß e m  
N e ig u n g s w in k e ln  hin is t  d a r in  b e g rü n d e t ,  d a ß  die 
R e ib u n g  d es  S ie b g u te s  au f  d em  S ieb b o d e n  zu g e r in g  
w i r d  u n d  die  K o h le  d a h e r  schne ll  ü b e r  d a s  Sieb g le i te t ,  
o h n e  a u s re ic h e n d  a b g e s ie b t  zu w e rd e n .  F e r n e r  f in d e t  
d a s  K o rn  e ine k le in e re  s c h e in b a re  M a s c h e n w e i te  vo r ,  
d a  d ie  P r o j e k t io n  m a ß g e b e n d  ist. A n d e r s e i t s  w ird  bei 
zu k le in en  N e ig u n g e n  d e r  A u f t r e f fw in k e l  d e r  W u r f -

S/ebne/t/urrff
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Abb. 12. S iebgütegrad, abhäng ig  vom Neigungswinkel des 
Siebes (0,5 mm Maschenweite).

p a ra b e ln  u n g ü n s t ig ,  u n d  h i e ra u s  e r k l ä r t  s ich d a s  A b 
fa l len  d e s  l in k e n  K u rv e n a s te s .

Die V e rsu c h e  l a s sen  d e u t l ic h  e r k e n n e n ,  d a ß  Sieb- 
n e ig u n g  u n d  S c h w in g u n g s z a h l  in b e s t im m te m  V e r 
h ä l tn is  z u e in a n d e r  s t e h e n .  Bei g e r i n g e r e r  S ie b n e ig u n g  
m u ß  m a n  zu h ö h e r e r  S c h w in g u n g s z a h l  ü b e rg e h e n .  Bei 
d e r  g ü n s t ig s t e n  N e ig u n g  is t  d e r  E in f lu ß  d e r  D reh z ah l  
in w e i te m  B ere ich  g e r in g fü g ig .  D a n n  e n t s t e h e n  f lach e  
D re h z a h lk e n n l in ie n ,  w ie  die  f ü r  d ie  b e s te  N e ig u n g  von 
2 0 °  g e l t e n d e  Abb. 8 c  im V e rg le ich  z .B .  m it  8 a  ( 1 2 ° )  
o d e r  au ch  8 b  ( 1 5 ° )  ze ig t.

Bei d e r  b e s te n  N e i g u n g  u n d  d e r  z u g e h ö r ig e n  
b e s ten  D re h z a h l  w e r d e n  die ü b e r h a u p t  m ö g l ich en  
H ö c h s t w e r t e  d e s  S i e b g ü t e g r a d e s  e r r e ic h t .  Es is t  a lso  
z u n ä c h s t  n o tw e n d ig ,  d a s  Sieb a u f  d e n  g ü n s t ig s t e n  
N e ig u n g s w in k e l  e in zus te l len ,  u n d  e r s t  d a n n  k o m m t  es 
d a r a u f  an, die  h ie r fü r  g e e ig n e t s t e  D r e h z a h l  zu finden . 
Die T a t s a c h e ,  d a ß  s ich  f ü r  alle  D re h z a h le n  im p r a k 
t isch  in B e t r a c h t  k o m m e n d e n  B ere ich  d e r  g le ich e  B e s t 
w e r t  d e r  N e i g u n g  e rg ib t ,  e r l e i c h t e r t  s e h r  d e s s e n  A u f 
f in d u n g .  M a n  b r a u c h t  n u r  bei i r g e n d e in e r  m i t t le rn  
g le ich b le ib en d e n  D re h z a h l  — u n d  e in e r  n a tü r l i c h  e b e n 
fa l ls  g le ich b le ib en d en  B e la s tu n g  — d en  S ie b g ü te g ra d  
f ü r  v e rs c h ie d e n e  N e ig u n g e n  a u fz u n e h m e n ;  d e r  B e s t 
w e r t  d e r  K u rv e  k e n n ze ic h n e t  d e n  z w e c k m ä ß ig s te n  
N e ig u n g sw in k e l .  N a c h d e m  m a n  d ie sen  e in g e s te l l t  hat,  
v e rä n d e r t  m a n  bei g le ic h b le ib e n d e r  B e la s tu n g  die 
D reh zah l .  So e r h ä l t  m a n  d ie  b e s te  S c h w in g u n g s z a h l ,  
d e re n  H ö h e  u n a b h ä n g i g  v o n  d e r  B e la s tu n g  ist. 
H i e r a u f  b r a u c h t  m a n  n u r  n o c h  d ie  B e la s tu n g  so  e i n 
z u re g e ln ,  d a ß  d e r  g e w ü n s c h t e  S i e b g ü te g ra d  erzie lt  
w i rd ,  w e n n  n ich t  ü b e r h a u p t  d e r  u m g e k e h r t e  Fall  v o r 
l ieg t,  d a ß  d a s  Sieb e in e  b e s t im m te  G u t m e n g e  zu v e r 
a rb e i ten  ha t ,  w o r a u s  d a n n  z w a n g s l ä u f i g  d ie  S i e b u n g s 
g ü te  fo lg t .

G e h t  m a n  a u f  a n d e r e  K la s s ie r u n g s f e in h e i te n  über,  
so  b r a u c h t  m a n  d ie  N e i g u n g  u n d  im  a l lg e m e in e n  auch 
d ie  D re h z a h l  n ic h t  zu ä n d e r n .  D ie  g e w o n n e n e n  E r 
k e n n tn is se  e r le ic h te rn  a lso  a u ß e r o r d e n t l i c h  d a s  E in 
s te l len  v o n  B e t r ie b s s ie b e n  a u f  die  g ü n s t i g s t e n  V e r h ä l t 
n isse .  Bei d e m  u n te r s u c h te n  Sieb w u r d e  d ie  be s te  
A u s s ie b u n g  be i  e in e r  N e ig u n g  v o n  20° u n d  e in er  
S c h w in g u n g s z a h l  von  850 900 U /m in  e r re ich t .

F ü r  die  au s  b e t r ie b l ic h e n  G r ü n d e n  (W e g fa l l  d e r  
Z w i s c h e n f ö r d e r u n g ,  P l a t z e r s p a r n i s )  h ä u f ig  an zu 
t r e f f e n d e  M e h r d e c k a n o r d n u n g  l ieg en  a lso  die V o r 
b e d in g u n g e n  g ü n s t ig ,  d e n n  w e n ig s t e n s  f ü r  obe r-  
f l ä c h e n t ro c k n e s  G u t  is t  d ie  b e s te  N e i g u n g  fü r  alle 
M a s c h e n w e i te n  g le ich .  W ic h t ig  i s t  e s  ab e r ,  die  r ich tige ,  
d. h. d ie  b e s te  N e ig u n g  zu  w ä h le n .  Je  n ä h e r  m a n  ihr  
k o m m t ,  d e s to  m e h r  S ieb e  ka n n  m a n  ü b e re in a n d e r  a n 
o rd n e n ,  w e i l  d a n n  au c h  d e r  E in f lu ß  d e r  K la s s ie r u n g s 
fe in h e i t  au f  d ie  L a g e  d e r  B e s td r e h z a h l  v e r s c h w in d e n d  
ist. Bei zu f la c h e r  S ie b la g e  f o r d e r t  jed e  M asc h e n w e i te  
e ine a n d e r e  S c h w in g u n g s z a h l ,  u m  die b e s te n  S ieb
e r g e b n i s s e  zu l ie fe rn  (A b b .  8 a) .  Bei g r o ß e m  S ieb 
n e ig u n g e n  k ö n n e n  a l l e rd in g s  die  u n te r n  S iebe w e g e n  
d es  s e n k re c h t  n a ch  u n te n  fa l l e n d e n  D u r c h g a n g s  nicht 
in ih r e r  g a n z e n  L ä n g e  a u s g e n u t z t  w e r d e n .  M a n  v e r 
s u ch t  in d e s s e n ,  d u r c h  U m le n k b le c h e  o d e r  d u r c h  V e r 
se tzen  d e r  u n te r n  S ie b f lä ch e  in R ic h tu n g  d e s  A u s t r a g e s  
A b h i l fe  zu  sch a ffen .

S e lb s tv e r s tä n d l ic h  h ä n g e n  d ie  a b so lu te n  W e r t e  der 
g ü n s t i g s t e n  N e i g u n g  u n d  S c h w in g u n g s z a h l  von  der 
A r t  d e r  S ie b m a s c h in e  a b  u n d  la s s e n  sich als so lche  n u r  
f ü r  M a s c h in e n  ä h n l ic h e r  B a u a r t  v e ra l lg e m e in e rn .  Der
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zw eife l lo s  b e t rä c h t l i c h e  E in f lu ß  d e r  S c h w in g u n g s w e i t e  
a u f  d ie  S ie b e r g e b n i s s e  k o n n te  im  R a h m e n  d ie s e r  A rb e i t  
n icht u n t e r s u c h t  w e r d e n .  E ine  E r g ä n z u n g  d e r  V e r 
suche in d ie se r  R ic h tu n g  i s t  w ic h t ig .

E i n f l ü s s e  d e r  B e t r i e b s b e d i n g u n g e n .
Belastungsgrad.

Die z u z u la s s e n d e  S ie b b e la s tu n g  e n t s c h e id e t  ü b e r  
die G r ö ß e  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  S ieb l läch e  fü r  d ie  A b 
s ieb un g  b e s t i m m t e r  H a u f w e r k s m e n g e n .  M i t  d e r  S ie b 
b e la s tu n g  i s t  in d e s s e n  d e r  S i e b g ü t e g r a d  g e k u p p e l t :  je 
h ö h e r  die  A u fg a b e ,  d e s t o  n i e d r ig e r  d e r  S i e b g ü te g ra d .  
M an m u ß  a lso  d e n  zw eck vo l len  A u sg le ic h  zw isc h en  
dem W u n s c h  n a c h  h o h e r  S ie b le i s tu n g  u n d  d e r  R ü c k 
sicht a u f  d ie  k ö r n u n g s m ä ß i g e  G ü t e  d e r  S ie b 
e rz e u g n isse  s u ch e n .  H ie rz u  i s t  e s  a b e r  n o tw e n d ig ,  die  
B e la s tu n g sk e n n l in ie  d e s  S ieb es  zu  k e n n e n .  W i r  h a b en  
solche bei 20° S ie b n e ig u n g  f ü r  die  G e w e b e  von 4, 3, 2,
1 und  0,5 m m  a u f g e n o m m e n .
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Abb. 13. Belastungskennlinien für das 4-mm-Sieb bei ver
schiedener Drehzahl (Neigung 20°).

A bb. 13 s te l l t  B e la s tu n g sk e n n l in ie n  f ü r  d a s  4 -m m -  
G e w eb e  bei v e r s c h ie d e n e n  S c h w in g u n g s z a h le n  d a r .  
Allen K u rv en  is t  g e m e in s a m ,  d a ß  sie m i t  s t e ig e n d e r  
B e la s tu n g  z u n ä c h s t  la n g s a m ,  sch ließ lich  a b e r  a u ß e r 
o rd en t l ich  s c h r o f f  ab fa l len .  F ü r  860 U  m in  s in k t  z. B. 
der  S i e b g ü t e g r a d  vo n  99,6 o/o be i  11,1 t  m -h  a u f  95 o/o 
bei 18,9 t  m 2h, u m  d a n n  e rh e b l ic h  s te i le r  a u f  52  o/o bei
36.5 t  m 2h a b z u n e h m e n .  F ü r  1500 U, m in  e r g i b t  sich 
zw ischen  10,7 u n d  17,3 t / m - h  ein A b fa l l  v o n  96,3 au f
89.5 o/o; b is  33,2 t / m 2h v e r m i n d e r t  s ich  d a n n  d ie  
S ie b u n g s g ü te  w e i t e r  a u f  38 o/o.

M it  w a c h s e n d e r  B e l a s t u n g  w i r d  d a s  Sieb m e h r  u n d  
m eh r  z u r  F ö r d e r v o r r i c h t u n g ,  j e d o c h  k a n n  d e r  S ie b 
g ü t e g r a d  n i e m a l s  d e n  W e r t  Nu ll  e rh a l t e n .  S o m i t  ist 
a n z u n e h m en ,  d a ß  d ie  im  V e r s u c h s b e r e i c h  — v o n  d e r  
A b sz is sen a ch se  a u s  g e s e h e n  — k o n k a v  v e r la u f e n d e n  
K urven  bei n o c h  g r o ß e m  S ie b le i s tu n g e n  e in e n  W e n d e 
p u n k t  d u r c h l a u f e n  u n d  s ich  d a n n  a s y m p t o t i s c h  d e r  
A b sz iss e n a c h s e  n ä h e r n .  D ie  K e n n tn i s  d ie se s  A u s la u f s  
h a t  a b e r  k e in e  p r a k t i s c h e ,  s o n d e r n  n u r  t h e o r e t i s c h e  
B e d e u tu n g ,  in s o f e r n  a ls  s ie  d ie  n o c h  a u s s t e h e n d e

m a th e m a t i s c h e  E r f a s s u n g  d e r  B e la s tu n g sk e n n l in ie n  
e r le ic h te rn  w ü r d e .

D ie  B e la s tu n g s k u rv e n  ü b e rs c h n e id e n  s ich  t e i l 
w e ise ;  b e s o n d e r s  f ä l l t  d e r  s te i le  V e r la u f  d e r  K u rv e  
f ü r  720 U /m in  (zu m  T e i l  au ch  d e r  fü r  1020 U /m in )  
ins A u g e .  F ö r d e r -  u n d  S ie b v o r g a n g  b e e in f lu s s e n  sich 
a u f  fo lg e n d e  W e ise .  Bei k le in e r  S c h w in g u n g s z a h l  
sc h ic h te t  s ich d a s  G u t  a u f  d e m  Sieb zu h o c h ;  e s  w i r d  
d a n n  t r o t z  d e r  l a n g e n  A u fe n th a l t s z e i t  n ic h t  m e h r  
g e n ü g e n d  a u fg e lo c k e r t ,  d e r  S i e b v o r g a n g  k a n n  n ic h t  
m e h r  in g e n ü g e n d e m  M a ß e  v o n s ta t t e n  g e h e n ,  u n d  es  
f i n d e t  ü b e r  d e m  S ieb b o d e n  ke ine  r e g e l r e c h te  S c h ic h 
t u n g  nach  K o r n g r ö ß e n  m e h r  s ta t t .  D a r a u f  b e r u h t  d e r  
S te i la b s tu rz  bei h o h en  S ieb le is tu n g e n  f ü r  720 U  m in ,  
o b w o h l  bei k le inern  B e la s tu n g e n  die  G ü t e g r a d e  m it  
am  h ö c h s te n  l ieg en .  Bei h o h e n  D re h z a h le n  i s t  d ie  
S ch ic h th ö h e  in fo lg e  d e s  r a s c h e m  F ö r d e r v o r g a n g s  
g e r in g e r ,  d a h e r  d a s  s c h w ä c h e re  A b s in k en  d e s  S i e b 
g ü t e g r a d e s  im B ereich  h o h e r  B e la s tu n g e n ,  w ä h r e n d  
bei n ie d r ig e n  B e la s tu n g e n  d e r  S i e b g ü t e g r a d  t i e f e r  als 
bei g e r i n g e r  F ö r d e r g e s c h w in d ig k e i t  l ieg t .  Bei e in e r  
m i t t le rn  D re h z a h l  ( im  v o r l i e g e n d e n  Fall  860 U  m in) 
is t  d e r  g ü n s t i g s t e  Z u s a m m e n k l a n g  v o n  F ö r d e r 
g e s c h w in d ig k e i t  u n d  S c h ic h th ö h e  e r re ic h t .

A u s  d e m  V e r l a u f  d e r  B e la s tu n g sk e n n l in ie  fo lg t  fü r  
den  S ieb b e t r ieb  die  F o r d e r u n g  n ach  tu n l i c h s t e r  z e i t 
l ich er  G le ic h m ä ß ig k e i t  d e r  S ie b b e la s tu n g .  Bei s t o ß 
w e ise  e r f o l g e n d e r  B e sch ic k u n g  s in d  t r o t z  n ie d r ig e r  
D u rc h s c h n i t t s l e i s tu n g e n  sch lec h te  S i e b g ü te g ra d e  u n 
v e rm e id l ich ,  w e i l  d a n n  die  B e la s tu n g  z e i tw e i l ig  le ich t  
im B ere ich  d e s  S te i la b fa l l s  d e r  L a s tk e n n l in ie  l ieg en  
k an n .  M an  w i r d  sich, s e lb s t  w e n n  n ic h t  b e s o n d e r s  
h o h e  S i e b g ü te g ra d e  g e f o r d e r t  w e rd e n ,  in d e r  A u s 
l e g u n g  d es  Siebes  d e s to  m e h r  von  d e m  S te i la b s tu rz  
d e r  B e l a s t u n g s g r a d k u r v e  e n t f e rn e n  m ü s s e n ,  d. h. d a s  
Sieb f ü r  d e s to  k le in e re  D u rc h s c h n i t t s l e i s tu n g e n  b e 
m e ss e n  m ü s s e n ,  je  s c h w a n k e n d e r  d ie  B e la s tu n g  
v o ra u s s ic h t l ic h  i s t ;  s o n s t  e r h ä l t  m a n  z e i tw e is e  vö ll ig

K urve m m -Sieb F a
1 0,5 412 1 463 2 744 3 925 4 77

Abb. 14. S iebgüteg rad in Abhäng igkeit  von der Belastung 
(Siebneigung 20°, 860 U, min).
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u n b r a u c h b a r e s  S ieb g u t .  A n d e r s e i t s  k a n n  m a n  d e s to  
m e h r  d e r  s t a r k  f a l len d en  K u rv en f lan k e  n a h e l ie g e n d e  
B e la s tu n g e n  w ä h le n ,  je z u v e r lä s s ig e r  d a f ü r  g e s o r g t  
w i r d ,  d a ß  d a s  Sieb e ine s te ts  g le ic h m ä ß ig e  B e a u f 
s c h la g u n g  e r f ä h r t .  D a h e r  so l l te  m a n  bei u n r e g e l 
m ä ß ig e m  A n fa l l  des  A u fg a b e g u te s  Z w is c h e n b e h ä l te r  
v o r  d e m  Sieb u n d  eine g le ic h m ä ß ig  a rb e i te n d e  S p e i s e 
v o r r i c h tu n g  v o rse h e n .

ln  Abb. 14 s ind  die  B e la s tu n g sk e n n l in ie n  fü r  
G e w e b e  v o n  4, 3, 2, 1 u n d  0,5 m m  M a s c h e n w e i te  
a u fg e z e ic h n e t .  Die D re h z a h l  w a r  in allen Fällen  
860 U /m in ,  d ie  N e ig u n g  20°. N ach  den f r ü h e m  A u s 
f ü h r u n g e n  s ind  s o m i t  d ie se  B e la s tu n g s k u rv e n  fü r  die  
g ü n s t ig s t e n  B e d in g u n g e n  a u fg e n o m m e n .  Die K urv en  
h a b en  f ü r  alle K la s s ie ru n g s fe in h e i te n  den g le ichen 
k o n k a v e n  V e r l a u f  (von  d e r  A b sz issen a chse  aus  
g e s e h e n ) ,  w ie  sch o n  bei Abb. 13 e r ö r t e r t  w o rd e n  ist. 
F rag l ic h  ist d ie  A r t  des  A b sc h lu s se s  nach  d e r  S ie b 
l e i s tu n g  Null  h in ;  m an  h a t  f a s t  d en  E in d ru c k ,  als ob 
n ic h t  alle K u rv e n  d em  R a n d w e r t  100 zu s te u e rn ,  
s o n d e rn  e in em  je nach  d e r  M a s c h e n w e i te  v e r 
sch ied en e n  G r e n z w e r t  < 1 0 0 ,  ab g e s e h e n  v o m  4 -m m - 
Sieb, be i  d e m  d e r  R a n d w e r t  100 sch o n  bei e iner  e n d 
l ichen S ieb le is tu n g  e r r e ic h t  w i rd .  In d es sen  h a t  die 
A u fk lä r u n g  d ie se s  A n lau fes  n u r  fü r  die T h e o r i e  des  
S i e b u n g s v o r g a n g s  u n d  die m a th e m a t i s c h e  E r f a s s u n g  
d e r  B e la s tu n g s k u rv e n  W ich t ig k e i t .

D ie  B e la s tu n g s k u rv e n  fallen m it  z u n e h m e n d e r  
S ie b le is tu n g  d e s to  s te i le r  ab, je k le iner  die  M a s c h e n 
w e i te  ist,  d. h. d ie  E m p f in d l ic h k e i t  d e r  A b s ie b u n g s g ü te  
g e g e n  B e la s tu n g s s c h w a n k u n g e n  s te ig t  m it  d e r  K la ss ie 
r u n g s f e in h e i t .  F ä l l t  bei d em  4 -m m -S ie b  fü r  860 U 'min 
d ie  K u rv e  im B ereich  e in e r  A u fg a b e  von 10 bis  
20 t / m 2h v o n  90,5 a u f  93,5 o/0, so  s in k t  sie be im  2-m m - 
Sieb  sch on  von  78 au f  44  o/o ab. u n d  bei M a s c h e n 
w e i te n  v o n  1 m m  u n d  d a r u n t e r  w ü rd e  d a s  Sieb bei 
e in e r  A u fg a b e  von  20 t / m 2h  ta t s äc h l ich  n u r  a ls  F ö r d e r 
m i t te l  a rb e i ten .  Je f e in e r  m a n  ab s ieb en  will,  d e s to  
s c h ä r f e r  m u ß  m a n  au f  e ine  g le ic h m ä ß ig e  S p e isu n g  
d e r  S ie b g e rä te  ach ten .

K lassierungsfeinheit.
B ek a n n t l ic h  s in k t  m i t  w a c h s e n d e r  K la s s i e r u n g s 

fe in h e i t  bei g le ic h b le ib e n d e r  A u s s i e b u n g s g ü t e  die 
S ieb le is tu n g .  V o n  W i n k l e r  u n d  T i e t z e J is t  diesei 
Z u s a m m e n h a n g  f ü r  d ie  A b s ie b u n g  vo n  N a ß b r a u n k o h le  
a u f  e in em  L a b o r a t o r i u m s s c h w i n g s i e b  schau b ild l ich  
w ie d e r g e g e b e n  w o r d e n .  R a m m l e r -  h a t  au s  d iesen  
K u rv en  als  N ä h e r u n g s g e s e t z  ab g e le i te t ,  d a ß  die D u r c h 
g a n g s s i e b le i s tu n g  m it  w a c h s e n d e r  M a s c h e n w e i te  nach 
e in e r  a l lg em ein en  P a r a b e l  z u n im m t .  T r ä g t  m an  a lso  
a ls  A b sz isse  d en  L o g a r i th m u s  d e r  M a sc h e n w e i te ,  als 
O r d in a t e  d e n  d e s  D u rc h s a t z e s  au f ,  so  e r h ä l t  m a n  eine 
G e ra d e .  D ie se  N ä h e r u n g s f o r m e l  h a t  s ich  au ch  fü r  die 
A b s ie b u n g  von  Kies a u f  e in em  n a ch  d en  V o rs c h lä g e n  
von  S c h i e f e r s t e i n  a r b e i te n d e n  K r u p p s c h e n  Z i t t e r 
sieb als  g ü l t ig  e rw ie s e n ,  w ie  d ie  A u s w e r t u n g  d e r  im 
S c h r i f t t u m 3 a n g e g e b e n e n  Z a h le n  in Abb. 15 zeigt.  S ie b 
d u r c h g a n g s l e i s tu n g  D ( t/m - 'h)  u n d  M a s c h e n w e i te  1 
( m m )  ° h ä n g e n  h ie r  n a ch  f o l g e n d e r  F a u s t f o r m e l  z u 
s a m m e n  : D  2,33 • ^/i6.
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Abb. 15. Logarithmische Auswertung des Zusammenhangs 
von Maschenweite und Siebdurchgangsleistung (Absiebung 

von Kies auf einem Kruppschen Zittersieb).

Abb. 16. S iebgütegrad in A bhängigkeit  von der Feinkorn- 
beaufschlagung der Siebe.

Die K e n n tn is  d e s  Z u s a m m e n h a n g s  von  S ieb
le i s tu n g  u n d  M a s c h e n w e i te  is t  f ü r  d en  E n tw u r f  von 
S ie b a n la g e n  ä u ß e r s t  w ic h t ig .  F ü r  d ie  A b s ie b u n g  von 
S te in k o h le  a u f  Z i t t e r s ie b e n  w a r e n  h i e r ü b e r  no ch  keine 
U n te r l a g e n  v o r h a n d e n ,  d e n n  d ie  e r w ä h n t e n  U n te r 
s u c h u n g e n  h a b en  s ich  d a r a u f  b e s c h rä n k t ,  die  in Rede 
s te h e n d e  A b h ä n g ig k e i t  f ü r  e inen  e in z ig en  S ie b g ü te 
g r a d  a u fz u n e h m e n .  Es g a l t  a lso ,  zu p r ü f e n ,  w ie  sich 
d e r  V e r l a u f  d ie se r  K u rv en  bei v e rs c h ie d e n e n  S ie b g ü te 
g r a d e n  ä n d e r t .

Die  g e s u c h te n  Z u s a m m e n h ä n g e  s in d  a n d e u tu n g s 
w e ise  sch o n  in Abb. 14 e n th a l t e n ,  d ie  es  e rm ö g l ich t ,  
f ü r  e in en  g e w ü n s c h te n  S ie b g ü te g r a d  ( O r d in a te )  und

1 W i n k l e r  und T i e t z e :  U ntersuchungen  über die A bsiebung von 
R ohbraunkohlen, B raunkohlenarch. 1932, H . 36, S. 56.

- R a m m l e r :  K orngrößenprob lem e bei der S iebung und Zerkleine
rung, G lückauf 69 (1933) S. 465; Berichte d. T e c h n . -W irtschaft!. Sach
verständigenausschüsse des R eichskohlenrates 1933, Bericht A 40.

“ Q u i n c k e :  Entw icklung d er S iebvorrich tungen, Z.VD1 76 (1932)
S. 81.
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eine g e g e b e n e  M a s c h e n w e i t e  ( P a r a m e t e r )  d ie  A u f 
g a b e le i s tu n g  (A b s z is s e )  zu  e n tn e h m e n .  Die A b b i ld u n g  
ist jed o ch  n o c h  n ic h t  a l lg e m e in g ü l t ig  u n d  v e rg le ich b a r ,  
weil d e r  j e w e i l ig e  F e i n k o r n g e h a l t  d e s  A u f g a b e g u te s  
fü r  d id  e in ze ln e n  S iebe s e h r  v e rs c h ie d e n  w a r .  ln 
Abb. 16 s in d  d a h e r  n o c h  die  B e la s tu n g sk e n n l in ie n  in 
A b h ä n g ig k e i t  v on  d e r  F e i n k o r n b e a u f s c h l a g u n g  d e r  
Siebe a u f g e t r a g e n .  Sch ließ lich  g i b t  Abb. 17 d en  G ü te -
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Abb. 17. S iebgüteg rad  in Abhäng igkeit  von der Durch
gangssiebleis tung für verschiedene Maschenweiten.

g ra d  in A b h ä n g ig k e i t  von  d e r  D u r c h g a n g s s i e b le i s tu n g  
w ieder ,  w o b e i  s e l t s a m  g e k r ü m m t e  K u rv e n  e n t s t a n d e n  
sind. H i e r a u s  f o l g t  en d l ich  A bb.  18, bei d e r  als 
Abszisse die  g e g e b e n e  M a s c h e n w e i te ,  a ls  P a r a m e t e r  
der g e w ü n s c h t e  S i e b g ü t e g r a d  u n d  a ls  O r d in a t e  d ie '  
g e suc h te  D u rc h g a n g s s i e b l e i s t u n g  a u f g e t r a g e n  ist.  Die 
A u fg a b e le i s tu n g  k a n n  d a n n  — u n t e r  V e rn a c h lä s s ig u n g

/VascAea/ve/Ze
K u rve  r)

1 70 %
2  75  o/o
3  80 %

K u rve  r|
4 85  %
5  90 %
(u nsicher)

d e s  E in f lu s se s  d e r  K o r n z u s a m m e n s e t z u n g  au f  den  
S ie b g ü te g r a d  — ü b e rs c h lä g l ic h  d u r c h  T e i lu n g  d u rc h  
d en  S ie b g ü te g r a d  u n d  den  F e i n k o r n g e h a l t  d e s
A u fg a b e g u te s  e rh a l te n  w e r d e n :  A =  ^  .

h ' Fa
F ü r  e inen  S ie b g ü te g ra d  v o n  85 o/o, d e r  bei F e in 

s ieb en  als  n o r m a l  g e l ten  k a n n ,  l ie f e r t  A bb.  18 f o lg e n d e  
D u r c h g a n g s s i e b l e i s t u n g e n :

Maschenweite 1 D urchgang  D
mm t /m 2h %
4.0 14,45 100,00
3.0 7,80 54,00
2.0 3,70 25,50
1.0 1.30 8,85
0,5 0,30 2,10

B eim  3-m m -S ieb  w i rd  a lso  d ie  H ä l f te ,  be im  2 -m m -S ie b  
n u r  no ch  i/r, be im  1-m m -S ieb  1 10 u n d  sch l ieß l ich  be im  
0 ,5 -m m -S ieb  n u r  k 50 d e r  D u r c h g a n g s l e i s t u n g  des  
4 -m m -S ie b es  erz ie lt .

D ie se  Z a h le n  b e leuch ten  a n sch a u l ic h  d ie  m i t  f e in e r  
w e r d e n d e r  A b s ie b u n g ,  a lso  a b n e h m e n d e r  K o rn g r ö ß e ,  
s t a r k  w a c h s e n d e n  S c h w ie r ig k e i te n  d e r  A b s ie b u n g .  Je 
G e w ic h t s e in h e i t  d e s  S i e b d u r c h g a n g s  m u ß  bei k le in e re r  
M a s c h e n w e i te  eine u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g r ö ß e r e  Z ah l  
v o n  K ö rn e r n  z u n ä c h s t  ü b e r  d e m  S ieb  g e s c h ic h te t  u n d  
d a n n  d u r c h g e s i e b t  w e r d e n  a ls  be i  w e i t e r n  S ie b 
ö f f n u n g e n .  D azu  k o m m t  no ch  d e r  E in f lu ß  d e r  L u f t 
v e r w i r b e lu n g  in d e r  N ä h e  d e s  S ie b b o d e n s  a u f  die 
k le inen  u n d  le ichten  H a u f w e r k s k ö r n e r .

B e g n ü g t  m a n  sich m i t  n i e d r i g e m  S ie b g ü te g ra d e n  
v o n  80 °'o u n d  d a ru n te r ,  so  w i r d  d e r  A b fa l l  d e r  
L e i s tu n g  n ic h t  g a n z  so  k ra ß ,  w ie  A bb.  18 u n d  d ie  n a c h 
s te h e n d e n  Z if fe rn  ( fü r  80o/0) z e ig e n :

lenweite 1 D u rchgan g  D
mm t/m 2h %
4,0 14,70 100,003,0 9,95 67,502,0 5,75 39,001,0 1,70 11,600,5 0,40 2,70

M a n  w i r d ,  w e n n  i r g e n d  m ö g l ic h ,  d e n  s te ig e n d e n  
S c h w ie r ig k e i te n  d e r  A b s ie b u n g  bei k le in e rn  M a s c h e n 
w e i te n  d a d u r c h  R e c h n u n g  t r a g e n ,  d a ß  m a n  die  A n 
f o r d e r u n g e n  an  d en  S ie b g ü te g r a d  h e ra b s e t z t .  Die 
z w e c k m ä ß ig s t e  B e la s tu n g  w i r d  n a c h  A bb.  18 d o r t  
l ieg en ,  w o  e ine  w e i te r e  g e r i n g f ü g i g e  S te ig e r u n g  d e r  
D u r c h g a n g s l e i s t u n g  m i t  e in em  s c h r o f f e n  Abfa l l  d e s  
S ie b g ü te g r a d e s  e r k a u f t  w e r d e n  m u ß  o d e r  w o  u m 
g e k e h r t  e ine  Z u n a h m e  d e r  A u s s i e b u n g s g ü t e  m i t  
e rh e b l ic h e r  E in b u ß e  an L e i s tu n g  v e rb u n d e n  ist. H i e r 
n a c h w ü r d e n  f ü r  d a s  v o r l i e g e n d e  H a u f w e r k  d ie  zw e c k 
m ä ß ig s t e n  V e rh ä l tn i s s e  d u r c h  f o lg e n d e  Z a h le n  g e k e n n 
ze ich n e t  se in :

beim 4,0-mm-Sieb rd. 14,0 t /m 2h bei
„ 3,0-mm-Sieb „ 10,0 „
„ 2,0-mm-Sieb „ 6,0 „ „
„ 1,0-mm-Sieb „ 2,3 „ „
„ 0,5-mm-Sieb „ 0,9 „ „

il =  0,90 (100,0%) 
ti =  0,80 (71,5%) 
n =  0,75 (43,0 %) 
il = 0 ,7 0  (16,5%) 
il =  0,60 (6,5 %)

Abb. 18. Durchgangssieb le is tung  in Abhäng igkeit  von der 
Klassiem ngsfeinheit.

D a s  B e s t re b e n ,  d e m  L e i s t u n g s r ü c k g a n g  bei 
f e in e re r  A b s ie b u n g  d u r c h  g e r in g e r e  A n f o r d e r u n g e n  
an  d e n  S i e b g ü t e g r a d  zu  b e g e g n e n ,  h a t  in d e ssen  
G re n z e n ,  w e i l  d e s s e n  A b fa ll  b a ld  s o  s c h r o f f  w i r d ,  d a ß  
d e r  M e h r g e w in n  an  S ie b le i s tu n g  in k e in e m  V e rh ä l tn i s  
m e h r  d a zu  s te h t .  Bei n i e d r ig e n  S ie b g ü te g ra d e n  
— z w isc h e n  50 u n d  6 0 %  — b r i n g t  e in  w e i t e r e r  R ü c k 
g a n g  d e s  G ü t e g r a d e s  n ic h t  n u r  k e in e  w e i t e r e  Z u -
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n ä h m e  d e r  D u rc h g a n g s le i s tu n g ,  s o n d e rn  s o g a r  eine 
A b n a h m e ,  w ie  d ie s  Abb. 17 ze ig t .  A n sch au l ich  g e h t  
d ie  T a ts a c h e ,  d a ß  m i t  w a c h s e n d e r  S ie b b e la s tu n g  d e r  
D u r c h g a n g  e in e r  S ä t t i g u n g s g r e n z e  z u s t r e b t  u n d  d a n n  
w ie d e r  ab fä l l t ,  auch  au s  Abb. 19 h e rv o r ,  in d e r  die  
D u r c h g a n g s l e i s tu n g  in A b h ä n g ig k e i t  von d e r  A u f g a b e 
l e i s tu n g  a u fg e t r a g e n  ist. W i r  hab en  d ie se  E rs c h e in u n g  
au ch  be im  A b sie b en  von n a ß  g e lö sc h te m  S ch w elk o k s  
au f  e in em  Z i t te r s ie b  b e o b a c h t e t 3.

a u f b e r e i tu n g  d e r  S te in k o h le  so  a u ß e r o r d e n t l i c h  w ic h 
t ig e n  A b s ie b u n g  d e s  G u t e s  u n t e r  50 0  fr K o r n g r ö ß e  auf 
Q u a d r a t m a s c h e n g e w e b e n  f ü h r t  zu  d e r  F r a g e  nach  der  
E r h ö h u n g  d e r  S ie b le is tu n g  f ü r  d ie se  M asch e n w e i ten .  
D ie se  E r h ö h u n g  e r s c h e in t  a u f  zw e i  W e g e n  rrtöglich, 
n ä m lich  d u rc h  A n w e n d u n g  e in e s  U n te r d r u c k e s  u n te r  
d e m  S ie b g e w e b e  u n d  d u r c h  B e n u tz u n g  von S ieb 
g e w e b e n  m i t  g r ö ß e r e r  f re ie r  S ieb fläche .

K urve mm -Sieb  
1 4

4
422
7

0,5

ti/min
860

7300
1500

Abb. 19. Durchgangsleistung in Abhängigkeit 
von der Aufgabeleistung.

Die e r w ä h n t e  N ä h e r u n g s f o r m e l  fü r  den Z u 
s a m m e n h a n g  zw isc hen  S ieb le is tu n g  u n d  M asc h e n w e i te  
l ä ß t  sich au ch  au f  die  v o r l ie g e n d e n  U n te r s u c h u n g e n  
a n w e n d e n .  F ü r  t|  0,85 e rg ib t  s ich als  G le ich u n g  der 
a l lg em e in e n  P a r a b e l  D  =  l , 1 3 2 .1 i,s33 (vgl.  die log- 
a r i th m isc h e  A u s w e r tu n g  in Abb. 2 0 ) .  Die Ü b er
e in s t im m u n g  zw ischen  M e s s u n g  u n d  R e c h n u n g  g e h t  
au s  fo lg e n d e n  Z ah le n  h e rv o r :

D D
mm (berechnet) (gemessen)
4,0 14,38 14,46
3,0 8,48 7,80
2,0 4,03 3,68
1,0 1,13 1,28
0,5 0,32 0,30

F ü r  n ie d r ig e r e  - S ie b g ü te g ra d c  is t  d ie  D eck u n g  d e r  
b e re c h n e te n  W e r t e  m i t  den g e m e s s e n e n  w e n ig e r  gu t .

Die s t a r k e  L e i s tu n g s a b n a h m e  bei d e r  A u ss ie b u n g  
d e r  fe in en  K o rn k la s se n  u n d  die d a d u r c h  b e d in g te  U n 
w i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  fü r  d ie  N a ß -  u n d  T r o c k e n -

1 R o s i n  und R a m m l e r :  S iebversuche an einem V ibratorsieb , Braun
kohle 33 (1934) S. 641.

n  A r

Iff der Pfasc/7e/7/ve/Ye 

7,54-(0 ,321  - 1 )
0 ,6 - ( 0 ,6 - 1 )  

n =  1,833 D = c l n = 1 ,13 2 -1 7’833 
Abb. 20. Logarithmische A usw ertung der Kurve Durch

gangsleistung zu Klassierungsfeinheit (i\=-0,85).

Bei A b s ie b u n g  t r o c k n e r ,  s t a u b r e i c h e r  K o h le  auf  
Z i t te r s ie b e n  is t  an s ich e ine  E n t s t a u b u n g  n o tw e n d ig .  
Es l ie g t  n a h e ,  d ie  A b s a u g u n g  s t a t t  o b e rh a lb  des  Siebes 
d u rc h  e ine H a u b e  u n t e r h a l b  d e s  S ieb es  v o rz u n e h m e n  
u n d  e inen h ö h e r n  U n t e r d r ü c k  a n z u w e n d e n ,  a ls  es  an 
sich zu r  S t a u b a b s a u g u n g  n ö t ig  w ä re .  D ie  F r a g e  d e r  
F e in s ie b u n g  m i t  U n te r d r ü c k  is t  d e n n  au ch  sch on  m e h r 
fach  e r ö r t e r t  w o r d e n 1. D ie  V o r te i le  d e r  A n w e n d u n g  
e in es  U n te r d r u c k e s  u n te r  de m  S ie b g e w e b e  sollen  in 
e in e r  b e s o n d e r n  U n t e r s u c h u n g  g e t r e n n t  e r fo rsc h t  
w e rd e n .  (S ch lu ß  f .)

1 M e n z e l :  T rockenaufbere itung  aschenre icher B raunkohle, Braun
kohle 33 (1934) S. 113; G r o ß  und G r ü n d e r :  Kornfeinheitsbestim mungen 
durch die Sedim entanalyse am Beispiel von S teinkohlenstaub, Glückauf 69 
(1933) S. 485; Berichte d. T echn.-W irtschaftl. Sachverständigenausschüsse 
d es  R eichskohlenrates 1933, Bericht A 41.

E rdölgew innung und -verbrauch der W elt im Jahre 1934.
Nach drei Jahrzehnten beispielloser Entwicklung, in 

deren Verlauf die E r d ö l g e w i n n u n g  der Welt eine Ver- 
zehnfachung erfuhr, erfolgte im Jahre 1930 erstmalig ein 
heftiger Rückschlag. Der allgemeine Niedergang der W elt
wirtschaft gebot  auch dem Siegeszug des Erdöls Einhalt 
und ließ die G ewinnung von 1485 Mill. Faß im Jahre 1929 
bis auf 1297 Mill. Faß 1932 sinken. Erst im Jahre 1933 
setzte mit einer Gewinnung von 1418 Mill. Faß von neuem 
eine Aufw ärtsbewegung ein, die auch im Berichtsjahr an
hielt. Mit 1498 Mill. Faß übertraf die Gewinnung des

Jahres 1934 nicht nur die des Vorjahrs um 80 Mill. Faß 
oder 5,66 o/a, sie lag auch noch um 13 Mill. Faß oder 0,90 0/o 
über der H öchstförderung des Jahres  1929. Vergleicht man 
hiermit die Entwicklung der W eltkohlenförderung , so er
gibt sich, Stein- und Braunkohle ohne Um rechnung zu
samm engefaßt,  im Berichtsjahr gegen 1933 zwar eine 
Steigerung um 8,42 <y0, gegen das Jahr  1929 jedoch ein 
Zurückbleiben um 18,32 o/o. Der schärfste Wettbewerber 
der Kohle hat somit die schwere Krise der letzten Jahre 
schneller zu überwinden vermocht. Der Grund hierfür ist
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sowohl in .dem weitern Vordringen der M otoris ierung der 
Land- und W asserfahrzeuge als auch in der sprunghaften 
Entwicklung des Verkehrs- und Militärflugwesens zu 
suchen. Allein die Zahl der Kraftwagen der Welt stieß- 
von 21 Mill. 1924 auf 34 Mill. 1929 und 35 Mill. im Berichts
jahr. Dazu kom m t die zunehm ende V erw endung des E rd
öls als Heizöl, im besondern in der Schiffahrt. W ährend  im 
letzten V orkriegsjahr  2%  o/0 der W elthandelsflotte 01 
unter Dampfkesseln verfeuerte, waren es 1934 30o/o; au ß er
dem nahm die T onnage  der mit Öl b e t r i e b e n e n ’Diesel
motorschiffe gleichzeitig  von 1/2 auf 16 o/0 ZUj so daß sich 
in den beiden Jahrzehnten  eine Erhöhung des Anteils des 
Ölantriebs von 3 auf 46 o/„ ergibt. In demselben Zeitraum 
verminderte sich der Anteil der koh lenverbrauchenden Tonnage von rd. 90 auf 52 0/0.

Außer den drei kleinern Erdölstaaten Polen, Sarawak 
und Ägypten, deren G ew innung im Berichtsjahr zu rück
ging, weisen alle übrigen Länder, wie aus Zahlentafel 1
Z a h l e n t a f e l  1. E rdölgew innung der W elt  nach Ländern.

Z a h l e n t a f e l  2. Mineralölausfuhr der Ver. Staaten

Ver. Staaten . 
Rußland . . 
Venezuela. . 
Rumänien . . 
Persien . . . 
Niederl.-Indien 
Mexiko . . . 
Kolumbien . 
Argentinien . 
Peru . . . .  
Trinidad . . 
Britisch-Indien
Po len .................
I r a k .................
Deutschland 
Sarawak . . . 
Ekuador . . . 
Ägypten . . .
Japan ..................
Kanada . . . .  
Frankreich . . 
Andere Länder

G ewinnung 
1933 | 1934

1000 F a ß 1
898 874 
149 902 
120 883 
50 971 
49 581 
38 513 
33 905 
13 157 
13 760 
13 923 
9 560 
8 722 
3 858 
1 200
1 713
2 289 
1 623 
1 591 
1 378 
1 148

552
432

909 107 
168 649 
142 072 
61 570 
52 762 
42 289 
38 167 
17 341 
14 518 
14 144 
10 894 
8 997 
3 698 
2 412 
2 267 
1 948 
1655 
1 489 
1 476 
1 424 

552 
432

± 1934 
gegen  1933 

1000 F a ß 1 %
+  10 233 
+  18 747 
+  21 190 
+  10 598

3 180
3 777
4 262 
4 184

758 
221 

1 334
276 
160

1 212 
554 
341 

32 
102 
98

277

1,14 
12,50 
17,53 
20,78

6.42 
9,87

12,57 
31,80 

5,51 
1,59 

13,96 
+  3,16
-  4,15
+  100,96 
+  32,35 

14,91 2,00
6.43 
7,13 
2,41

+

insges. | 1 417 534 1 497 863 | +  80 328 +  5,66
1 1 Faß =  42 G ail. =  158,98 1. Das G ew icht eines solchen Fasses Erdöl beträgt rd . 133*/2 kg.

hervorgeht, geg en ü b er  1933 m ehr oder  minder s tarke  Er
höhungen ihrer E rzeug ung  auf. Verhältnismäßig am g e 
ringsten war die Zunah m e in dem Hauptgewinnungsland , 
den Ver. Staaten, wo sie bei einer Gewinnungsziffer von 
909 Mill. Faß gegen  899 Mill. Faß nur 1,14 o/0 betrug. 
Gegen 1929 erg ibt sich noch eine Abnahm e um 9,75 0/0 . 
Die stärkere  Z unahm e der G ew inn ung  in den übrigen 
Ländern ließ den Anteil der am erikanischen Union an der 
Erdölgewinnung der W elt  von 63,41 o/0 im Jahre  1933 auf 
60,69 0/0 im Berichtsjahr sinken. W enn die Gewinnung der 
Ver. Staaten im Berichtsjahr nicht höher war, so ist das 
eine Folge der von der am erikanischen Regierung g e 
troffenen E inschränkungsm aßnahm en,  die eine Anpassung 
der E rzeugung  an den Bedarf bezwecken und O rdn ung  
in die verw orrenen  Verhältnisse auf dem Erdölm arkt  
bringen sollen. Der überw iegende Teil der amerikanischen 
Erdölgewinnung wird im Lande selbst verbraucht. Etwa 
I20/0 der E rzeug ung  kom m en, wie Zahlentafel 2 ersicht
lich macht, afs Mineralöle zur Ausfuhr. Im Berichtsjahr 
führte die am erikanische Union 107,5 Mill. Faß an M ineral
ölen aus gegen  99,7 Mill. Faß 1933. Der W ert  dieser Aus
fuhr be trug  212 bzw. 187 Mill. f .  In diesen Zahlen sind 
die Bunkerverschiffungen nicht einbegriffen. Sie beliefen 
sich 1934 auf 29,9 Mill. Faß im W erte  von 31,3 Mill. 8. 
Davon bunker ten  die frem dländischen Schiffe 12,1 Mill. Faß 
im W erte  von 13,6 Mill. $. W ährend  die Ausfuhr der Ver. 
Staaten an Rohöl bei 41,1 Mill. Faß im Jah re  1934 gegen

M enge 
1933 1934 

1000 Faß

W ert  insges. 
1933 1934 

1000 $

W ert 
je Faß 

193311934(flj (£»
Rohöl . . 
Naturbenzin . . . .  Benzin . .
L e u c h t ö l .................
Gas- und Heizöl . 
Schmieröle . . . .  
Sonstige raffinierte 

Mineralöle . . .

36 584 41 122 
1 657 1 495 

25 996 [ 21 685 
8 764; 9 607 

18 455 25 924 
8 111 7 571

93 90

31 979 
3 395 

57 520 
19 209 
18310 
55 389

841

49 751 
2 729 

51 384 
20 792 
28 198 
58 234

919

0,87 1,21 
2,05 1,83 
2,211 2,37 
2,19 2,16 
0,99 1,09 
6,831 7,69

199 660 107 494 186 643 212 007| .
1933 eine Zunahm e um 4,5 Mill. Faß oder 12,40 o/0 aufweist, 
haben die Verschiffungen von Benzin bei 21,7 Mill Faß 
eine Abnahm e um 4,3 Mill. Faß oder 16,58 o/0 erfahren.

iese schon seit Jahren zu beobachtende gegensätzliche 
Entwicklung hängt damit zusammen, daß eine Reihe Ver
braucherländer in zunehmendem M aße die Veredlung des 
Rohöls selbst betreibt und damit in der Lage ist, die Ein
fuhr des teu re m  Benzins zu vermindern. Das hat jedoch 
zu einer s tarken E rhöhung des Ausfuhrpreises für Rohöl 
geführt.  Dieser stieg von 0,87 $ je Faß im Jahre  1933 auf 
1,21 $ im Berichtsjahr oder  um 39,08 o/o, w ogegen  sich der 
Preis für ausgeführtes  Benzin nur von 2,21 auf 2,37 $ oder 
um 7,24 o/o erhöht hat. Bemerkenswert ist auch die starke 
Zunahm e der Ausfuhr der Ver. Staaten an Gas- und Heizöl 
von 18,5 auf 25,9 Mill. Faß, die sich in erster Linie aus der 
s tändig zunehmenden V erw endung des mit Gasöl g e 
speisten Dieselmotors erklärt. Den wertvollsten Posten 
unter  den amerikanischen Mineralölen bildet das Schmieröl 
M engenm äßig  war es bei 7,6 Mill. Faß mit 7,04 o/0 an der 
Gesamtölausfuhr des Jahres 1934 beteiligt, w ertm äß ig  d a 
gegen bei 58,2 Mill. $ mit 27,47o/0. Es stieg der W ert je Faß 
von 6,83 S 1933 auf 7,69 $ 1934. Die Ver. Staaten 
sind aber auch Bezieher von Erdöl, wobei es sich in der, 
Hauptsache um Rohöl handelt.  Von letzterm gelangten 
im Berichtsjahr 35,8 Mill. Faß zur Einfuhr. Außerdem&be
zog die amerikanische Union noch 14,9 Mill. Faß raffinierte 
Mineralöle. Das eingeführte Öl s tam m t überw iegend aus Venezuela.

Die Erdölgewinnung Rußlands, das mit einem Anteil 
von 11,26 o/o an der W eltgew innung an zweiter Stelle steht 
hat im Berichtsjahr weitere beachtliche Fortschrit te  g e 
macht. Mit 169 Mill. Faß übertraf sie die G ew innung des 
Jahres 1933 um 18,7 Mill. Faß oder 12,50 o/0. W enn auch 
die letztjährige Gewinnungsziffer die bis lang erreichte 
Höchsterzeugung  darstellt,  so bleibt sie doch weit hinter 
dem von den Sowjets für das Jahr  1934 aufgestellten V or
anschlag, der eine Erzeugung von 215 Mill. Faß vorsah 
zuruck. Die E rhöhung  der russischen E rdölgew innung im 
abgelaufenen Jahr hängt mit der beträchtlichen Z unahm e 
der Bohrtätigkeit zusammen, die um rd. 50o/o gesteigert  wurde.

Venezuela,  das im letzten Jahr  9,48 o/0 zu der W elt
erdölgewinnung beigetragen hat, vermochte seine Rohöl
ausbeute  gleichfalls erheblich zu vergrößern  Diese lag 
mit 142 Mill. Faß um 21,2 Mill. Faß oder 17,53 o/0 über 
der Gewinnung des Jahres  1933. Auch in diesem Lande 
war im Berichtsjahr eine beträchtliche Verm ehrung  der 
Bohrungen zu verzeichnen.

Anteilmäßig noch größe r  als in den vorstehend be- 
handelten drei Ländern war die Zunahm e der G ewinnung 
Rumäniens im verflossenen Jahr. Sie iibertraf mit 61,6 Mill. 
Faß die vorjährige E rzeugung  um 10,6 Mill. Faß oder 
20,78o/0. Dieses Ergebnis w urde  ebenfalls durch eine e r 
hebliche Vers tärkung  der Bohrtätigkeit  und durch E r
schließung neuer Ölfelder ermöglicht.

Das nächstwichtige Erdölgewinnungsland, Persien 
weist mit einer Gewinnung von 52,8 Mill. Faß eine zwar 
etwas geringere, aber  immerhin noch beachtliche Z unahm e
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(T  3,2 Mill. Faß = 6 ,4 2  o/o) auf. Niederländisch-Indien und 
M exiko verzeichnen mit Förderziffern von 42 Mill. und 
38 Mill. Faß gleichfalls beträchtliche Steigerungen.

Insgesamt wurden  von den bisher behandelten sieben 
Ländern im Jahre  1934 1415 Mill. Faß Erdöl gewonnen, 
d. s. 94,44 o/o der Weltgewinnung. In die restlichen 
5,56 o/o teilen sich über 15 Staaten. Unter ihnen hatten die 
vier südamerikanischen Länder Kolumbien (17,3 Mill. Faß), 
Argentinien (14,5 Mill. Faß), Peru (14,1 Mill. Faß) und 
Trin idad (10,9 Mill. Faß) die höchsten Gewinnungsziffern. 
Von den britischen Besitzungen verdient noch Britisch
indien mit einer Gewinnung von 9 Mill. Faß genannt zu 
werden. Auffallend ist der weitere Rückgang der E rdöl
gewinnung Polens um 160000 Faß auf 3,7 Mill. Faß. 
Im Jahre  1913 lieferten die jetzt unter polnischer Herrschaft 
s tehenden früher  zu Rußland gehörenden galizischen Öl- 
felder nicht weniger als 8 Mill. Faß ,  Der jüngste E rdöl
staat,  Irak, über den bereits berichtet worden is t1, hat 
seine G ewinnung im abgelaufenen Jahr  verdoppeln können. '  
Sie be träg t  2,4 Mill. Faß. Es ist mit einer Vervielfachung 
dieser Menge in den nächsten Jahren zu rechnen. Die 
E rdölgewinnung Deutschlands ist, gemessen an den Er
zeugungsziffern der g roßen  Erdölländer, äußerst  be
scheiden. Aus nationalwirtschaftlichen Gründen kom m t ihr 
aber eine große Bedeutung zu. Es ist deshalb zu begrüßen, 
daß alle Anstrengungen gem acht werden, sie zu steigern. 
In bem erkensw ertem  M aße ist das im Berichtsjahr auch 
gelungen. Gegen 1933, das eine Rohölförderung von
1,7 Mill. Faß zu verzeichnen hatte, ist 1934 eine Zunahme 
auf 2,3 Mill. Faß, d. s 55 400 Faß oder 32,35 "/o, fest
zustellen.

Mit der Zunahme der W eltgew innung an Erdöl hat 
sich gleichzeitig das Anteilverhältnis der Erdölländer 
untere inander stark verschoben. Die folgende G egenü ber
stellung der Verhältnisziffern der Jahre 1925 und 1934 läßt 
erkennen, wieweit diesbezügliche Veränderungen innerhalb 
der Kontinente in den letzten 2 ehn Jahren eingetreten sind.

A n t e i l  d e r  e i n z e l n e n  E r d t e i l e  an  d e r  
W e l t - E r d ö l g e w i n n u n g .

1925
%

1934
°/o

N o rd a m e r ik a ...................... 82,3 63,3
Europa ............................... 7,2 16,0
S ü d a m e r i k a ...................... 3,8 13,3
A s i e n ................................... 6,6 7,3
A f r i k a ................................... 0,1 0,1

Welt 100,0 .100,0
Danach wird Nordamerikas Vormachtstellung von den 

gewaltig  aufstrebenden südamerikanischen Erdölländern 
sowie von dem kräftigen Auftrieb des europäischen Erdöl
bergbaus s tark  erschüttert. Im besondern sind es Venezuela 
und Rußland, die in der genannten Zeit mit Anteil
e rhöhungen von 1,8 auf 9,5 o/0 bzw. von 4,9 auf 11,3 o/0 am 
W eltm ark t  aufwarten. Bei den Ver. Staaten wirkte  sich 
dieser W ettbew erb  dahin aus, daß deren Erdölausfuhr 
trotz  E rhöhung  ihrer Gewinnung um 19°/o praktisch auf 
dem Stand von 1925 verblieb. Die Entwicklung läßt allent
halben die Bestrebungen der erdölverbrauchenden Länder 
erkennen, sich von den Fesseln der amerikanischen, im 
besondern der nordamerikanischen Öllieferungen freizu
machen. Dem fernen Osten kom m t hierzu das energische 
Vordringen des russischen und rumänischen Erdöls sehr 
zustatten. Japan, das in der asiatischen Erdölwirtschaft 
zweifellos die Hauptrolle spielt, versucht unter  system ati
scher Bevorzugung des selbst teu re m  russischen Öls, ferner 
unter beschleunigtem Abbau sowohl eigener als auch auf 
Borneo und in M andschukuo gepachteter Ölfelder die Zu
fuhren aus Übersee weitestgehend einzudämmen. Ebenso 
sind China, Indien und alle übrigen asiatischen Erdölländer 
bem üht,  durch vers tärkte  E igenförderung den am erikani
schen W ettbew erb  mehr und mehr auszuschalten. In

1 G lückauf 70 (1934) S. 624.

Europa hat sich die wiederers tandene russische E rdöl
industrie in den letzten Jahren mit Erfolg in den M ark t  
einzuführen gewußt. W enn auch in England und den 
übrigen westeuropäischen Ländern, geographisch und geo- 
politisch bedingt, asiatisches und amerikanisches Erdöl v o r 
herrschen und Rußland und Rumänien hier bis zu höchstens 
ein Fünftel des Bedarfs liefern, w erden Mittel- und O s t 
europa fast nur von Rumänien und Rußland versorgt.  Die 
folgenden Zahlen zeigen, daß Rußland nahezu die Hälfte 
des gesam ten europäischen Erdölbedarfs, Rumänien rd. 
17 o/o aufbringt. Die außereuropäischen Ölproduzenten sind

G e g e n w ä r t i g e  Ö l v e r s o r g u n g  E u r o p a s .

V ersorgungsländer Mill. t
Von der 
G esam t

versorgung
%

R u ß l a n d ............................................ 20,0 47,4
R u m ä n i e n ....................................... 7,0 16,6
Polen, Deutschland und übrige

europäische Länder . . . . 1,0 2,4
Außereuropäische Länder . . . 14,2 33,6

Gesam tversorgung  Europas 42,2 100,0
nur zu einem Drittel an der gesam ten Versorgung  Europas 
beteiligt. Ihnen erstand dazu in dem kürzlich erschlossenen 
I rakvorkom m en ein neuer W ettbew erber ,  der mit jährlich 
etwa 4 Mill. t vornehmlich in den westeuropäischen M ark t  
e indringen und auch hier wieder in erster Linie den ü be r
seeischen Öllieferanten Verluste zufügen wird.

Die Förderung  der Welt an Erdöl ha t  mit dem 
steigenden V e r b r a u c h  an diesem für unser  Zeita lter des 
Verkehrs und der Technik  lebenswichtigen Kraftstoff 
Schritt zu halten vermocht.  Im abgelaufenen Jahr  be trug  
der Verbrauch an Erdölerzeugnissen 195 Mill. t gegen 
186,2 Mill. t  1933. Das bedeute t eine Z unahm e um fast 
9 Mill. t oder  4,74 o/0. In der Zahlentafel 3 ist für das 
Jahr  1934 der Verbrauch unter  Berücksichtigung der G e 
winnung sowie der Ein- und Ausfuhr nach Erdteilen und 
Ländern zusammengestellt.

Z a h l e n t a f e l  3. W eltverbrauch an Erdölerzeugnissen 
im Jahre  1934.

Ben
zin

L eucht
öl

Gasölund
Heizöl

Schm ier
öle

AndereE rzeug
nisse

1ns-ges.
VomW eltv e r

brauch

%1000 t
R u ß la n d ..................... 1158 3 296 7711 1027 644 13835 7,10
E n g la n d ..................... 4059 816 3 775 456 464 9 569 4,91
Frankreich  . . . . 2518 236 1 868 317 199 5138 2,63Deutschland . . . . 1671 112 1 102 332 249 3465 1,78
I ta lie n ......................... 381 156 1 146 97 37 1817 0,93R u m ä n ie n ................. 96 166 1063 21 64 1411 0,72
N iederlande . . . . 386 190 260 59 48 943 0,48S c h w e d e n ................. 364 95 282 47 20 807 0,41S p a n ie n ..................... 387 26 239 29 51 732 0,38
B e lg ie n ..................... 353 46 145 48 20 613 0,31D än e m a rk ................. 254 82 232 29 2 600 0,31
N orw egen . . . . . 115 35 303 14 7 474 0,24
S c h w e iz ..................... 209 26 162 21 3 421 0,22Tschechoslowakei . 231 37 118 30 5 420 0,21
P o l e n ......................... 88 120 56 47 53 363 0,18
Ö ste rre ic h ................. 98 35 95 21 3 252 0,13I r la n d ......................... 139 55 24 11 22 250 0,13U n g a r n ..................... 59 64 71 11 15 218 0,11G riechenland 46 20 132 b 4 208 0,11
P o r t u g a l ................. 54 50 38 5 6 152 0,08Jugoslaw ien . . . . 25 28 30 14 30 127 0,07Finnland ................. 62 38 12 11 9 131 0,07
T ü r k e i ..................... 16 22 25 5 12 80 0,04B u lg a r ie n ................. 7 25 28 3 2 65 0,03E s t l a n d ..................... 2,5 10 1,6 2 0,5 16,5 0,01L i t a u e n ..................... 5 17 12 3 — 37 0,02L e ttla n d ..................... 6 25 2 2 1 36 0,02A lb a n i e n ................. 4 2,5 2 — — 8,5

Europa . . 12792 5829 18933 2667 1969 42190 21,64
Ver. Staaten . . . . 47 765 5 697 48323 2809 16923 121517 62,33Ü briges A m erika . 3899 914 10258 314 948 16 334 8,37

Amerika . 51 664 6611 58 582 3123 17 871 137 851 70,70Afrika . . 619 486 531 87 72 1796 0,92Asien . . 1 269 1758 3352 555 504 7 437 3,82A ustralien 1 250 624 2872 181 768 5695 2,92
Welt 67594 15 308 84 271 6613 21184 194970 100,00
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M engenm äßig  kom m t unter den Erdölerzeugnissen 

dem Gas- und Heizöl die g röß te  Bedeutung zu; hiervon 
wurden im Berichtsjahr 84,3 Mill. t oder  43,22 o/0 der 
G esam tm enge verbraucht. An zweiter Stelle steht, w e r t 
mäßig aber  viel bedeutsamer, Benzin mit 67,6 Mill. t oder 
34,67 o/o des Gesamtverbrauchs. In weitem Abstand folgen 
Leuchtöl mit 15,3 Mill. t oder 7,85 o/o und Schmieröle mit 
6,6 Mill. t oder 3,39 o/0. Den Rest bilden mit 21,2 Mill. t 
die sonstigen Nebenerzeugnisse. Wie in der Förderung, 
so steht auch im Verbrauch an Erdöl der amerikanische 
Kontinent an erster Stelle. Auf ihn entfallen mehr als 
sieben Zehntel des W eltverbrauchs, davon allein 62,33 o/0 
auf die Ver. Staaten, 2,34o/0 auf Kanada, 1,48 o/o auf A rgen

t in ien ,  1,19 o/o auf Mexiko. Neben Amerika ist Europa der 
wichtigste Verbraucher. 1934 war dieser Erdteil mit 
42 Mill. t  oder  21,64 o/0 am W eltverbrauch beteiligt. Die 
höchste Verbrauchsziffer unter  den europäischen Ländern 
hat mit 13,8 Mill. t oder 7,10o/0 des W eltverbrauchs Rußland 
aufzuweisen. Auffallend wie sein geringer  Verbrauch an 
Benzin einerseits, ist anderseits  der gewaltige Bedarf an 
Gas- und Heizöl als Folge der s tarken M otoris ierung der 
Landwirtschaft. W ährend  Gas- und Heizöl im Berichtsjahr 
mehr als die Hälfte des gesam ten Erdölverbrauchs der 
Sowjetunion ausmacht, ist Benzin mit 1,2 Mill. t nur zu 
einem Zwölftel beteiligt. Im Vergleich mit einem 40- bis 
50°/oigen Anteil des Benzins in den westeuropäischen 
Industriestaaten und in der amerikanischen Union, läßt 
das auf einen verhältnismäßig geringen Kraftwagenbestand 
schließen. Ferner hat Rußland un te r  den europäischen 
Großm ächten den höchsten Verbrauch an Leuchtöl; fast 
ein Viertel seines Gesam tölverbrauchs entfällt hierauf. Ein 
Beweis dafür, wie sehr in diesem Lande noch die 
Petroleumlam pe vorherrscht.  Den zweiten Platz unter  den 
europäischen V erbraucherländern  nimmt Großbritannien 
mit 9,6 Mill. t oder 4,91 o/o des W eltverbrauchs ein. Es folgen 
Frankreich mit 5,1 Mill. t (2,63 o/0), Deutschland mit
3,5 Mill. t  (1,78 o/o), Italien mit 1,8 Mill. t (0,93o/0) ; 
Rumänien mit 1,4 Mill. t  (0,72 °/o). Im Vergleich zu 
Amerika und Europa kom m t dem Verbrauch der übrigen 
drei Erdteile an Erdöl nur eine geringe Bedeutung zu. 
So war Asien im Jahre  1934 mit 7,4 Mill. t  (3,82 o/0) am 
W eltverbrauch beteiligt, darunter Japan mit 1,31 o/0. 
Australien verbrauchte  5,7 Mill. (2,92 °/o), Afrika 1,8 Mill. t 
(0,92 o/0).

Die E r d ö l b e s t ä n d e  der Welt sind erstaunlich hoch. 
Mehr als ein Drittel der jährlichen W eltfö rderung  wird 
ohne nennensw erte  V eränderungen von Jahr  zu Jahr 
weitergeschleppt. Bei einer G esam tgew innung  im Berichts
jahr von 1498 Mill. Faß be trug  der Bestand am Ende des 
Jahres 566 Mill. Faß oder 37,8 % der Jahresförderung 
Einigermaßen normal dürfte nur der Bestand an Benzin 
sein, der mit 50 Mill. Faß 8,7 o/0 des W eltverbrauchs an 
Benzin ausmacht. An Heizöl dagegen lagerten am Jah res 
ende 19 o/o, an ändern  Erzeugnissen 21,5 o/0 des W elt
verbrauchs. Der Rohölbestand am Ende des Jahres  1934 
bezifferte sich sogar auf nahezu ein Viertel (22,7o/o) cler 
F örde rung  des Jahres  1934. In den letzten vier Jahren ist 
allerdings, wenn auch un te r  Schwankungen, ein leichter 
R ückgang der Gesam tbestände w ahrzunehm en. Im ein
zelnen unterrichten die folgenden Zahlen über die Be
stände an Erdöl und Erdölerzeugnissen am Ende der 
Jahre 1931-1934.

E r d ö l b e s t ä n d e  z u r  J a h r e s w e n d e  1931-1934 
(in 1000 F a ß ) .

Jahr Rohöl Benzin Heizöl
Andere
E rzeug

nisse
Zus.

In % 
von 
1931

1931
1932
1933
1934

370 919
339 715 
355 312
340 000

56 171 
53 805 
55 933 
50 000

135 856 
129 881 
123 500 
110 000

58 727 
66 705 
68 462 
66 000

621 673 
590 106 
603 207 
566 000

100,0
94,9
97.0
91.0

Die Zahl der erdölfördernden Länder ist g roß,  aber 
nur die bedeutendsten  sind in der Lage, ihren E rdöl
verbrauch aus eigener Gewinnung zu decken. Die meisten 
sind daher auf die E i n f u h r  angewiesen. Am abhängigsten 
sind in dieser Beziehung die hochindustrialisierten und 
motorisierten Länder E u r o p a s ,  deren Mineralöleinfuhr im 
Jahre 1934 aus der folgenden Zahlentafel hervorgeht.

Z a h l e n t a f e l  4. Mineralöleinfuhr der wichtigsten 
europäischen Länder (in 1000 t).

G esam teinfuhr
Davon

Roh
öl

Ben-
zin

Gas-und
Heizöl

Schm ieröle
L eucht

öl

E n g l a n d ................. 10 454 1950 3789 3403 437 807
Frankreich . . . . 6 146 4322 1041 516 156 38
Deutschland . . . 3 176 277 1159 956 322 98
I t a l i e n ...................... 1 830 143 348 1122 66 150
H o l l a n d ................. 997 141 335 276 46 188
S c h w e d e n ................. 840 63 355 268 48 96
S p a n ien ...................... 785 — 379 309 23 14
Belgien-Luxemburg 735 226 364 46 63 34
Norw egen . . . . 495 37 108 302 11 36
Dänemark . . . . 494 — 266 257 49 82
S c h w e i z ................. 440 ___ 219 163 21 25
Tschechoslowakei . 358 121 166 6 19 45
Österreich . . . . 309 167 48 64 6 13

Die in der Übersicht genannten 13 Länder führten im 
Berichtsjahr 27 Mill. t  Rohöl und Erdölerzeugnisse ein. 
Rechnet man die Einfuhr der übrigen europäischen Länder 
hinzu, so dürfte sich für das Jahr  1934 eine Gesamteinfuhr 
Europas von rd. 30 Mill. t ergeben. G roßbritannien bezog 
mit 10,5 Mill. t reichlich ein Drittel dieser Menge. F ra n k 
reich erhielt 6,1 Mill. t, Deutschland 3,2 Mill. t, Italien
1,8 Mill. t. Bei den übrigen Ländern blieben die Zufuhren 
im einzelnen unter 1 Mill. t. Die Verteilung der Einfuhr 
auf die verschiedenen Erdölerzeugnisse weist von Land 
zu Land g roße Unterschiede auf. W ährend  Frankre ich 
überwiegend Rohöl einführt, das in Raffinationsanlagen 
weiterverarbeitet  wird, je gen England, Deutschland und 
Italien g ro ß e m  W ert auf die Einfuhr der im Preise aller
dings viel teu rem  fremdländischen Erdölerzeugnisse. Von 
der Gesamtmineralöleinfuhr eines jeden Landes machten 
die Rohölbezüge Frankreichs 70,32 o/0 aus, die Englands 
18,65 o/o, Deutschlands 8,72 o/0j Italiens 7,81 o/o. O bwohl die 
Zahl der Kraftwagen in Frankreich weit höher  ist als 
in Deutschland, führte Frankre ich 1934 nur 1,04 Mill. t 
Benzin ein, d .s .  16,94°/o seiner Gesamtmineralöleinfuhr, 
Deutschland dagegen 1,16 Mill. t  oder 36,49°/o. England, 
das etwa den gleichen K raftw agenbestand wie Frankreich 
besitzt, bezog mit 3,8 Mill. f  (36,24%) sogar  fast die 
vierfache Menge. Italien, das bedeutend weniger Kraft
wagen im Verkehr hat wie die genannten drei Länder, 
benötigte infolgedessen nur 348000 t  oder 19,02 °/0 an 
ausländischem Benzin. Die europäischen Länder sind g e 
zwungen, alljährlich nam hafte  Summen für die Einfuhr 
fremdländischen Mineralöls auszugeben. Bei Deutschland 
handelte es sich im Jahre  1934 um 147 Mill. M , bei G ro ß 
britannien um 32 Mill. £  oder 403 Mill. M>, bei Frankreich 
um 1,4 Milliarden Fr. oder  236 Mill. M  und bei Italien um 
etwa 320 Mill. Lire oder 69 Mill. M . Die Bemühungen der 
erdölarmen Länder sind deshalb darauf gerichtet,  mit allen 
Mitteln Ersatz für die Einfuhr dieses für ihre W irtschaft  
unentbehrlich gewordenen  flüssigen Kraftstoffs zu suchen, 
sei es durch Steigerung der heimischen Erdölgewinnung, 
Ausgestaltung der Raffinationsanlagen, E rzeugung  von 
Ersatz- und Zusatzstoffen für das natürliche Mineralöl. 
Hier sind besonders die erfolgreichen A nstrengungen der 
über keine oder geringe E rdölvorkom m en, dagegen über 
reiche Kohlenvorkommen verfügenden Staaten, wie 
Deutschland und England, zu erwähnen, die darauf h inaus
gehen, außer Benzol noch Benzin und Gasöl aus Kohle zu 
gewinnen und so zur weitern V erm inderung der be träch t
lichen Feh lm engen ihrer Mineralö lbilanzen beizutragen.



U M S C H A U.
D ie  A b lö su n g  d er  R e g a la b g a b e n  

in  d er  e h e m a lig e n  G r a fs c h a ft  R e c k lin g h a u s e n .
Das Recht, die Mineralien unter Ausschluß des G ru n d 

eigentümers für sich nutzbar zu machen, war ursprünglich 
ein Recht der deutschen Könige; man nannte es deshalb 
das B e r g r e g a l .  Es wurde schon zur Zeit der ronkali- 
schen Konstitution Friedrich Barbarossas vom Jahre 1158 
unter  den Regalien des Kaisers aufgezählt,  ging nach der 
Goldenen Bulle im Jahre  1356 auf die Kurfürsten und durch 
den Westfälischen Frieden vom Jahre  1648 auf alle Reichs
s tände über. Durch die Fre ierk lä rung  des Bergbaus ver
wandelte  sich dieses zunächst einfache Rechtsverhältnis 
in eine Fülle von Einzelbefugnissen. Darunter  sind hervor.- 
zuheben das Recht zur Verleihung des B ergw erks
eigentums, das Recht, von den geförderten Mineralien einen 
bestimmten, gewöhnlich den zehnten Teil, den Bergzehnten, 
zu verlangen und das Recht, den Bergbau in sicherheit- 
licher und wirtschaftl icher Beziehung zu beaufsichtigen. 
T ro tz  der darin enthaltenen staatshoheitlichen Befugnisse 
w urde  das Bergregal zu den niedern Regalien ge rech n e t1. 
Daher konnte  es von den Fandesherren  auch an Privat
personen übertragen werden ;  das ist geschehen durch 
Verleihung oder durch Verträge, in einigen Fällen auch 
im W ege der Gesetzgebung.

Solche P r i v a t - B e r g r e g a l r e c h t e  sind nach den 
Befreiungskriegen einer Reihe früher  unmittelbarer 
S tandesherren oder »Mediatisierten« übertragen worden. 
Das waren die fürstlichen Familien, die bis zur Auflösung 
des vormaligen Deutschen Reiches die Landeshoheit in ihren 
Ländern mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage gehabt,  
die Souveränität aber infolge der napoleonischen Kriege 
besonders  durch den Luneviller Frieden vom 9. Februar  
1801 und die R heinbundakte  vom 12. Juli 1806 verloren 
und nach den Beschlüssen des W iener Kongresses nicht 
w iedererlangt hatten. Durch die deutsche Bundesakte 
vom 18. Juni 1815 wurden ihnen gewisse Vorrechte, be
sonders »in Rücksicht ihrer Besitzungen alle diejenigen 
Rechte und Vorzüge« zugesichert, »welche aus ihrem Eigen
tum und dessen ungestörtem  Genuß herrühren  und nicht 
zu der S taatsgewalt und den höhern Regierungsrechten 
gehören«. P reußen  erließ zur Ausführung der Bundesakte 
die Verordnung  betreffend die Verhältnisse der vormals 
unmittelbaren deutschen Reichsstände vom 21. Juni 18153 
und die Instruktion dazu vom 30. Mai 18203, wonach den 
Reichsständen unter anderm »die Benutzung der Berg
werke, Hütten  und H am m erw erke  verbleiben« sollte. Diese 
Bestimmungen bilden die ursprüngliche Rechtsgrundlage 
der Bergregalrechte derjenigen Standesherren, deren H e rr 
schaften 1815 an P reußen  gelangt sind.

Zur Reglung dieser P r ivatbergregale hat die preußische 
S taatsreg ierung später  nach Vereinbarung mit den einzelnen 
Regalherrn »Regulative« erlassen. Danach bildeten den 
wesentlichen Inhalt der standesherrlichen Bergregale l .d a s  
Recht, im Regalbezirke selbst Bergbau zu treiben oder 
andere zum B ergwerksbetriebe zuzulassen, und 2. das 
Recht, von den verliehenen Bergwerken Abgaben zu ver
langen. Dazu tra t  für einige Regalbezirke 3. das Recht 
auf Ausübung der Bergpolizei. Die Regalinhaber mußten 
aber ihre Rechte aus dem Bergregal nach den allgemeinen 
bereits ergangenen oder noch ergehenden Landesgesetzen 
und V erordnungen ausiiben.

Das Preußische Berggesetz vom 24. Juni 18654 hat an 
den Rechten der f rüher  reichsunmittelbaren Standesherren 
sowie derjenigen, denen auf G rund  besonderer Rechts
titel das Bergregal in gewissen Bezirken allgemein oder 
für einzelne Mineralien zusteht, nichts geändert.  Die 
B egründung des Berggesetzes hatte die Beseitigung dieser 
P r ivatbergregale  und Regalitätsrechte »im Interesse des

1 Allg. L andrecht II 16, § 106.
s OS. S. 105.
a OS. S. 81.
* ABO. § 250.

Bergbaus der betreffenden Landesteile  und gleichförmiger 
bergrechtlicher Zustände« für wünschensw ert  erklärt, man 
hat aber davon abgesehen, weil es sich um wohlerworbene, 
auf anerkannten Rechtstiteln beruhende Vorrechte handle, 
die nur nach den für letztere allgemein m aßgebenden 
Grundsätzen aufzuheben sein w ü rd e n 1. Der Versuch, die 
Bergregale durch Verhandlungen mit den Regalherren und 
den beteiligten B ergwerksbesitzern  aufzuheben, hat  in 
einigen, aber nicht in allen Fällen zum Ziele geführt.

Der Erw erb des B ergwerkse igentum s in den R egal
bezirken richtete sich nach den jeweiligen gesetzlichen 
Bestimmungen. Neben der M utung  und B ergw erk s
verleihung kam bis zum Erlaß des Berggesetzes noch die 
Distriktsverleihung, die Verleihung von Feldern beliebigen 
Umfanges, in Betracht. Zum Erw erb  eignen B ergw erk s
eigentums durch den Regalherrn genügte  bis zum Erlaß 
des Berggesetzes die Feldesreservation; seitdem vollzog 
sich der Erwerb des B ergwerkseigentum s durch den Regal
herrn in derselben W eise wie der E rw erb  durch einen 
ändern, d. h. im W ege der .Mutung und Verle ihung nach 
dem Berggesetz. N ur wurden die U rkunden  über die Ver
leihung von Bergwerkseigentum  in den Regalbezirken von 
den Regalherren oder ihren Behörden ausgestell t,  bedurften 
aber der Bestätigung durch das O berbergam t.

Die s t a a t l i c h e n  B e r g w e r k s a b g a b e n  bestanden 
ursprünglich im zehnten Teil des B ru ttoertrages  der 
geförderten Bergwerkserzeugnisse,  wurden  dann aber 
durch das Gesetz vom 12. Mai 18513 auf 5 vom H u n d er t  und 
durch die Gesetze vom 22. Mai 1861 und 20. O k to b er  18623 
auf 2 vom H undert  herabgesetz t .  Das w irk te  an sich nicht 
auf das Zehntrecht der Privatregalherren  ein, indessen en t
hielten die Regulative für die meisten Regalbezirke die 
Bestimmung, daß die von den B ergbautre ibenden zu en t
richtenden Abgaben niemals den Betrag der allgemein 
gesetzlich bestimmten landesherrlichen A bgaben über
steigen durften.

Das Gesetz wegen Aufhebung direkter  Staatssteuern 
vom 14. Juli 18934 hat an den A bgabenrechten der P rivat
regalherren nichts geändert .  Die F assung  des Regierungs
entwurfes zu diesem Gesetz, wonach die staatlichen B erg
w erksabgaben  »aufgehoben« werden  sollten, änderte  der 
Landtag zur W ahrung  der Rechte der Regalherren dahin, 
daß die staatlichen B ergw erk sabgaben  »außer H eb u n g  
gesetzt« wurden. Sie waren  daher, obw ohl sie bis auf 
weiteres nicht erhoben wurden, als gesetzlich fortbestehend 
anzusehen und dienten weiter als N orm  für die A bgaben
erhebung  der Privatregalherren .

Die Staatsum wälzung vom Novem ber  1918 fand das 
Privatregal als noch bestehend  vor. Die Reichsverfassung 
vom 11. August 19195 verordnet aber:  »Private Regale sind 
im W ege der G ese tzgeb ung  auf den Staat zu überführen.« 
P reußen erließ daraufhin das Gesetz zur Ü b e r f ü h r u n g  
d e r  s t a n d e s h e r r l i c h e n  B e r g r e g a l e  a n  d e n  S t a a t  
vom 19. Oktober 1920t: und stell te dadurch  die Rechte und 
Ansprüche der Inhaber der s tandesherrlichen Bergregale 
auf eine völlig neue Rechtsgrundlage . W äh ren d  f rüher  die 
Ansprüche und Rechte der R egalherren  auf dem Regal 
selbst beruhten,  können seitdem die f rü h e m  Standesherren 
Ansprüche nur noch erheben, soweit  ihnen solche nach 
den Verträgen verblieben sind, die der preußische Staat 
darüber mit ihnen abgeschlossen hat. Die meisten eh e
maligen Standesherren haben in diesen Verträgen  auf ihre 
Bergregalrechte außer auf die R egalabgaben  verzichtet und 
dieses Abgabenrecht an den preußischen Staat abgetreten . 
Infolgedessen ist ihnen von den Regelrechten als solchen 
tatsächlich nichts verblieben und nur noch der Staat zur 
E rhebung der Abgaben von den Bergw erken  berechtigt.

1 E inleitung zum Allg. L andrecht, § 70.
2 OS. S. 261.
3 OS. 1861, S. 225; 1862, S. 351.
1 OS. S. 119.
6 Art. 155, Abs. 4, Satz 2.
ß GS. S. 441.
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Weil aber nach einem Beschlüsse der Landesversammlung 
vom 14. N ovem b er  1919 die Bergregale  an den Staat gegen 
angemessene E ntschäd igung übergeführt  werden sollten, 
ist den Standesherren ,  die ihr Recht auf Regalabgaben 
an den preußischen Staat abgetreten  haben, in den V er
trägen eine Entschädigung zugestanden worden, deren Art 
und Höhe verschieden geregelt  ist.

Zu den Bergregalen, die auf G rund  des Gesetzes vom 
19. O k tober  1920 an den Staat übergeführt  worden sind, 
gehört auch das B e r g r e g a l  d e s  H e r z o g s  v o n  A r e n -  
b e rg  in der Grafschaft,  dem vormaligen »Vest« Reckling
hausen. Der H erzog  hatte bis zum Jahre  1793 auf dem 
linken Rheinufer das H erzogtum  A renberg  in der Eifel 
und andere Grafschaften und Herrschaften besessen. Als 
durch den Frieden von Luneville das ganze bisher zum 
Deutschen Reich gehörige  linksrheinische Gebiet an F ra n k 
reich abgetre ten  wurde,  m ußte sich das Deutsche Reich 
verpflichten, die Fürsten,  die ihr Gebiet an Frankre ich 
verloren hatten, durch Reichsgebiet zu entschädigen. Der 
Herzog von Arenberg  erhielt auf G rund des Reichs
deputationshauptschlusses vom 25. Februar  1803 als E n t
schädigung für seine linksrheinischen Gebiete  die früher 
kurkölnische Grafschaft  Recklinghausen und das zum ehe
maligen Fürs tentum  M ünster gehörige Amt Meppen. Die 
Grafschaft Recklinghausen w urde  dann aber  auf Befehl 
Napoleons vom 22. Januar 1811 dem G roßherzog tum  
Berg einverleibt;  der H erzog  von Arenberg  verlor seine 
Souveränitätsrechte, sollte aber  »le droit des mines et des 
usines« behalten.

Nach dem Einmarsch der Verbündeten  in das Gebiet 
der Grafschaft Recklinghausen w urde die Grafschaft am 
25. November 1813 dem Generalgouvernem ent der Ver
bündeten unterstellt  und dem Lande P reußen zugeschlagen. 
Entsprechend den Bestimmungen der deutschen Bundes
akte vom 8. Juni 1815, der preußischen Vero rdnung  vom 
21. Juni 1815 und der Instruktion vom 30. Mai 1920 wurden 
die Rechte des H erzogs  von Arenberg durch eine Überein
kunft vom 29. N ovem ber  1824 dahin geregelt,  daß er gegen 
eine Rente auf alle Regierungs- und persönlichen Rechte, 
außer auf das P a tron a t  und das Bergregal verzichtete. 
Dieser vertraglichen Fes tse tzung  folgten weitere V erhand
lungen über den Um fang  des Bergregals. Am 28. April 
1837 kam zwischen dem O b erb e rg am t in Dortm und und 
dem H erzog  von A renberg  ein »Regulativ über  die Aus
übung des Bergregals  in der Grafschaft  Recklinghausen« 
zustande. Es sprach dem H e rzo g  das Recht zur F örderung  
von Mineralien, zur Bewilligung von Schürfscheinen und 
zur Annahme von M utungen und Erteilung von Ver
leihungen zu, behielt  dem Staate hingegen das Recht der 
Oberaufsicht, die G e se tzgeb ungsgew alt  und die Berg
polizei vor. Der Staat hatte auch das Recht, »die ge se tz 
lichen Rezeß- oder  Q u atem b erge lde r  oder die künftig  etwa 
an deren Stelle tre ten den  B ergw erk sabgaben  von säm t
lichen Berg- und H ü ttenw erken  in der Grafschaft Reckling
hausen ohne Unterschied zu erheben«. W eiter hieß es 
daselbst: »Welche Abgaben Seine Durchlaucht denselben 
auferlegen will, w ird von den Bedingungen der Verleihung 
oder von diesfälliger Übereinkunft mit den einzelnen 
Gewerkschaften abhängen.« Am 24. Juni 1837 genehm igte  
der König das Regulativ »unter der M aßgabe,  daß die von 
den B ergbautre ibenden zu entrichtenden Abgaben niemals 
den Betrag der  allgemein gesetzlich bestimmten landes
herrlichen A bgaben übers teigen dürfen«. Das Regulativ 
ist dann un te r  dem 3. Sep tem ber 1837 noch besonders 
bestätigt und  im Regierungs- und Amtsblatt  von M ünster 
bekanntgem acht worden.

Der R egalbezirk  des H erzogs  von Arenberg  umfaßte 
den heutigen Landkreis  Recklinghausen. Die dort  an 
stehende S teinkohle mit etwa 275 Maximalfeldern ist an 
verschiedene B ergwerksgese llschaften  und an den preuß i
schen Bergfiskus verliehen worden. Der S te inkohlen
bergbau im Regalbezirk  begann Mitte der 1860er Jahre. 
Die Regalabgabe, 1 vom H u nd er t  des Rohertrages,  st ieg 
von 379,47 M  im Jah re  1866 nach und nach bis nahezu 
auf 3 Mill. M  im Jah re  1918; der G esam tb e trag  in diesen

53 Jahren  geht über 30 Mill. A  hinaus. Im Jahre  1932 
betrug  der regalpflichtige Absatz 12487721 t  Steinkohle.

Als P reußen nach der Reichsverfassung vom 11. August
1919 und dem Beschluß der verfassunggebenden Landes
versamm lung vom 14. Novem ber 1919 die Überführung der 
Bergregale an den Staat gegen ein angem essenes  Entgelt  
forderte, schloß der Herzog  von A renberg  am 12. März 
und 2. April 1920 einen Vertrag  mit dem preußischen 
Staate, worin er auf seine Bergregalrechte  au ßer  auf das 
Abgabenrecht verzichtete, dieses Abgabenrecht  aber an den 
preußischen Staat abtrat. Der Staat versprach dafür, an 
den H erzog  einen Teil der bis zum Jahre  1934 zu e rheben
den Regalabgaben abzuführen, und zwar in den Jahren
1920 bis 1924 die Hälfte, jedoch nicht mehr als jährlich
1,5 Mill. M , in den Jahren 1925 bis 1929 je ein Drittel,  
jedoch nicht mehr als jährlich 1 Mill. M , in den Jahren  
1930 bis 1934 ein Viertel, jedoch nicht mehr als jährlich 
0,75 Mill. M . Der Vertrag  w urde  durch das Gese tz  vom 
19. O k tober  1920 genehmigt. Seitdem hat der preußische 
Staat, vertreten durch das O b erbergam t in Dortm und, nach 
der Ausführungsanweisung vom 16. August 19211 die 
Bergwerksregalabgaben in der Grafschaft Recklinghausen 
e rh o b en 2.

Die zur Entrichtung der Regalabgaben herangezogenen 
B ergwerksunternehm ungen empfanden diese Abgaben seit 
langem als eine unbillige Sonderbelastung, die sie im W ett
bewerb mit den übrigen B ergw erksun ternehm ungen  be
einträchtigte, und erstrebten deshalb ihre Beseitigung. Sie 
legten dar, daß die Regalabgaben auf veralteten Rechts
einrichtungen beruhten, ihre Rechtsbeständigkeit  zweifel
haft sei und die E rhebungsgrundlage  mit der Entwicklung 
der neuzeitlichen Technik nicht Schritt gehalten habe. In 
dem Wunsche, diese seit Jahren schwebende F rage  in 
einer Weise endgültig zu regeln, die sowohl dem Rechts
empfinden als auch den zwingenden finanziellen B edürf
nissen des preußischen Staates wie den berechtigten 
Interessen der beteiligten B ergw erksun ternehm ungen  en t
sprechen, hat der preußische Staat mit den in der eh e 
maligen G rafschaft  Recklinghausen liegenden B ergwerks
unternehm ungen und dem Rheinisch-Westfälischen Kohlen- 
Syndikat am 26. O k tober  und 15. N ovem ber 1934 einen 
Vertrag über die Ablösung von Abgaben aus dem B erg
regal abgeschlossen. Danach zahlen die Regalzechen an 
den preußischen Staat für die Zeit vom 1. April 1933 bis 
zum 31. März 1940 an laufenden Regalabgaben 7 Mill. ^  
und an Nachveranlagungen und Rückständen aus der Zeit 
vor dem 1. April 1932 einen Betrag von 3,5 Mill. M , ins
gesam t 10,5 Mill. Jh.

Jede Regalzeche hat die in einem Zahlungsplan fest
gesetzten Beträge in vierte ljährlichen gleichen und zins
losen Raten am 20. August,  November,  F eb ru a r  und Mai 
eines jeden Jahres an die Kasse des O berbergam ts  in D o r t 
mund zu entrichten. Sie hat dem preußischen Staat über 
ihre Verpflichtungen ein Schuldversprechen ausgestellt  und 
sich wegen der Einziehung der zu zahlenden Beträge dem 
Verwaltungszwangsverfahren unterworfen.

Außerdem  hat jede Regalzeche das Rheinisch-W est
fälische Kohlen-Syndikat angewiesen, die ihr nach dem 
Schuldversprechen obliegenden Z ahlungen aus ihrem 
jeweiligen Guthaben an die O b erbergam tskasse  in D o r t 
m und zu leisten. Das Kohlen-Syndikat hat die Z ah lun gs
anweisung der Regalzechen angenom m en und sich dem 
preußischen Staate gegenüber  verpflichtet, ohne eigene 
Haftung die Zahlungen für die Regalzechen zu leisten und 
Einrichtungen zu treffen, daß jede einzelne Regalzeche 
zum jeweiligen Fälligkeitstermin ein ausreichendes Gut 
haben unterhält.

Durch Gesetz über die Ablösung von Abgaben aus 
dem Bergregal in der ehemaligen Grafschaft  Reckling
hausen vom 21. Mai 19353 hat das Preußische S taa ts
ministerium die diesem Vertrage vorbehaltene gesetzliche 
Bestätigung erteilt und auf das Recht auf R egalabgaben

1 OS. S. 441; G lückauf 57 (1921) S. 969.
2 Das Recht dazu ist anerkann t d u rch  die E ntscheidung  des R eichs

g erich ts  vom 26. Januar 1927, G lückauf 63 (1927) S. 976
3 GS. S. 73.
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aus dem früher Herzoglich Arenbergischen Bergregal in 
der ehemaligen Grafschaft Recklinghausen ausdrücklich 
verzichtet. Dr. W. S c h l ü t e r ,  Bonn.
A u ssch u ß  fü r  B e r g te c h n ik , W ä rm e- u n d  K r a ft
w ir ts c h a f t  fü r  d en  n ie d e r r h e in is c h -w e s t fä l is c h e n  

S te in k o h le n b e r g b a u .
In der 102. Sitzung des Ausschusses, die am 19. Juli 

unter  dem Vorsitz von Bergwerksdirek tor  Dr.-Ing. R o e l e n

im Gebäude des Kohlen-Syndikats zu Essen stattfand, e r 
örter te  zuerst Dr.-Ing. S c h  u l t  e s ,  Essen, den Einfluß der 
Fahrweise des Maschinenführers  auf den Dampfverbrauch 
der Fördermaschine. Anschließend berichtete Dr-Ing. K o c h ,  
Essen, über ein Verfahren zur schnellen und genauen rechne
rischen Bestimmung des Arbeitsverbrauches von Leonard- 
Förderm aschinen bei beliebiger Ausnutzung.

Die beiden V orträge werden dem nächst hier zum Ab
druck gelangen.

W I R  T S C H A F T
G ew innung und B elegsch aft  

des Aachener Steinkohlenbergbaus im Mai 1935 ’.
M onatsdurchschnitt 

bzw. Monat
K ohlenförderung arbeits- lnsSes- täglich 

t t

Koks-
erzeugung

t
P reß kohlenherstellung

t

Belegschaft
(angelegteA 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: Jan. 663003 25 500 108 224 24 055 24 108

Febr. 564 652 23 527 91 501 18 104 24 127
März- 602 329 23 167 99 767 14 725 24 101
April 578 206 24 091 95 605 12 044 24 099
Mai 628 333 25 133 106 759 19 203 24 155

Jan. -Mai 607 304 24 292 100 371 17 626 24 118
1 Nach A ngaben d er B ezirksgruppe Aachen d er Fachgruppe Stein

koh lenbergbau.

G ew innung und B elegsch aft  
des obersch lesisch en  Bergbaus im Mai 1935’.

M onatsdurchschnitt 
bzw . Monat

Kohlen
förderung  I arbeits- inse es- [ täglich

Kokserzeu
gung

Preß-kohlen-her-
stellung

Bel(angeleg
Steinkohlengruben

egscha 
te Arb
Kokereien

teiter)
P reß kohlenwerke1000 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: Jan. 1674 64 103 23 39 082 1210 209

Febr. 1421 61 95 19 38 879 1228 208
März 1547 60 94 19 38 591 1229 207
April 1399 58 86 18 38 704 1212 217
Mai 1482 59 89 19 38 769 1214 217

Jan.-Mai 1505 61 93 20 38 805 1219 212

Mai
Kohle j Koks 

t t

Januar-Mai 
Kohle Koks 

t t
Gesam tabsatz  (ohne t
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) .................. 1 373 013 96 010 6 823 616 432 791

davon
innerhalb Oberschles. 333383 23293 1 867287 129948
nach dem  übrigen 4 488337 245 766D eutschland  . . . . 927 121 67 001
nach dem  A usland  . 112509 5716 467 992 57077

und zw ar nach
Ö s t e r r e i c h .................. 3410 1647 19006 13522
der Tschechoslow akei 56 769 504 257890 3 784
U n g a r n ........................... 75 — 1 815 15
den übrigen Ländern 52255 3565 189281 39 756

Gewinnung und B elegschaft 
des niederschlesischen Bergbaus im Mai 1935'.

M onatsdurchschnitt 
bzw . Monat

K ohlenförderung2
arbeits- m sges. i täglich

Koks
erzeugung

P reß-kohlen-her-
stellung

Belegschaft 
(angelegte A rbeiter) 
Stein- K k P reß kohlen- i S “  kohlen 

g ru b en  w erke1000 t
1930 479 19 88 10 24 862 1023 83
1931 379 15 65 6 19 045 637 50
193? 352 14 66 4 16 331 561 33
1933 355 14 69 4 16 016 612 32
1934 357 14 72 6 15 832 667 47
1935- Jan. 402 15 75 7 16 627 673 60

Febr. 354 15 69 5 16 639 684 45
März 407 16 77 6 16 643 711 47
April 359 15 74 4 16 704 714 36
Mai 388 16 79 6 16 603 729 42

Jan.-Mai 382 15 75 6 16 643 | .702 46

April 
Kohle Koks 

t t
Ma

Kohle
t

Koks
t

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

davon  
innerhalb D eutschlands  
nach dem  A usland  . .

321 596
302 719 

18877

59 494
51036

8 45 8

340 752
323428

17324

100 961
93113

7848
1 Nach Angaben d er B ezirksgruppe N iederschlesien  der Fachgruppe 

S teinkohlenbergbau in W aldenburg-A ltw asser. — 2 Seit Januar 1935 einschl. 
W enceslausgrube.

F örderanteil (in  k g ) je verfah ren e Sch icht 
in den W ichtigsten d eu tschen  S te in k o h len b ez irk en ’.

U ntertagearbeiter

Ru
hr

be
zir

k

Aa
ch

en

Ob
er

sch
les

ien
Ni

ed
er

sch
les

ien

Sa
ch

sen

Ru
hr


be

zir
k

Aa
ch

en
Ob

er
sch

les
ien

Ni
ed

er
sch

les
ien

Sa
ch

sen

1930 . . . 1678 1198 1888 1122 930 1352 983 1434 866 702
1931 . . . 1891 1268 2103 1142 993 1490 1038 1579 896 745
1932 . 2093 1415 2249 1189 1023 1628 1149 1678 943 770
1933 . . . 2166 1535 2348 1265 1026 1677 1232 1754 993 770
1934: Jan. 2174 1510 2364 1252 1041 1696 1211 1765 985 790

April 2159 1484 2338 1206 1006 1669 1178 1733 946 754
Juli 2167 1515 2333 1227 1006 1673 1201 1728 956 757
Okt. 2149 1511 2381 1242 1021 1671 1205 1784 965 772
Nov. 2174 1542 2404 1282 1036 1693 1233 1804 996 785
Dez. 2171 1532 2394 1276 1018 1687 1221 1791 988 770

Ganz. Jahr 2163 1517 2367 1241 1019 1678 12101764 968 769
1935: Jan. 2167 1474 2390 1254 1041 1689 1181 1796 988 793

Febr. 2172 1458 2378 1263 1052 1691 1123 1774 990 799
März 2171 1496,2395 1279 1062 1685 1186 1783 1004 804
April 217811506 2375 1260 1026 1680 1189 1754 985 769
Mai 2181 1490 2410 1272 979 1682 1179 1779 997 731

Bergmännische
Belegschaft2

i Nach A ngaben d er B ezirksgruppe O berschlesien der Fachgruppe 
S teinkoh lenbergbau  in O leiw itz.

1 Nach A ngaben d er B ezirksg ruppen . — - Das ist die G esam tbeleg
schaft ohne die in K okereien und N ebenbetrieben  sowie in Brikettfabriken 
Beschäftigten.
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Feiernde Arbeiter im Ruhrbergbau.
Von 100 feiernden Arbeitern haben gefehlt  wegen
K rankheit

entschädigten
U rlaubs

Arbeits- F eierns1 Streitig
keiten

A bsatzm angels W agen
m angels betriebl.G ründe

1930 24,24 17,26 4,96 --- 52,91 _ • 0,631931 21,58 13,80 3,30 0,69 60,15 _ 0,481932 17,06 11,85 2,35 0,01 68,26 _ 0,471933 18,31 13,53 2,66 — 64,93 0,07 0,50
1934 Jan. 27,51 9,10 3,89 _ 58,75 _ 0,75April 20,66 19,97 3,66 — 54,77 _ 0,94Juli 20,15 25,48 3,47 — 50,18 _ 0,72Okt. 30,24 18,19 4,86 — 45,84 0,05 0,82
Ganz .Ja h r 24,48 18,96 4,34 0,02 51,42 0,78
1935 Jan. 35,62 9,27 5,12 _ 48,30 _ 1,69Febr. 32,21 7,19 4,62 — 54,70 _ 1,28März 27,12 9,18 4,23 — 59,08 _ 0,39April 26,19 20,91 3,75 — 48,13 _ 1,02Mai 24,18 28,19 4,17 — 43,02 — 0,44

1 E ntschu ld ig t und unen tschu ld ig t.

Über-, N eben- und F eiersch ich ten  im Ruhrbezirk  
auf einen  an g eleg ten  A rbeiter.

Verfahrene
Schichten Feierschichten

infolirpZ eit1 .davon Ü ber- u. 
N eben

schichten
insges. insges. A bsatz

m angels
K rankheit davon insges. U n

fälle
entschädigten
U rlaubs

Feierns (entsch. 
u. un- entsch.)

1930 20,98 0,53 4,55 2,41 1,10 0,34 0,78 0,231931 20,37 0,53 5,16 3,10 1,12
0,99

0,35 0,71 0,171932 19,73 0,53 5,80 3,96 0,34 0,69 0,131933 19,90 0,59 5,69 3,70 1,04 0,34 0,77 0,15
1934:

Jan. 21,71 0,67 3,96 2,33 1,09 0,38 0,36 0,15April 21,65 0,74 4,09 2,24 0,84 0,33 0,82 0,15Juli 20,71 0,66 4,95 2,48 1,00 0,33 1,26 0,17Okt. 22,05 0,64 3,59 1,65 1,09 0,36 0,65 0,17Nov. 23,18 0,80 2,62 0,93 1,05 0,35 0,40 0,19Dez. 23,55 1,01 2,46 0,64 1,14 0,37 0,38 0,25
GanzesJahr 21,55 0,71 4,16 2,14 1,02 0,35 0,79 0,18
1935:

Jan. 22,45 0,76 3,31 1,59 1,18 0,37 0,31 0,17Febr. 22,07 0,72 3,65 1,99 1,18 0,39 0,26 0,17
März 21,27 0,73 4,46 2,63 1,21 0,38 0,41 0,19April 21,57 0,80 4,23 2,04 1,11 0,34 0,88 0,16
Mai 21,67 0,80 4,13 1,78 1,00 0,32 1,16 0,17

1 M onatsdurchschnitt bzw . M onat, berechnet auf 25 A rbeitstage.

Steinkohlenzufuhr nach Ham burg im Mai 1935'.

M onatsdurchschnitt 
bzw. M onat

Insges.

t

D avon aus
demR uh rb ez irk 2

t | %

G ro ß b ritannien
t %

denN ied er
landen

t

sonst.Be
zirken

t
1913................. 722396 241667 33,45 480729 66,55 _ _
1929 ................. 543409 208980 38,46 332079 61,11 2 3511930 ................. 488450 168 862 34,57 314842 64,46 47461931................. 423950 157896 37,24 254 667 60,07 3471 79161932 ................. 333863 160807 48,17 147 832 44,28 10389 14836
1933 ................. 319680 156956 49,10 138550 43,34 13483 10691
1934 ................. 329484 156278 47,43 152076 46,16 9570 11560
1935: Jan. . 405522 201 258 49,63 182142 44,92 14866 7256

F ebr. . 331 758 151818 45,76 167104 50,37 9863 2973
M ärz . 416228 160201 38,49 233847 56,18 12505 9675
A pril . 308968 146592 47,45 148311 48,00 6242 7 823
Mai . . 349822 162198 46.37 172437 49,29 7900 7 287

Jan.-M ai 362460 164413 45,36 180768 49,87 10275 7 003

1 Einschl. H a rb u rg  und A ltona. — 2 E isenbahn und W asserw eg .

Bergarbeiterlöhne im Ruhrbezirk. W egen der E r
klärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen 
Erläu terungen  in Nr. 5/1935, S. 117 ff.

Z a h l e n t a f e l  1. Leistungslohn und Barverdienst 
je verfahrene Schicht.

Kohlen- und 
G e ste inshauer1

G esam tbelegschaft  
ohne | einschl. 

Nebenbetr iebe
Leistungslohn

J i
B arver
dienst Leistungs- B arverlohn dienst

Jt> J t
Leistungs

lohn
M

B arver
dienst

M
1930 . . . 9,94 10,30 8,72 9,06 8,64 9,001931 . . . 9,04 9,39 8,00 8,33 7,93 8,281932 . . . 7,65 7,97 6,79 7,09 6,74 7,051933 . . . 7,69 8,01 6,80 7,10 6,75 7,07
1934: Jan. 7,73 8,06 6,84 7,13 6,78 7,09April 7,74 8,07 6,82 7,13 6,76 7,10Juli 7,77 8,10 6,83 7,13 6,77 7,09Okt. 7,78 8,11 6,86 7,16 6,80 7,11Nov. 7,83 8,16 6,90 7,21 6,83 7,16Dez. 7,78 8,12 6,88 7,21 6,82 7,17
Ganz. Jahr 7,76 8,09 6,84 7,15 6,78 7,11
1935: Jan. 7,79 8,13 6,89 7,20 6,83 7,15Febr. 7,80 8,14 6,90 7,21 6,84 7,16März 7,79 8,13 6,89 7,21 6,83 7,16April 7,79 8,14 6,87 7,19 6,81 7,15Mai 7,78 8,15 6,85 7,18 6,79 7,14

Z a h l e n t a f e l  2. W er t  des Gesam teinkom m ens
je Schicht.

Kohlen- und Gesam tbelegschaft
G este inshauer1 ohne einschl.

Nebenbetriebe '
auf 1 ver- auf 1 v er auf 1 ver - auf 1 v er auf 1 ver- auf 1 v ergütete  fahrene gütete fahrene güte te  fahreneSchicht Schicht SchichtM  | M Jt J t  |

1930 . . . 10,48 10,94 9,21 9,57 9,15 9,501931 . . . 9,58 9,96 8,49 8,79 8,44 8,741932 . . . 8,05 8,37 7,16 7,42 7,12 7,371933 . . . 8,06 8,46 7,15 7,46 7,12 7,42
1934: Jan. 8,20 8,36 7,25 7,38 7,21 7,33April 8,07 8,49 7,16 7,45 7,13 7,40Juli 8,06 8,62 7,11 7,55 7,07 7,50Okt. 8,22 8,49 7,25 7,47 7,20 7,41Nov. 8,31 8,49 7,34 7,47 7,29 7,41Dez. 8,24 8,40 7,31 7,43 7,27 7,39
Ganz. Jahr 8,18 8,52 7,23 7,50 7,19 7,45
1935: Jan. 8,30 8,43 7,34 7,45 7,29 7,39Febr. 8,30 8,41 7,34 7,43 7,29 7,38März 8,27 8,43 7,33 7,47 7,28 7,42April 8,25 8,70 7,30 7,62 7,26 7,56Mai 8,24 9,17 7,27 7,99 7,23 7,92

1 Einschl. L ehrhäuer, die tariflich einen um 5%  n ied rigem  Lohn v e r
dienen (gesam te G ruppe 1 a d e r Lohnstatistik).

Güterverkehr im Hafen Wanne im 1. Halbjahr 1935.
Güterum schlag 1934

t
1935

t
W e s t h a f e n ........................................ 1 131 780 1 130 876davon B r e n n s to f f e .................. 1097471 1 090645O s th a fe n ............................................ 33 309 29 017davon B r e n n s to f f e .................. 1945 2 176

insges. 1 165 089 1 159 893
davon B re n n s to ffe 1 099416 1 092821

ln bzw. aus der Richtung 
Duisburg -R uhrort  (Inland) . 229 317 187 643Duisburg -R uhror t  (Ausland) 551 693 622 558E m d e n ............................................ 242 793 228 690B r e m e n ........................................ 99 721 62 881H a n n o v e r ................................... 41 565 58 121
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D u rchschnittslöhne je verfahrene Schicht in den w ich tigsten  deutschen S te in k o h len b ezirk en 1.
W egen der Erklärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Erläuterungen in Nr. 5/1935, S. 117 ff.

G e s a m t b e l e g s c h a f t 2.
R uhrbezirkM

Aachen
M

O berschlesienM
N iederschlesienM

Sachsen
jHs

R uhrbezirkM
Aachen

M
O ber-

Schlesien
N ieder

schlesienM
Sachsen

M

1929 .......................... 9,85 8,74 8,93
A

7,07
L e i s t u n g s l o h n
8.24 1929 .......................... 8,54 7,70 6,45 6,27 7,55

1930 .......................... 9,94 8,71 8,86 7,12 8,15 1930 .......................... 8,64 7,72 6,61 6,34 7,51
193 1 .......................... 9,04 8,24 7,99 6,66 7,33 1 9 3 1 .......................... 7,93 7,22 6,11 6,01 6,81
1932 .......................... 7,65 6,94 6,72 5,66 6,26 1932 .......................... 6,74 6,07 5,21 5,11 5,78
1933 .......................... 7,69 6,92 6,74 5,74 6,35 1933 .......................... 6,75 6,09 5,20 5,15 5,80
1934: Januar . . . 7,73 7,02 6,82 5,82 6,49 1934: Januar . . . 6,78 6,17 5,23 5,22 5,85

April . . . . 7,74 7,01 6,91 5,87 6,45 April . . . . 6,76 6,17 5,27 5,23 5,83
Juli . . . . 7,77 7,05 6,97 6,03 6,40 Juli . . . . 6,77 6,20 5,31 5,34 5,81
Oktober . . 7,78 7,03 7,03 6,01 6,49 Oktober . . 6,80 6,20 5,33 5,34 5,88
November . 7,83 7,07 7,05 6,02 6,50 November . 6,83 6,23 5,36 5,35 5,91
Dezember 7,78 7,00 6,99 5,93 6,46 Dezember . 6,82 6,19 5,33 5,29 5,88
Ganzes Jahr 7,76 7,02 6,96 5,94 6,45 Ganzes Jahr 6,78 6,19 5,30 5,29 5,85

1935: Januar . . . 7,79 7,02 7,05 5,89 6,49 1935: Januar . . . 6,83 6,20 5,36 5,29 5,91
F eb ru ar  . . 7,80 7,01 7,06 5,90 6,50 Februar . . 6,84 6,20 5,36 5,29 5,92
März . . . . 7,79 7,04 7,05 5,93 6,49 März . . . . 6,83 6,21 5,36 5,30 5,91
April . . . . 7,79 7,02 7,06 5,88 6,47 Ap r i l . . . . 6,81 6,20 5,35 5,26 5,89
Mai . . . . 7,78 7,04 7,10 5,91 6,44 Mai . . . . 6,79 6,21 5,36 5,28 5,87

1929 .......................... 10,22 8,96 9,31 7,29
B. B a r v e r d i e n s t  

8,51 1929 .......................... 8,90 7,93 6,74 6,52 7,81
1930 .......................... 10,30 8,93 9,21 7,33 8,34 1930 .......................... 9,00 7,95 6,87 6,57 7,70
1 93 1 .......................... 9,39 8,46 8,31 6,87 7,50 1 93 1 .......................... 8,28 7,44 6,36 6,25 6,99
1932 .......................... 7,97 7,17 7,05 5,86 6,43 1932 .......................... 7,05 6,29 5,45 5,34 5,96
1933 .......................... 8,01 7,17 7,07 5,95 6,52 1933 .......................... 7,07 6,32 5,44 5,39 5,99
1934: Januar . . . 8,06 7,26 7,14 6,02 6,66 1934: Januar . . . 7,09 6,39 5,46 5,46 6,05

April . . . . 8,07 7,25 7,24 6,07 6,64 April . . . . 7,10 6,41 5,52 5,48 6,04
Juli . . . 8,10 7,31 7,30 6,23 6,59 J u l i ................. 7,09 6,44 5,55 5,58 6,00
O ktober . . 8,11 7,29 7,35 6,22 6,67 Oktober . . 7,11 6,43 5,57 5,58 6,07
November 8,16 7,33 7,38 6,23 6,68 November . 7,16 6,48 5,61 5,60 6,10
Dezember 8,12 7,25 7,34 6,14 6,66 Dezember 7,17 6,45 5,62 5,59 6,11
Ganzes Jahr 8,09 7,28 7,29 6,15 6,63 Ganzes Jahr 7,11 6,43 5,55 5,53 6,04

1935: Januar . . . 
Februar  .

8,13 7,28 7,39 6,10 6,67 1935: Januar . . . 7,15 6,44 5,61 5,54 6,10
8,14 7,26 7,37 6,11 6,67 Februar 7,16 6,43 5,60 5,53 6,10

März . . . . 8,13 7,30 7,37 6,14 6,66 März . . . . 7,16 6,46 5,61 5,56 6,09
April . . . . 8,14 7,28 7,38 6,09 6,65 April . . . . 7,15 6,46 5,60 5,52 6,10
Mai . . . . 8,15 7,31 7,44 6,12 6,62 Mai . . . . 7,14 6,47 5,61 5,54 6,06

1 Nach Angaben der B ezirksgruppen. — ,J Einschl. d er A rbeiter in N ebenbetrieben

Güterverkehr im Dortmunder Hafen im 1. Halbjahr 1935.
Insges. Davon

1934 1935 1934 1935
t t t t

Angekommen von Erz
B e l g i e n .......................... 17 550 4 593 — 760
H o l l a n d .......................... 135 939 137 904 95 478 117 398
E m d e n ............................... 955 785 827 684 903 925 788 254
B r e m e n .......................... 7 115 11 002 — —

Rhein-Herne-Kanal
und R h e i n .................. 170 759 251 486 60 824 95 363

Mittelland-Kanal . . . 35 036 95 652 23 445 82 378
zus. 1 322 184 1 328 321 1 083 672 1 084 153

Abgegangen nach Kohle
B e l g i e n .......................... 22 840 26 898 565 9 540
H o l l a n d .......................... 101 296 67 695 32 452 11 450
E m d e n .......................... 128 169 135 030 82 699 80 353
B r e m e n .......................... 16 572 19 775 13 800 18 367
Rhein-Herne-Kanal

und R h e i n ................. 26 682 15 371 15 873 8 943
Mittelland-Kanal . . . 11 207 17 844 10 831 14 655

zus. 306 766 282 613 156 220 143 308
Gesam tgüterum schlag . 1 628 950 1 610 931

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 26. Juli 1935 endigenden W o c h e1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
in der Berichtswoche eingetretene Abschwächung auf dem 
englischen Kohlenmarkt wurde zur Hauptsache durch die 
gänzliche Absatzstockung nach Italien hervorgerufen. Auch

1 Nach C olliery G uardian .

hinsichtlich der Bezahlung m achten sich Schwierigkeiten 
bemerkbar. Diese wirtschaftlichen S törungen  hatten zur 
Folge, daß auf einer Reihe von Durham-Zechen Feier
schichten eingelegt werden mußten. W enngleich  zurzeit 
das Geschäft mit Italien sehr unsicher erscheint,  so glaubt 
man doch, daß Italien im Falle eines Krieges sich bemühen 
wird, Abschlüsse auf g rößere  Lieferungen als in den ve r
gangenen Monaten zu tätigen. Die Bunkerstationen sind 
dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, selbst wenn 
sie mit dem italienischen Geschäft  an und für sich wenig 
zu tun haben. Zurzeit liegt der Kohlenhandel mit ihnen 
gänzlich darnieder, w odurch vor allem Durham betroffen 
wird. Hinzu kommt, daß die Ausfuhrhändler sich scheuen, 
das zurzeit g rößere  Risiko zu übernehmen. Sollte sich die 
Nachricht bewahrheiten, daß Italien g rößere  Teile seiner 
Goldreserve dazu hergeben will, um die Geldüberweisungen 
an das Ausland zu decken, so dürfte  dadurch  eine baldige 
Besserung der Marktlage zu erw arten  sein. Im übrigen 
blieb die Lage auf dem Kohlenmarkt unv eränder t ;  die der 
Jahreszeit entsprechende übliche Abflauung des Geschäfts 
trat  überall in Erscheinung. Am besten g ing  beste North- 
umberland-Kesselkohle ab, für die sich vor allem im 
Sichtgeschäft die Nachfrage gehoben  hat. Die Gas- und 
Elektrizitätswerke von Riga haben Angebote eingeholt auf 
Lieferung von 45 000 t bester Kesselkohle und 15 000 t 
Gaskohle. Die Abschlüsse werden in Kürze erwartet.  Gas
kohle war schwach und lustlos, auch Kokskohle blieb bei 
reichlichen Vorräten vernachlässigt.  Die Vorräte an bester 
Bunkerkohle haben sich der V orw oche gegenüber  noch 
vergrößert ,  doch machen sich Anzeichen einer baldigen 
Besserung bemerkbar. Koks blieb zum Teil f e s t '  und
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beständig, besonders  lebhaft w ar  die Nachfrage nach H o ch 
ofenkoks. Oaskoks schw ächte  weiter ab, vor allem die 
Hausbrandsor ten  liegen zurzeit gänzlich still. Im großen 
und ganzen ist die Lage auf dem britischen Kohlenmarkt 
demnach rech t unsicher, einmal infolge des italienischen 
Geschäfts, dann aber in einigen Bezirken auch durch die 
Stellung der Arbeiterverbände,  deren Lohnforderungen 
erneute U n ru he  hervorgerufen  haben; dadurch wurde vor 
allem das Sich tgeschäft  nachteilig beeinflußt. Die Preise 
blieben fast  d u rch w eg  die gleichen wie in der W oche zuvor, 
nur beste Kesselkohle Durham gab von 15 /2 -1 5 /6  s auf 
15/2 s nach.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Kohlenfrachten waren an der 
Nordostküste recht knapp und selbst dort, wo größere  
Kohlenverschiffungen zustande kamen, blieben die F rach t
sätze unverändert .  Neue Abschlüsse gingen nur schleppend 
ein, das italienische Geschäft  ruhte  gänzlich. Die Unsicher
heit im Handel mit Italien wirkte sich auch auf die Kohlen
stationen aus. Das baltische Geschäft  sowie auch der 
Küstenhandel lagen gleichfalls darnieder. E twas besser 
war das italienische und übe rh au p t  das M ittelmeergeschäft 
in den Waliser Häfen, wo sich die Lage noch nicht so zu
gespitzt hat. Die F rach tra ten  konnten  sich im allgemeinen 
gut behaupten, die weitern  Aussichten scheinen sich zu
gunsten der Schiffer zu bessern. A ngeleg t wurden für 
Cardiff-Genua 7 s 9 d, -Buenos Aires 9 s.

Londoner Preisnotierungen für N ebenerzeugnisse1.
Auf dem M a r k t  für T e e r e r z e u g n i s s e  zeigten sich 

zum Teil weitere Pre isabschwächungen. Reintoluol ging 
von 1/11 auf 1/10 s, Solventnaphtha von l/5'/2 auf 1/4‘/2 — 
1/5 s und Pech von 32/6 — 35 auf 32/6 s im Preise zurück. 
Der Absatz hielt sich weiterhin in engen Grenzen.

In der W oche endigend
Nebenerzeugnis am

19. Juli | 26. Juli
Benzol (Standardpreis) . 1 Gail.

s
1/3R e in b e n zo l .......................... 1 „ 1/7R e i n t o l u o l .......................... 1 „ 1/11 | 1/10Karbolsäure, roh 60%  . 

„ krist. 40%  . 1- „ 2 1 -
1 Ib. , /6 '/2 - /63/4Solventnaphtha I, ger. . 1 Gail. 1/5‘/z l / 4 '/ 2  — 1/5Rohnaphtha ...................... 1 „ /11 — 1/—K r e o s o t ............................... 1 „ 15 — 15'frP e c h ....................................... 1 l . t 3 2 6 - 3 5  ! 32/6R o h t e e r ............................... 1 „ 2 7 / 6 - 3 0 / -Schwefelsaures Ammo-

niak, 20,6% Stickstoff 1 „ 7 £ 5 s
F ür  s c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k  blieben sowohl 

die Inland- als auch die Ausfuhrpreise unverändert.
1 Nach Colliery Guardian.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung
t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenste llung
zu denZ echen, K okereien und P reß kohlenw erken des R uhrbezirks 

(W agen auf 10 t L adegew icht zurückgeführt)
" g t t e m 8 | gefehlt

Brennstoffversand W asserstand 
des Rheins bei Kaub 

(normal 2,30 m)
m

D uisburg- ] Kanal- private  
R u h ro rte r2 | Zechen- Rhein- 

H ä f e n
t i  t | t

insges.
t

Juli 21. Sonntag 58 170 — 2 260 — _ _ _ 2,4222. 319 395 58 170 10 295 19 477 — 29 356 47 004 7 114 83 474 2,3623. 296 295 58 502 10 151 18 944 — 28 112 34 938 13 313 76 363 2,3424. 261 697 60 114 10 453 18618 — 28 321 43 026 12 641 83 988 2,3425. 300 673 59 767 11 156 19 793 — 22 690 37 940 10 306 70 936 2,3226. 294 570 58 907 10815 19 372 — 37 169 43 227 14 290 94 686 2,2927. 268 029 59 338 6717 19 646 38 237 34 482 \ 12 466 85 185 2,26
zus. 1 740 659 412 968 59 587 118110 — 183 885 I  240 617 1  70 130 494 632arbeitstägl. 290 HO 58 995 9 931 19 685 - 30 648 40 103 11 688 82 439

1 V orläufige Zahlen. — 2 K ipper- und K ranverladungen.

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

bekannlgem acht im P aten tb la tt vom 18. Juli 1935.
Ib. 1 343032. Fried. Krupp AG., G rusonw erk, M agde

burg-Buckau. M agnetscheider .  7. 2. 35.
Ib. 1 343045. H erm ann  Wilden, Köln-Nippes. Zacken

magnettrommel. 14. 5. 35.
5c. 1 343042. Heinrich Rohde, Wanne-Eickel. Nach

giebiger Stempelfuß. 27. 4. 35.
5c. 1 343043. Stah lausbau G . m . b . H . ,  Gelsenkirchen. 

Gelenkschuh für den Grubenausbau . 3. 5. 35.
5c. 1343077. Heinrich Raacke, Gelsenkirchen. N ach

giebiger V e rb indungsschuh  für  eisernen S treckenausbau in 
Bergwerksstrecken. 17.6.35.5d. 1343053. Heinrich Raacke, Gelsenkirchen. Ketten
au fhängevorrichtung für B ergwerksbe trieb .  29. 5. 35.

5d. 1343068. F irma H erm ann  W ingerath ,  Ratingen.
Abnehmbare Losflanschenverbindung. 12. 6. 35.

5 d .  1 343 076. M aschinenfabrik Rudolf Hausherr
& Söhne G .m .b .H . ,  Sprockhövel (Westf.). Ein- oder Zwei
zylinder-Kleinkettenbahn für F ö rd e rw ag en  im G rub en 
betrieb. 17.6.35.81e. 1 342 642. M aschinenfabrik und Eisengießerei
A. Beien G .m .b .H . ,  Herne.  M itnehm erförderer ,  besonders 
für den G ebrauch  im unte rird ischen Grubenbetrieb.  10.1.35.

81e. 1 342 692. M aschinenfabrik und Eisengießerei
A. Beien G . m . b . H . ,  Herne. M itnehm erförderer .  15.6.35.

81e. 1 342742. F irm a Wilhelm Stöhr, Offenbach (Main). 
Antrieb für Rollenbahnen. 1 .3.35.

81 e. 1 342 856 und 1 342 857. Bohrmaschinenfabrik 
Glückauf G .m .b .H . ,  Gelsenkirchen. Verstellbarer R u tschen
stuhl bzw. Rutschenverbindung. 15.5.35.

81e. 1 342 936. Maschinenfabrik und Eisengießerei
A. Beien G .m .b .H .,  Herne. M itnehm erförderer ,  besonders 
für steil einfallende Abbaustreben und Aufhauen. 13.2.35.

81e. 1 343004. Bergtechnik G .m .b .H . ,  Lünen (Lippe). 
Förde rru tsche  mit verlängerbarem Troge. 24.6.35.

Patent-Anmeldungen,
die vom 18. Juli 1935 an zwei M onate lang in d er  A uslegehalle 

des R eichspatentam tes ausliegen .
5b, 41/40. L. 82485. Lübecker M aschinenbau-Gesell

schaft, Lübeck. Gewinnungs- und F örde rg erä t .  19.11.32.
5c, 9/10. A. 66711. Paul Alvermann, D ortm und. Aus

bauteil  für den S treckenausbau. 26. 7. 32.
5c, 9/10. St. 50735. Stahlwerke Brüninghaus AG., W e s t 

hofen (Westf.). Nachgiebiger, für eisernen Grubenausbau  
bestimmter Stelzschuh. 1.4.33.

10a, 29. H. 136522. Alfred Jean André H ereng, Paris. 
Verfahren zum Schwelen feinkörniger oder kleinstückiger 
Brennstoffe. 12.6.33. Frankre ich 4 .8.32.

35 a, 18/05. H. 131 639. Anna Hesseln, Buer-Resse. Förderkorbsperre .  30. 4. 32.
81e, 9. S. 106518. Siem ens-Schuckertwerke AG., Berlin- 

Siemensstadt. Zusam m enbau  einer Kupplung mit einer 
Elektrorolle. 6.10. 32.
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81e, 9. S. 107023. Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin- 
Siemensstadt. Rollenmantel für Fördertrommeln. 11.11.32.

81e, 29. A .72967. Dr.-Ing. eh. Heinrich Aumund, Berlin- 
Zehlendorf. Einrichtung zum Fördern in Schächten mit 
einem endlosen Förderm ittel mit geteilten Bechern. 14.4.34.

81 e, 29. D. 68 600. Demag AG., Duisburg. Brems
förderer  mit Preßluftantrieb und Regler. 17.8.34.

81 e, 57. W. 93169. Ernst Wallis G .m .b .H . ,  Essen. 
Schüttelrutschenverbindung. 2. 12. 33.

Deutsche Patente.
(Von dem T age, an dem die E rteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb  deren  eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Paten t erhoben w erden kann.)
la  (20io). 615971, vom 9.9.32. Erteilung bekannt

gem acht am 27.6.35. W i l l y  U l r i c h  in D e s s a u .  Schw ing
rost zum  A bsieben von M assengütern . Zus. z. Pat. 576951. 
Das H aup tpa ten t  hat angefangen am 4.3.31.

Die Pendelstangen, welche die beiden sich geg en 
einander bewegenden, ineinandergreifenden Roststab
gruppen des Rostes tragen, sind so verstellbar aufgehängt, 
daß die Schwingweite der Stabgruppen und die Spaltbreite 
des Rostes durch Verstellen der Aufhängungen gegenein
ander geändert  werden können. Die Pendelstangen können 
verschiebbar auf nach Kreisbogen gekrüm m ten Armen des 
den Rost tragenden  Gerüstes aufgehängt sein. Die Lager 
der zum Antrieb des Rostes dienenden Kurbelwelle können 
an dem T rag g e rü s t  pendelnd aufgehängt sowie mit Armen 
versehen sein, deren freies Ende mit den Armen, an denen 
die die R oststabgruppen tragenden Pendelstangen auf
geh än g t  sind, durch Federn o. dgl. verbunden sind.

5b (4l2o). 615973, vom 7.10.32. Erteilung bekannt
gem ach t am 27. 6. 35. L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in L ü b e c k .  Z ur G ew innung und Förde
rung  von Abraum  und K ohle dienende Tagebauanlage.

Die auf einer Berme der freigelegten Kohle verfahr
bare Anlage besteht aus einem Hochbagger, einem unab
hängig von diesem verfahrbaren, die Kohlenabbaustelle 
überbrückenden Bandwagen für die Abraumförderung und 
einem diese beiden Geräte verbindenden Zwischenförderer. 
Dieser ist auf dem feststehenden Unterbau des Baggers 
in der Förderr ich tung  hinter dem schwenkbaren B agger
oberbau gelagert.  Der Oberbau t räg t  einen zum wahl
weisen Beschicken des Zwischenförderers  oder von Kohlen
wagen dienenden schwenkbaren Verteilungsförderer, der 
in der Schwenkachse des Oberbaues ge lagert  sein und vom 
Gestell des Zwischenförderers  mitgenommen werden kann.

5c (9oi). 615883, vom 2.4.33. Erteilung bekannt
gem acht am 20.6.35. B e a t e  B a r o n  geb. B i e n e r  und 
G i s e l a  B a r o n  in B e u t h e n  (O.-S.). Grubenausbau.

Der Ausbau ist aus in der Achsrichtung der Strecke 
o. dgl. mit oder ohne Abstand aneinandergereihten, aus 
einzelnen Sektoren gebildeten Ringen zusammengesetzt. 
Die Sektoren der Ringe bestehen aus an ihren Enden an
geordneten  Gruppen von mit oder ohne Quetschholz- 
zwischenlagen aufeinandergelegten, radial liegenden kurzen 
Rundholzabschnitten und diese verbindenden, in axialer 
Richtung verlaufenden Verzughölzern. Die Sektoren sind 
durch dübelartige, in der Um fangsrichtung verlaufende 
Eisen miteinander verbunden.

la  (26io). 615869, vom 3.10.31. Erteilung bekannt
gem acht am 20 .6 .35 .  Dipl.-Ing. R a i m u n d  W e b e r  in

D o r t m u n d .  Z ittersieb  m it den S iebrahm en fre i tragender, 
durch unausgeglichenes Sch w u ng gew ich t o. dgl. ange
triebener Schwingachse. Zus. z. Pat. 605058. Das H a u p t 
patent hat angefangen am 8 .4.31.

Der Schwerpunkt des belasteten Siebes liegt in der 
das Sieb tragenden, zum Antrieb des Siebes dienenden 
Schwingachse.

10a (12oi). 615695 , vom 8 .4 .33 .  Erteilung bekannt
gem acht am 20.6.35. H e i n r i c h  K ö p p e r s  G . m . b . H .  in 
E s s e n .  K okso fen tür.

Für  die Tür,  die wahlweise durch Lehm, durch ein 
Asbestseil oder durch Metall abgedichte t  werden kann, ist 
an der Ofenkopfbewehrung ein mit einer Dichtungsfläche 
für die metallische Dichtung versehener Rahmen lösbar 
und nachgiebig angeordnet.  Der Rahmen greift in die 
zwischen der T ü r  und der Ofenkopfbew ehrung  vorgesehene 
Fuge ein, die bei der Abdichtung durch Lehm oder ein 
Asbestseii zur Aufnahme des Lehms oder des Asbestseiles 
dient. Der Rahmen hat am äußern Rand parallel zur Mittel
achse der T ü r  verlaufende Flanschen, die mit Ausnehmungen 
für die zum Befestigen des Rahmens an der Ofenkopf
bewehrung dienenden Schrauben versehen sind.

10b (2). 615871, vom 1.6.32. Erteilung bekannt
gem acht am 2 0 .6 .3 5 .  E w a l d  B r i n k h o f f  in L e i p z i g .  
A n preß m itte l fü r  B ra unko hlenb rike ttpressen .

Das Anpreßmitte l besteh t aus G raphit  und einem das 
Auflockern des Graphites bewirkenden Schleifmittel. Ist 
die Brikettierkohle hart,  so wird dem Graphit  ein weiches 
Schleifmittel, z. B. Ton  oder Talkum, zugesetzt,  während 
dem Graphit ein hartes Schleifmittel, z. B. Schleifsand, zu
gesetz t  wird, wenn die Kohle weich ist.

81e (57). 615961, vom 25 12. 31. Erteilung bekannt
gem acht am 20.6.35. W i l h e l m  S c h m i d t  in W u p p e r t a l -  
B a r m e n .  Schraubensicherung fü r  Schraubenverbindungen  
an Schüttelrutschen, F örderrinnen und  M aschinen, die 
starken E rschütterungen a usgese tzt sind.

Der Schaft der V erb indungsschrauben oder -bolzen 
ist in axialer Richtung geschlitzt. Die Teile (Schenkel) des 
Schaftes sind so gebogen, daß sie auseinanderlaufen und 
seitlich gegeneinander versetzt sind. Infolgedessen tritt 
außer dem Federdruck ein exzentrischer Druck zwischen 
dem Gewinde der Schaftteile und dem M uttergewinde auf. 
Das freie Ende des geschlitzten Teiles der Schrauben oder 
Bolzen kann zangenartig  ausgebildet sein und einen der 
Teile, die durch die Schrauben oder Bolzen miteinander 
verbunden werden, umfassen.

81e (63). 615970, vom 12.12.31. Erteilung bekannt
gem acht am 20. 6. 35. I n t e r n a t i o n a l  C e m e n t - G u n  
C o m p a n y  G .m .b .H .  in B e r l i n .  F ür D ru ck lu ftfö rd er
anlagen bestim m te  D o p pelkam m erau fgab evorrich tung  m it 
durch D ru ck lu ft zu schließenden und  zu ö ffnenden  
Schiebern.

Die zum Bewegen der Schieber der Anlage dienenden 
Druckluftzylinder werden durch einen Druckluftmotor 
mittels einer Steuereinrich tung (Drehsch ieber  o. dgl.) ge
steuert. Die Druckluftzylinder, der zum Steuern dieser 
Zylinder dienende M otor und die Förderle itung sind an 
die gleiche Druckluftquelle angeschlossen, so daß die im 
Betrieb auftretenden D ruckschw ankungen  sich an allen in 
Betracht kom menden Stellen der Anlage bem erkbar machen.

B Ü C H E R S C H A  U.
(Die hier genannten Bücher können durch die Verlag Glückauf G. m. b. H ., Essen, bezogen werden.)

Das G esetz zur Ordnung der nationalen Arbeit nebst 
Parallelvorschriften und das bisherige Recht. Syste
matische Darstellung. Zugleich ein Nachtrag  zu den 
Lehrbüchern des Arbeitsrechts. Von Dr. jur. Hans 
C r o n e ,  Privatdozent an der Bergakademie Clausthal. 
A nhang: T exte  und D urchführungsverordnungen. 199S. 
M ünchen 1934, J. Schweitzer Verlag (Arthur Selber). 
Preis in Pappbd. 3,30 J i.
Nach einer kurzen Einleitung über »Arbeiterfragen und 

Nationalsozialismus« wird in enger Anlehnung an das System 
und den W ortlau t  des Arbeitsordnungsgesetzes dessen Inhalt

im einzelnen dargestellt.  Das Gesetz zur O rdnung  der Arbeit 
in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben und das Gesetz 
über die Heimarbeit — vom Verfasser 'kurz,  aber nicht ganz 
zutreffend als »Parallelgesetze« bezeichnet — werden dabei 
mit berücksichtigt, ohne wegen der angestrebten  Kürze eine 
Sonderbehandlung zu finden. Durch zahlreiche Hinweise 
auf das bisherige Recht be tont der Verfasser die g ru n d 
legende Neuordnung des Arbeitslebens, die das Arbeits
ordnungsgesetz  herbeigeführt  hat. Anderseits werden die 
Z usam m enhänge des Arbe itso rdnungsgesetzes  mit dem 
sonstigen heute geltenden Recht — seien es die arbeits
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rechtlichen Bestimmungen der G ew erbeordnung  und des 
Preußischen Allgemeinen B erggesetzes  oder die p rozessu
alen V orschrif ten  der  Zivilprozeßordnung und des Gerichts
verfassungsgesetzes — wiederholt  angedeutet.  In einem 
Anhang sind die G ese tzes texte  des AOG., des Gesetzes zur 
Ordnung der Arbeit  in öffentlichen Verwaltungen und Be
trieben sowie des H eim arbeitgesetzes  mit den bis zum 
Oktober 1934 e rgangen en  D u rchführungsvero rdnungen  
wiedergegeben.

Das Buch, das nach den W orten  des Verfassers sowohl 
dem Praktiker als auch dem Studierenden eine in sich g e 
schlossene Dars te l lung  des neuen Rechtes bieten soll und 
diesem Zweck mit Fleiß und Gründlichkeit dient, t räg t  den 
Unbedenklichkeitsvermerk der parteiamtlichen P rü fungs
stelle. J o h a n n s e n .

Der Saarbergm ann in Sprache und Brauch. Von Otto
Herm ann W e r n e r .  117 S. mit Abb.
Der Verfasser  hat sich die Aufgabe gestellt, »den 

Saarbergmann in seiner volkskundlichen Erscheinung zu

verstehen« und ihn aus eigener Anschauung und E rfahrung 
so zu zeichnen, wie er ist. Er hat einen reichen Stoff zu
sam m engetragen,  diesen durch zahlreiche E rgänzungen  aus 
dem recht vers treuten  einschlägigen Schrifttum belebt und 
zu einem abgerundeten Gesamtbild gestaltet.

In das Buch führt  eine kurze Darstellung der Geschichte 
des Saarbergbaus un te r  den verschiedenen Verwaltungen 
ein, w oran sich eine Schilderung des Saarbergm anns in 
seiner geschichtlichen Doppelstellung als Bauer und B erg
mann anschließt. Der nächste Abschnitt befaßt sich ein
gehend mit der Sprache des Saarbergm anns,  und zw ar mit 
den saarländischen M undarten als ihrer Grundlage  sowie mit 
dem Einfluß der allgemeinen deutschen Bergm annssprache.  
Hervorzuheben ist das etwa 500 bergm ännische Ausdrücke 
umfassende W örterverzeichnis, in dem jeder, der einmal 
im Saarbergbau »geschafft« hat, manchen alten Vertrau ten  
wiederfinden wird. Von den Sitten und Bräuchen des Saar
bergm anns, seinen Bergfesten, seinem Gesang, den Trachten 
und anderm mehr berichtet  der folgende Abschnitt. Ein 
Quellenverzeichnis beschließt die lesenswerte  Schrift.

V o r s t  er.

Z f  / T S C H R / F T E N S C H  U'.
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in N r. 1 a u f  den Seiten

M ineralogie und G eologie.
D i e  o o l i t h i s c h e n  E i s e n e r z e  i m D o g g e r 

s a n d s t e i n  d e r  f r ä n k i s c h e n  Al p .  Von Schmidtill. 
Arch. Eisenhüttenwes.  9 (1935) S .1/13*. Geologische Ü ber
sicht. Eisengehalt  des D oggersandste ins.  Verbreitung und 
Mächtigkeit der Roteisensteinflöze. Pe trographische  Z u 
sammensetzung. Ents tehung. Abbaugebiete. V erw ertungs
möglichkeiten.

H e u t i g e  M e e r e s a b l a g e r u n g e n  a l s  G r u n d 
l a g e n  d e r  B e u r t e i l u n g  d e r  Ö 1 m u 11 e r g e s t  e i n s - 
f r a g e .  Von Krejci-Graf. Kali 29 (1935) S. 14748. Anreiche
rung und Um bildung organ ischer  Substanz in See- und 
in M eeresab lagerungen. (Forts ,  f.)

O m  b ä r n s t e n  o c h  b ä r n s t e n s i n d u s t r i e n  i 
O s t p r e u ß e n .  Von Rothelius. T ek n .T .  65 (1935) Berg- 
svetenskap S. 49/52*. Zusam m ensetzung, E igenschaften und 
Entstehung von Bernstein. Bildungsweise der Bernstein
lagerstätten im Samland. Geograph ische  Verbreitung bern
steinführender A b lagerungen in Europa. (Forts,  f.)

T h e  o r i g i n  a n d  c o m p o s i t i o n  of  a l l u v i a l  g o l d ,  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  M o r o b e  g o l d 
f i e l  d,  N e w  G u i n e a .  Von Fisher. (Schluß.) Bull. Inst. 
Min. Met. 1935, H. 370, S. 5/14. E n tgeg nung  des Verfassers 
auf die in dem M einungsaustausch  gem achten Ausfüh
rungen.

Bergw esen.
M i n i n g  a n d  m i l l i n g  a t  B r o k e n  Hi l l ,  A u s t r a l i a .  

Von v. Bernewitz. Min. & Metallurg)- 16 (1935) S. 289/93*. 
Bedeutung des U n ternehm ens,  Förde ru ng ,  Abbauverfahren, 
Gesundheitswesen, Erzaufbereitung, Kraftanlagen.

D i e  t i e f s t e n  E r d ö l b o h r u n g e n  u n d  d i e  
l ä n g s t e n ,  s c h w e r s t e n  V e r r o h r u n g e n .  Von Stein. 
Öl u. Kohle 11 (1935) S. 467/71. Kennzeichnung der  ver
schiedenen bem erken sw erten  Bohrungen. Bohrtechnik für 
tiefe Bohrungen.

D i e  T e c h n i k  d e s  B o h r e n s  i n  d r u c k s t a r k e n  
F o r m a t i o n e n .  Von Rech und T ogether .  Allg. öst. Chem.-
u. Techn.-Ztg. 53 (1935) S. 185/88*. Verfahren zum D urch
bohren quellender Schiefertone. Zw eckm äßige Vornahme 
der Spülung.

N e u e  W e g e  i m B a u  v o n  T i e f b o h r a n l a g e n .  
Allg. öst. Chem.- u. Techn.-Ztg. 53 (1935) S. 183 85*. Be
schreibung der von der D em ag entwickelten und durch 
die G ew erkschaf t  E lwerath  e rp rob ten  Rotarv-Anlage.

G r u b e n b e t r i e b l i c h e  M a ß n a h m e n  u n d  A b s a t z 
p l a n u n g  f ü r  R u h r f e t t k o h 1e a u f  k o h l e n p e t r o -  
g r a p h i s c h e r  G r u n d l a g e .  Von W örm ann. Glückauf 
71 (1935) S. 677'86*. Stofflicher Aufbau der untersuchten  
Fettkohlenflöze. N a türlicher  Kornfall bei Flözsiebungen.

1 E inseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom V erlag G lückauf bei m onatlichem Versand zum Preise von 2,50 J t 
für das V ierteljahr zu beziehen.

27—30 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)
A bbauart  in Abhängigkeit von der Lagerung. Sortenanfall 
nach W aschversuchen. (Schluß f.)

O r g a n i s a t i o n  v o n  A b b a u  u n d  F ö r d e r u n g  in 
S t e i n s a l z g r o ß f i r s t e n  m i t  W i r t s c h a f t l i c h k e i t s 
b e r e c h n u n g  a n  H a n d  v o n  K e n n l i n i e n .  Von Glinz. 
(Forts.) Kali 29 (1935) S. 141/45*. E inrichtungen für die 
Gewinnung und Förderung . (Forts,  f.)

F o r d r i n g s p r o b l e m e n e  v e d  m o d e r n e  g r u b e 
d r i f t .  (Forts.) T. Kjemi Bergves. 15 (1935) S .89/93*. Die 
Schrapperförderung  und der Schrapperhaspel.

M a c h i n e  m i n i n g  i n  S t a f f o r d s h i r e .  Colliery 
Engng. 12 (1935) S. 233/37*. Um stellung des G ru b en 
betriebes auf reine Maschinenarbeit. Gewinnungsmaschinen 
und mechanische Streckenförderung. (Forts,  f.)

D r u c k l u f t e i n r i c h t u n g e n  f ü r  E i m e r k e t t e n 
b a g g e r .  Von Riedig. Braunkohle 34 (1935) S. 473/77*. 
Beschreibung verschiedener bew ährte r  Einrichtungen, wie 
Turaskupplungen , Schüttklappen, Anhalte- und A b stoßvorrichtungen.

B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m i t  e i n e r  K e t t e n s c h r ä m 
m a s c h i n e  l e i c h t e r  B a u a r t .  Von Pohl. Schlägel u. 
Eisen, Brüx 33 (1935) S. 151 54*. Bauart,  Arbeitsweise, 
Leistung und Bewährung der Kettenschräm maschine der 
F irma Korfmann in W itten  (Ruhr).

N e u e  A n w e n d u n g s g e b i e t e  f ü r  P r e ß l u f t g e r ä t e  
i m B e r g b a u .  Von Nierhaus. Bergbau 48 (1935) S .221/27*. 
Beschreibung zahlreicher mit Druckluft  angetr iebener G e
räte, im besondern von Meißeln und Sägen.

G e b i r g s d r u c k  u n d  G r u b e n a u s b a u .  Von N eu
bauer. (Schluß.) Schlägel u. Eisen, Brüx 33 (1935) S. 145/51*. 
Schilderung verschiedener Anwendungsbeispiele des Platten- 
ausbaus. Ausführung und Bewährung.

O v e r w i n d  a n d  o v e r s p e e d  p r e v e n t i o n .  III. 
Colliery Engng. 12 (1935) S. 230/32 und 244*. Entwicklung 
der W hitm ore-Fahrtreg ler .

E l e c t r i c  s i g n a l l i n g  a n d  t e l e p h o n e s  i n F r e n c h  
m i n e s .  II. Colliery Guard. 151 (1935) S. 47/50*. Beschrei
b un g  einer Lautsprecheranlage, die un te r tag e  an den 
w ichtigsten Fernsprechanschlußstellen eingebaut ist. D er  
Lautsprecher und die E inrichtungen der F e rn sp re c h 
anschlüsse. Benutzungsweise. Schlagwetterschutz .

A d e e p  - w e l l  p u m p  f o r  u n  w a t e r i n g  a m i n e .  
Von Swann. Min. & M etallurgy 16 (1935) S. 294*. Bohr
lochpumpe zur W asserhebung  aus verlassenen alten G ru b en 
bauen. A nordnung und Betrieb einer Anlage.

U n d e r g r o u n d  f i r e s .  III. Von Statham. Colliery 
Engng. 12 (1935) S. 224/26 und 244*. Die Notwendigkeit  
sofort iger  Bekämpfung. Sand und Geste instaub als Be
kämpfungsmittel.  Beschreibung verschiedener chemischer 
Feuerlöschmitte l und -gerate. Kosten. (Schluß f.)

C o l l i e r y  r e s c u e  w o r k .  Von Mills. Iron Coal Trad. 
Rev. 131 (1935) S. 41/43. Selbstretter.  Rettungstruppen . 
U n tersuchung  der A tm ungsgeräte .  A n ordnungen  für die



Rettungsarbeiten. Begrenzte Gebrauchsmöglichkeit der 
R ettungsgeräte .  Ständige Rettungstrupps.  Alte und neue 
R ettungsgeräte .  Gasmasken.T h e  s e l e c t i o n  o f  a c o a 1 - c 1 e a n i n g p l a n t .  Von 
Williamson. Colliery Engng. 12 (1935) S. 227/29*. Gesichts
punkte für die Wahl eines geeigneten Aufbereitungs
verfahrens. Das Problem der Mittelprodukte. Verminde
rung der in der Kohle außer der Asche enthaltenen Ver
unreinigungen. Gleichzeitige Anwendung mehrerer Ver
fahren.T h e  r e s p o n s e  o f  c o a l - c l e a n i n g  p r a c t i c e  t o  
t h e  d e m a n d s  o f  m o d e r n  m i n i n g .  Von Raw und 
Ridley. Colliery Guard. 151 (1935) S. 51/54*. Iron Coal
Trad. Rev. 131 (1935) S. 49*. Das Aufbereitungsproblem 
im Steinkohlenbergbau. Kennzeichnung der wesentlichen 
Merkmale g rundlegender Verfahren. Kohlenentstaubung 
vor der Naßwäsche.T h e  p n e u m a t i c  d e - d u s t i n g  o f  c o a l .  Von 
Berrisford und Allen. Colliery Guard. 151 (1935) S. 55/58*. 
Iron Coal Trad. Rev. 131 (1935) S. 56/57*. Ideale Ents tau
bungsbedingungen. Verschiedene Bauarten neuzeitlicher 
Entstauber. Entstaubungs-W irkungsgrad .  (Schluß f.)R e c e n t  d e v e l o p m e n t  of  t h e  H a r d i  n g  e - H ad  s el 
m il l .  Von Hardinge. Min. 8t Metallurgy 16 (1935) S .299/300*. 
Beschreibung der verbesserten Mühle zum Brechen und 
Mahlen von Erzen. Ausgeführte Anlagen und Betriebs
ergebnisse.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
P u l v e r i s e d  f u e l  b o i l e r  p l a n t  a t  a Y o r k s h i r e  

c o l l i e r y .  Von Swallow. Colliery Engng. 12 (1935) S.241/44*. 
Der Kesselbrennstoff.  Allgemeine Beschreibung der An
lage. Betriebsergebnisse.N o t e  o n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  u s e  of  l u b r i c a n t s  
f o r  m i n i n g  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y .  Von Gooday. 
Bull. Inst. Min. Met. 1935, H. 370, S. 1/5. Gesichtspunkte für 
die Wahl und Verwendungsweise von Schmiermitteln für 
Bergwerksmaschinen.Z u r  N o r m u n g  e i n e r  k l e i n e n  K e r b s c h l a g p r o b e .  
Von Mailänder. Stahl u. Eisen 55 (1935) S. 749/54 und 
779/85*. W esen und Eigenart des Kerbschlagversuches. 
Vergleichsversuche mit verschiedenen Probeformen. M ög
lichkeit der Unterscheidung zwischen gu t  und schlecht 
behandeltem Stahl durch den Kerbschlagversuch bei + 2 0 ° .

Elektrotechnik.
A p p l i c a t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  t o  m i n i n g  f r o m  

g e n e r a t o r  t o  c o a l  f a c e .  Von Wightman. (Schluß 
sta tt  Forts.) Iron Coal Trad. Rev. 131 (1935) S. 47/48*. 
Die W artung  schlagwettergeschütz ter  Geräte. Induktions
motoren. Erdung. Kabel.

Hüttenwesen.
L e  s o u f r e  d a n s  l e s  a c i e r s  e t  l e s  f o n t e s .  

Von Thyssen und Bonhomme. Rev. univ. Mines 78 (1935) 
S. 316/25*. Das System Eisen — Kohlenstoff — Schwefel. 
Rolle des Mangans. U ntersuchung von zwei Systemen. 
V organg  der Entschweflung durch Mangan.

N o r b i d e  (B4C ), a n e w  a b r a s i v e .  Iron Coal Trad. 
Rev. 131 (1935) S. 54. Chemische Zusammensetzung und 
physikalische Eigenschaften des neuen Hartmetalls  Norbit. 
Verwendungsmöglichkeiten.

P u l  v e r m e t a 11 u r g  i o c h  d e s s t  i 11 ä m p n i n g p ä 
h a r d m e t a l l t i l l v e r k n i n g .  Von Bonthron. (Forts.) 
Tekn. T. 65 (1935) Bergsvetenskap S. 52/56*. Die H a r t 
metallwerkzeuge und die wirtschaftlichen Vorteile ihrer 
Verwendung. Sonstige Erzeugnisse der Verarbeitung von 
pulverförmigem Carbonyleisen nach dem Sinterverfahren.

Chemische Technologie.
Ü b e r  d i e  K o n s t i t u t i o n  d e r  a u s  K o k a s i n  II 

h e r g  e s t e  111 e n S c h m i e r ö l e .  Von Koch und Ibing. 
Brennstoff-Chem. 16 (1935) S. 261/68. Mitteilung und Be
sprechung um fangreicher Versuchsergebnisse. Schrifttum.

D i e  Z ü n d t  e m p e r a t u r v o n  G a s g e m i s c h e n .  
Von Bunte und Bloch. Gas- u. W asserfach 78 (1935) S. 537/41. 
Erm ittlung der Z ündpunkte von Gemischen aus W asser
stoff und Kohlenoxyd, W asserstoff und Methan, W asser
stoff und Äthylen, Kohlenoxyd und Methan sowie Kohlen
oxyd und Äthylen. (Schluß f.)

D i e  Z e r l e g u n g  v o n  P h e n o l a t l a u g e n  m i t t e l s  
e l e k t r i s c h e n  S t r o m e s .  Von Drees und Kowalski.

Brennstoff-Chem. 16 (1935) S. 268/71*. Kennzeichnung des 
bisher üblichen Verfahrens. D urchführung  und Vorteile 
der neuen Arbeitsweise.L ’ e m p l o i  d u  b é t o n  v i b r é  p o u r  l a r é p a r a t i o n  
d e s  o u v r a g e s  e n  b é t o n  a r m é .  Von Tournay. Génie 
civ. 107 (1935) S. 39/43*. Rev. univ. Mines 78 (1935) 
S. 326/34*. Beschreibung der an einem schadhaft  g e w o r
denen F ö rde rg erüst  aus Eisenbeton vorgenom m enen Aus
besserungsarbeiten. U n tersu chung  des angew andten  Betons. 
Einfluß der Kiessorte, der T em peratur ,  der Feinheit des 
Zementes und der Menge des zugesetzten W assers .

D a s  g e o g r a p h i s c h e  G e b i e t  d e r  I r a k - R o h r 
l e i t u n g .  Von Müller. Allg. öst. Chem.- u. Techn.-Ztg. 53 
(1935) S. 177/82*. Darstellung bem erkensw erter  Einzel
heiten aus dem Bau der Rohrleitung.L e i c h t e  G a s f l a s c h e n .  Von Brunklaus. Gas- u. 
Wasserfach 78 (1935) S. 546/48. Kennzeichnung der Stahl
flaschen mit Arm ierungsringen unter  Vorspannung sowie 
mit Klaviersaitendrahtumwicklung. Leichtmetallgasflaschen 
mit Klavierdrahtumwicklung.

Chemie und Physik.
E n  f o t o m e t r i s k  m e t o d  f ö r  s e d i m e n t e r i n g s -  

u n d e r s ö k n i n g a r .  Von Steenhoff und Funke. Tekn. T. 
65 (1935) Kjemi S. 53/55*. E rläuterung eines pho to 
metrischen Verfahrens zur B eobachtung des Sedimenta
tionsverlaufes von Schlämmen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D i e  V e r w a l t u n g  d e s  s t a a t l i c h e n  B e r g b a u s  

a n  d e r  S a a r  e i n s t  u n d  j e t z t .  Von Schlüter. Glückauf 
71 (1935) S. 690/94. Vorbehalt  der Steinkohle durch die 
Landesherren. Die Saarg ruben als französische Domanial- 
gruben, im Eigentum des preußischen Staates. Übereignung 
an Frankreich im Jahre 1919. Rückgabe an das Deutsche 
Reich. Wirtschaft und Statistik.

M a s c h i n e n  i m d e u t s c h e n  B e r g b a u  a m  E n d e  
d e s  K a l e n d e r j a h r e s  1934. Z. Berg-, H ü t t . -u .  Sal.-Wes. 
83 (1935) S. St 1/22. Vergleichende Zusammenstellungen 
für den Steinkohlenbergbau. Nachweisungen der Ende 
1934 im Betriebe befindlichen Maschinen.

H o l l a n d s  K o h l e n b e r g b a u  i m  J a h r e  1934. 
Glückauf 71 (1935) S. 687/90. Entwicklung der Gruben. 
Steinkohlenförderung, Selbstverbrauch und Absatz. Koks
erzeugung. Belegschaft und Förderanteil .  Brennstoff
außenhandel.  Selbstkosten.

Verschiedenes.
N e w  D a n i s h  m e t h o d  of  a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n .  

Von Pye. Colliery Engng. 12 (1935) S. 238/40*. Erläuterung 
des Verfahrens der künstlichen A tm ung nach Holger 
Nielsen. Regeln des dänischen Roten Kreuzes.

P E R S Ö N L I C H E S .
Der Bergrat H a u s b r a n d  bei der Geologischen Landes

anstalt in Berlin ist als Hilfsarbeiter in das Reichs- und 
Preußische W irtschaftsministerium einberufen worden.

Der Bergrat v o n  M o o c k  ist auf ein Jahr  zur Über
nahme der Tätigkeit  als juristischer Hilfsarbeiter bei der 
Bergwerksgesellschaft Hibernia AG. beurlaubt worden.

Der dem B ergassessor H e u s e r  erteilte Urlaub ist auf 
seine neue Tätigkeit  bei der Saargruben-Verwaltung, Gruppe 
West,  ausgedehn t und zugleich bis Ende Juni 1936 ver
längert  worden.

Der Bergrat P rofesso r  Dr. T i i b b e n  ist von der Tech
nischen Hochschule Berlin zum Ehrensena tor  ernannt 
worden.

Gestorben:
am 9. Juli der Geh. B ergrat Anton U t h e m a n n ,  ehe

maliger Generaldirektor  der Bergwerksgesellschaft Georg 
von Giesches Erben, im Alter von 73 Jahren,

am 23. Juli in Berlin-Wilmersdorf der Geheime Ober
bergra t  Professor Dr. phil. Dr. rer. pol. h. c. Dr.-Ing. eh. 
Franz B e y s c h l a g ,  früherer  P räs iden t der Preußischen 
Geologischen Landesanstalt,  im Alter von 78 Jahren.


